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RÉSUMÉ

Le projet inachevé de Bertolt Brecht, Garbe/Bûsching, représente un processus extensif

d'experimentation critique sur la construction du socialisme dans la jeune RDA. Au

cœur du projet se trouvait Hans Garbe, le « Héros du travail », qui a réussi à réparer un

four de l'usine Siemens-Plania selon une nouvelle méthode. A « l'acte héroïque » de ce

dernier s'opposaient les administrateurs et ses collègues de travail, qui craignaient pour

leurs salaires à cause de l'augmentation des normes de production. L'image

contradictoire de ce « héros socialiste » amena Brecht à s'intéresser aux comportements

asociaux et sociaux, subversifs et productifs de cette période de transition. Dans sa

tentative de représenter les processus selon lesquels Garbe est passé « d'un objet de

l'histoire à son sujet », Brecht a dû faire face à une contradiction fondamentale de la

RDA : la divergence entre la production matérielle et la perspective socialiste du

producteur. Le soulèvement du 17 juin 1953 a permis à Brecht de différencier la

compréhension historique limitée de Garbe de la transformation sociale collective à la

lumière de la politique sociale et culturelle du SED. Le projet comportait de fortes

connotations esthétiques, tant au fragment Fatzer et au développement de la théorie de

Lehrstûck qu'à l'extension de la théorie et pratique de Brecht d'un théâtre dialectique en

RDA. Par opposition à Brecht, Heiner Millier a réussi à dévoiler les contradictions

plurivalentes de la société post-nazie et de la jeune RDA dans son traitement du même

thème, Der Lohndrùcker (Le Briseur de salaire, 1956-1957).

Mots clés : Hans Garbe, « Héros du travail », 17 juin 1953, « La dialectique et le
théâtre », le « fragment-Fatzer », « Lehrstûck », « La Décision », Heiner Mûller,
« Le Briseur de salaire »
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SUMMARY

Bertolt Brecht's unfinished Garbe/Bùsching project represents an extensive process of

critical experimentation on the construction of socialism in the early GDR. The "Hero of

Labour" Hans Garbe was the focus of the project. Garbe's "heroic act" of repairing a

Siemens-Plania factory furnace using a new method was challenged by administrators

and colleagues, who feared for their salaries as a result of increased production norms.

The contradictory image of a "socialist hero" led Brecht to examine both asocial and

social, subversive and productive behavioural patterns in this transitional period. In his

attempt to portray the processes by which Garbe was transformed "from an object of

history to its subject," Brecht faced a fundamental contradiction of the GDR; the

discrepancy between material production and the consciousness of the producer. The

workers' uprising of 17 June 1953 provided Brecht with an opportunity to contrast

Garbe's limited historical understanding with collective social change in the light ofSED

social and cultural policy. The Garbe/Biischmg-Pro^ect has strong aesthetic associations

both to the Fateer-Fragment and the development of Lehrstuck-theory as well as the

extension of Brecht's theory and practice of a dialectical theatre in the GDR. In contrast

to Brecht, Heiner Mûller succeeded in unveiling the multiple contradictions ofpost-Nazi,

early GDR society in his treatment of the same theme, Der Lohndrucker (The Scab,

1956-1957).

Key words: Hans Garbe, "Hero of Labour", 17 June 1953, Dialectics in the Theatre,
Fatzer-¥ragment, Lehrstuck, The Measures Taken, Heiner Muller, The Scab
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ZUSAMMENFASSUNG

Bertolt Brechts unvollendetes Garbe/Bùschmg-fîojekt stellt ein umfangreiches

Verfahren kritischen Experimentierens uber den sozialistischen Aufbau der fruhen DDR

dar. Im Mittelpunkt des Projekts stand der »Held der Arbeit« Hans Garbe. Garbes

»Heldentat« - einen Ringofen einer Siemens-Plama-fabrïk durch eine neue Méthode

gemauert zu haben - wurde von der Betriebsverwaltung und seinen Arbeitskollegen in

Frage gestellt, die um ihre Lôhne infolge erhôhter Produktionsnormen fiirchteten. Das

widerspruchliche Bild eines »sozialistischen Helden« fûhrte Brecht zur Untersuchung

asozialer und sozialer, subversiver und produktiver Verhaltensweisen in dieser

Ubergangsperiode. Im Versuch, die Prozesse darzustellen, durch die Garbe »vom Objekt

der Geschichte zu ihrem Subjekt« wurde, stand Brecht einem grundsàtzlichen

Widerspruch der DDR gegenuber: der Diskrepanz zwischen der materiellen Produktion

und dem BewuBtsein des Produzierenden. Der Arbeiteraufstand des 17. Juni 1953 bot

Brecht eine Môglichkeit, Garbes beschrànktes historisches Verstàndnis mit dem

kollektiven, gesellschaftlichen Wandel im Licht der Sozial- und Kulturpolitik der SED zu

kontrastieren. Das Projekt hat starke âsthetische Beziehimgen sowohl zum Falzer-

Fragment und zur Entwicklung der Lehrstucktheorie als auch zur Erweiterung von

Brechts Théorie und Praxis eines dialektischen Theaters in der DDR. Im Gegensatz zu

Brecht ist es Heiner Mùller gelungen, die vielfaltigen Widerspriiche der Nachkriegs- und

der frûhen DDR-Gesellschaft in seiner Auseinandersetzung mit demselben Thema, Der

Lohndrûcker (1956-1957), zu enthùllen.

Schliisselwôrter: Hans Garbe, Held der Arbeit, 17. Juni 1953, Dialektik auf dem
Theater, Fatzer-Tragment, Lehrstuck, Die Mafinahme, Heiner MuIIer, Der
Lohndrucker
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Die Theaterarbeit Bertolt Brechts zwischen 1948 und 1956 schlieBt eine groBe Anzahl

neuer Projekte und Produktionsmôglichkeiten ein. Unter diesen Projekten steht das

sogennante Garbe/Bùsching-Projekî aïs einziger Versuch, ein Gegenwartsstùck ûber den

sozialistischen Aufbau der DDR zu schreiben.

Schwerpunkt des Projekts war der Maurer Hans Garbe, ein Arbeiter, der 1949 aïs

»Aktivist der sozialistischen Arbeit« und 1950 aïs »Held der Arbeit« ausgezeichnet

wurde. Neben anderen Leistungen hat Garbe Ende 1949 einen Ringofen in dem Berliner

GroBbetrieb Siemens-Plania repariert, ohne diesen stillegen zu mùssen. Die Reparatur

hat Garbe angesichts groBen Widerstandes von seiten der Betriebsverwaltung sowie

anderer Arbeitskollegen, die um ihre Lôhne infolge von erhôhten Arbeitsnormen

furchteten, durchgeftihrt; sie bedeutete eine Einsparung von ungefàhr einer halben

Million DM und trug wesentlich zur Betriebserfîillung des Zweijahresplans bei. Garbe

wurde nach dieser Heldentat zu einem Vorbild der DDR, nicht nur in zahlreichen

Presseberichterstattungen, sondem auch in dichterischen Darstellungen nach dem Muster

des sozialistischen Realismus von Schriftstellem wie etwa Eduard Claudius und Karl

Griinberg.

Brecht und seine Mitarbeiter im Berliner Ensemble sahen in diesem Staff die

Môglichkeit, sich unmittelbar mit den Problemen - und Deïïziten - des sozialistischen

Aufbaus in der DDR auseinanderzusetzen. Sie beschàftigten sich mit der Thematik vom

Fruhjahr 1950 bis mindestens November 1954; dennoch blieb das Projekt unvollendet.

1956-57 machte schlieBlich Heiner Muller das Garbe-Thema zum Schwerpunkt seines

ersten Theaterstucks, Der Lohndrûcker.
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Das Garbe/Bùsching-Pîojekt hat besonderen Wert fur die Brecht-Forschung aus

drei Hauptgrunden. Erstens zeigt es Brechts Motivation und Intéressé, die verànderten

Gesellschafts- und Produktionsverhàltnisse dieser Zeitspanne zu untersuchen und

darzustellen, und sich darin auch politisch zu engagieren. Zweitens hat die Thematik

eine direkte Anknùpfung an Brechts dramatische Asthetik der 20er Jahre hervorgerufen,

vor allem im Fatzer-Fragment (der Name Busching stammt aus diesem Fragment) und an

der Lehrstùcktheorie. SchlieBlich bezeugt die Problematik des Projekts Brechts

Erweiterung seiner Asthetik vom »epischen« zu einem »dialektischen Theater«, als er die

gesellschaftlichen Widerspruche der konfliktreichen Grundungsjahre der DDR - unter

anderem die Ereignisse um den Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953 - auf die Buhne zu

bringen suchte.

Brechts Aufnahme und spâtere Aufgabe der Arbeit an Garbe/Bûsching haben in

der Literaturforschung nur zum Teil ubereinstimmende Beurteilungen gewonnen. In

ersten Analysen gait das Projekt lediglich aïs bloBes Scheitern an der Repràsentierbarkeit

des sozialistichen Aufbaus unter dem musternden Blick der SED (u.a. Esslin, 1959, 1972;

Reich-Ranicki, 1974; Rùhle 1957, 1960). Trotz der Ahnlichkeiten mit der

Lehrstucktheorie wurde Garbe/Bùsching alsbald fiir deren Erweiterung aïs unwichtig

erklàrt. In derselben Weise schlieBt auch Rainer Steinweg m seiner archâologischen

Studie zur Lehrstùcktheorie und -praxis Garbe/Bùsching vollkommen aus:

Einige Stucke und [...] Stuck-Fragmente, die von der Struktur her dem Lehrstuck relativ
nahe verwandt zu sein scheinen und die Brecht teilweise erklârtermaBen im Stil der
Lehrstûcke gehalten hat: »Aus Nichts wird Nichts«, »Chinesischer Vatermond«, »Leben
des Konfutse«, »Hans Garbe« und »Leben des Emstein«, bieten auch in ihren bisher
unverôffentlichten Teilen keine Anhaltspunkte daflir, daB sie gemâB den [...] dargelegten
Regeln und Kriterien aïs Lehrstûcke geplant waren.

' Peiner Steinweg, Pas Lehrstûck: Brechts Theorien einer politisch-asthetischen Erziehung (Stuttgart: J.B.
Metzler, 1972)229.
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Auch in Klaus-Dieter Krabiels ausfùhrlicher Studie zu Brechts Lehrstucken wird

Garbe/Bùsching beinahe ausgelassen. In einer Anmerkung heiBt es nur:

Dal3 Brecht daran dachte, den Garbe-Stoff, mit dem er sich zwischen 1951 und 1954
beschâftigte, ebenfalls aïs Lehrstuck zu bearbeiten, ist bislang nicht schlussig belegt
warden.

Dagegen haben verschiedene Kritiker versucht, das Projekt gerade in die

Lehrstucktradition einzureihen. Dabei versuchen sie in der Regel, den Lehrstucktypus,

exemplifiziert im Garbe/Bûsching-î>TO]ekt, aïs bezeichnend fur Brechts gesellschaftliches

und politisches Engagement, also fur seine Modernitàt und Aktualitàt zu DDR-Zeiten,

nachzuvollziehen (Bock (1977, 1980, 1982, 1987), Brenner (1974), Greiner (1974),

Niesler (1983), Schivelbusch (1974)). Wenn hier jedoch Garbe/Bùsching aïs Versuch

eines Lehrstucks verabsolutiert wird - auch wenn die Rede von einem gescheiterten

Projekt ist - so wird dabei die Vielschichtigkeit der Projektentwicklung im Rahmen von

Brechts Gesamtarbeit in der DDR ubersehen.

Meines Erachtens fuhren beide Tendenzen zu unzulànglichen SchluBfolgerungen.

Schwerpunkt dieser Arbeit ist daher, Brechts Denkvorgang bezuglich des

Garbe/Biischmg-Pro]ekts zu untersuchen. Es wird zunâchst hilfreich sein, den Rahmen

des Projekts zu betrachten und einige zentrale theoretische Leitgedanken zu erôtem.

An nur wenigen Stellen hat sich Brecht liber seine Plane in bezug auf

Garbe/Bûsching geâuBert. Wàhrend einer Reise im Juli 1951 nach Ahrenshoop tmg er in

sein Arbeitsjoumal folgendes ein:

ahrenshoop. studiere den garbe-stoff. garbe hat uns in drei sitzungen sein leben erzâhlt,
und nun habe ich vor mir die notate. es ware der stucktypus der historien, dh, es wurde
von keiner grundidee ausgegangen. in frage kâme der fatzervers; heft l der VERSUCHE
habe ich mitgenommen. (AJ 2: 10.7.51,577)

dem stoffentnommen, eine linie: dieser arbeiter richtet sich auf, indem er produziert. zu
untersuchen, was allés sich fur ihn und bei ihm ândert, wenn er vom objekt der

t

j

l

l

2 Klaus-Dieter Krabiel, Brechts Lehrstucke: Entstehung und Entwicklung eines Spieltyps (Stuttgart, J.B.
Metzler, 1993) Anmerkung 67, 425.
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geschichte zu ihrem subjekt wird - unter der bedingung, daB dies nicht ein rein
persônlicher vorgang ist, da erja die klasse betrifft.

was mir vorschwebt, formal, ist: ein fragment in groBen, rohen blocken.
(AJ2: 11.7.51,578)

Mit Fatzer beschàftigte sich Brecht zwischen 1926 und 1931; es enstand also in der

Ubergangsphase Brechts zum marxistischen Denken und begleitet damit die Entwicklung

der Lehrstucke. Ursprunglich aïs Theaterstuck geplant, wurde Fatzer von einem Entwurf

zu einer Versuchsanordnung, einem Projekt experimentellen Charakters. Heiner Muller,

der 1978 eine Buhnenfassung von Fatzer verfaBte, schreibt dazu:

Der Text ist prâ-ideologisch, die Sprache formuliert nicht Denkresultate, sondern
skandiert den DenkprozeB. Er hat die Authentizitât des ersten Blicks auf ein
Unbekanntes, den Schrecken der ersten Erscheinung des Neuen. Der Schreibgestus ist
der des Forschers, nicht des Gelehrten, der Forschungsergebnisse interpretiert, oder des
Lehrers, der sie weitergibt. Mit den Topoi des Egoisten, des Massenmenschen, des
Neuen Tiers kommen unter dem dialektischen Muster der marxistischen Terminologie
Bewegungsgesetze in Sicht, die in der jungsten Geschichte dieses Muster perforiert.
Brecht gehôrt am wenigsten in diesem Text zu den Marxisten, die der letzte Angsttraum
von Marx gewesen sind/

Kurz zusammengefaBt lautet die Fatzer-Fabel: Vier Soldaten, Fatzer, Bùsching,

Kaumann (spàter: Leeb), und Koch (spàter: Keuner) desertieren im ersten Weltkrieg,

tauchen bei der Frau des Kaumarun unter. Unter der stândigen Drohung, aïs Deserteure

erschossen zu werden, beschlieBen sie beieinander zu bleiben und auf die Revolution zu

warten - Revolution im Sinnes eines allgemeinen Aufstands des Volkes, der den

sinnlosen Krieg beenden und Désertion gutheiBen wûrde. Zunehmend entwickeln sich

unter den Deserteuren Konfllikte zwischen den Interessen des Einzelnen und dem

Gemeinwohl der Gruppe. Im Mittelpunkt dieser Auseinandersetzungen steht der

widersprûchliche Charakter des Egoisten und Asozialen Fatzer. Dieser verspricht den

u

3 Heiner Mûller, "Fatzter ± Keuner," Brecht-Jahrbuch 1980, hg. Reinhold Grimm u. Jost Hermand
(Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1981) 20.
Bertolt Brecht, Werke: GroBe kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Band 10.1
(Berlin/Weimar: Aufbau; Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997) Szene A32, 469. Im folgenden
bezeichnet die Abkûrzung GBA, gefolgt von Band, Szenennummer (wenn nôtig) und Seitenzahl, dièse
Ausgabe, hier also: GBA 10.1: A32/469.
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anderen, Proviant zu verschaffen. Er vereinbart ein Treffen mit einem Soldaten, um

Fleisch abzuholen, kommt aber zweimal nicht zur verabredeten Stelle. Seine

Unzuverlàssigkeit wird durch eine weitere Abweichung zugespitzt, aïs er in spàteren

Entwûrfen die Frau Kaumann verfuhrt.5 Zwischen Koch und Busching kommt

schlieBlich die Uberlegung auf, Fatzer zugunsten der Brigade zu toten.

Zentrale Problematik in Fatzer ist also die deutsche Misère der Weimarer

Republik: Die Revolution, die nie angekommen ist. In Deutschland um 1930 erklàrt

Brecht Fatzer fur »unauffuhrbar« und legt den Stoffbeiseite:

das ganze stuck, daja unmôglich,
einfach zerschmeiBen fur experiment,
ohne realitât!

zur »s e l bstverstan d i sun e« (BBA 109/56)6

Dennoch kehrte er immer wieder zum Experiment Fatzer zurûck. Im Jahre 1939, am

Galilei arbeitend im dànischen Exil, bemerkt er:

LEBEN DES GALILEI ist technisch ein groBer ruckschritt [...]. es ware zuerst das
FATZERfragment und das BROTLADENfragment zu studieren. dièse beiden fragmente sind
der hôchste standard technisch. (AJ l: 25.2.39,32)

Die Figur Keuner verwandelt er in die Reihe experimenteller Parabelgeschichten des

Herm Keuner, die er bis zu seinem Tode schreiben sollte.

Sowohl die Person Garbe - seine BewuBtseinslage und Handeln - als auch die

gesellschaftlichen Umwâlzungen, die ihn durch die zwei Kriege in den sozialistischen

Aufbau begleiten, erinnerten Brecht urspriinglich stark an das Experiment Fatzer. Wie

Fatzer scheint Garbe einem Instinkt zu folgen, aus den gegebenen historischen

Verhàltnissen auszusteigen und das Neue anzuerkennen. Unmittelbar nach der Befreiung

u

5 vgl. Judith Wilke, Brechts Fafeer-Fragment: Lekturen zum Verhâltnis von Dokument und Konimentar
(Bielefeld: Aisthesis, 1998)14-15.
6 s. Steinweg, Pas LehrstUck, 19: »Da Brecht das letzte Wort >Selbstverstândigung< in Anfûhrungszeichen
setzt, wird er sich aufdie beruhmte Bemerkung von Marx uber das Manuskript der >Deutschen Ideologie<
beziehen: >Wir UberlieBen das Manuskript der nagenden Kritik der Mâuse um so williger, aïs wir unsem
Hauptzweck erreicht hatten - Selbstverstândigung.<«

»

*
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Berlins durch die Rotannisten agiert Garbe allein gegen allé Gewalten, um Proviant fiir

sich und seine Familie zu verschaffen versteht. Wo aber in der Versuchsanordnung

Fatzer die Gruppe letztendlich nicht zu uberleben vermag, erlebt Garbe die Ubergange

zum Sozialismus mit — wenn auch einem befohlenen Sozialismus im Schatten Stalins.

Fatzers Egoismus reicht in der kriegerischen Gesellschaft nicht aus: Wegen Fatzer gehen

die Deserteure zugrunde. Garbe setzt sich im Rahmen der DDR durch: In der Zeit des

Ubergangs muB er wieder allein agieren, bevor er eine Brigade zusammenstellen kann,

die gegen Widerstand die Ofenrepartur durchfuhrt, und fur seine Beitrage zum

Sozialismus aïs »Held der Arbeit« geehrt wird.

In anderen Darstellungen von Hans Garbe, wie etwa von Karl Grùnberg, werden

seine BewuBtseinslage und Handeln nach ihrem personlichen Charakter geschildert:

Garbe erscheint tatsàchlich aïs Held, sein Leben ein beinahe vorherbestimmter Weg zur

heldenhaften Tat. Eduard Claudius schrieb seine Interpretationen in deutlicher

Anlehnung an den in der sowjetischen Aufbauliteratur populàren Roman »Zement« von

Fj odor Gladkow (1924). Weitgehend mehr als Griinberg geht Claudius auf die Konflikte

in den neuen Produktionsveràltnissen ein; in Frage gestellt werden dennoch weder

Garbes Haltung und Verhaltensweisen - seine Zuversicht und Durchsetzungsvermôgen -

noch die historischen und gesellschaftlichen Verhaltnisse, die diese vermittelt haben.7

Hier unterscheidet sich grundsâtzlich Brechts Auslegung der Gegebenheiten von den

vorherigen Darstellungen. In Brechts Uberlegungen kommt Garbe kaum aïs Held des

Sozialismus vor. Das Stuck sollte weit uber Garbes BewuBtsein der Produktions- und

Eigentumsverhàltnisse hinausgehen: Untersuchen will Brecht das dialektische

Verfahren, Garbes Verhaltensweisen also, mit denen er zu verschiedenen Zeiten und in

u
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verschiedenen gesellschaftlichen Umstànden zu uberleben vermochte: »was allés sich fur

ihn und bei ihm àndert, wenn er vom objekt der geschichte zu ihrem subjekt wird«. Aus

der Sicht der neuen sozialistischen Verhàltnisse soil zum Vorschein kommen, inwieweit

Garbe zu einem Arbeiter neuen BewuBtseins geworden ist.

Brecht identifiziert eine Gmndlinie in Garbes Verhalten: »dieser arbeiter richtet

sich auf, indem er produziert«. Zu der Hauptlinie Produzieren zàhlen fur Brecht zwei

wesentliche Achsen aus Garbes sozialem Gestus, die seinen Lebensweg konsequent

durchkreuzen: Lernen - Arbeiîen und Lehren - Aktivieren. Aïs Produzent ist Garbe

unablàssig funktionell nach den vorhandenen sozialen Bedingungen, und zwar zum

Zeitpunkt des Aufbaus in der DDR: Hier wird er zum Helden der neuen Zeit.

Dennoch interessierte Brecht deutlich, wie die verschiedenen Szenenentwurfe und

weiteren Uberlegungen belegen, der Gegenpol dièses Funktionierens, eine soziale

Konter-Produktivitat, die unter anderen Bedingungen entsteht. Wahrend beider Kriege

verweigert Garbe ausdrucklich. Soldat zu werden; in der Nazi-Zeit entzieht er sich

bewuBt des Militàrdienstes, indem er mehrere Male einen Arzt von seiner Untauglichkeit

uberzeugt. Aïs er 1942-43 die ausgebombte Lebensmittelfîrma Egona, wo er seit 1929

arbeitet, wieder in Gang setzt, macht es ihm nichts aus, Lebensmittel aus Schaufenstem

und von der StraBe zu stehlen. Im Faschismus muBte Garbe, um zu uberleben, »die

Spuren verwischen« : Es kristallisiert sich eine gesellschaftliche Gegenseite des

Produzenten Garbe, die durch Verweigerung und Verbrechen gekennzeichnet ist.

In der ostdeutschen Ubergangsgesellschaft zwischen Krieg, Sowjetischer

Besatzungszone und DDR stoBen dièse Gegenseiten durch Konflikt und Widerspruch

vgl. Wolfgang Emmerich, Kleine Literatureeschichte der DDR, Erweiterte Neuausgabe (Leipzig: Gustav
Kiepenhauer, 1996) 138.
vgl. Brecht, »Verwisch die Spuren«, "Aus einem Lesebuch fur Stâdtebewohner," GW 8, 267-268.
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mehrmals zusammen. Wie schon angedeutet, schwimmt Garbe erstens allein gegen den

Strom: 1948-49 wird er Zeuge von weitreichenden Lebensmitteldiebstàhlen in der

Zuckerfabrik Lembke-Hahn und versucht, den Betrieb unter Treuhandverwaltung zu

stellen, stôBt aber sofort auf Widerstand nicht nur von seiten der Beteiligten, sondern

auch von seiten der Gewerkschaft. SchlieBlich wird er selbst sogar wegen »Wùhlarbeit«

aus der SED ausgeschlossen. Bei Siemens-Plania setzt er sich 1949 wieder gegen

heftigen Widerstand durch: Da er fur die Erhôhung der Arbeitsnormen steht, wird er in

den Augen anderer Betriebsarbeiter zum Arbeiterverrater und Tarifdrucker. Innerhalb

von wenigen Jahren wird die fur den sozialistischen Aufbau zentrale Problematik der

Nonnerhôhung zur Krise, aïs Arbeiter aller Bereiche 1953 einen Generalstreik in der

Stalinallee organisieren, der sich schnell aïs Aufstand durch die ganze DDR verbreitet.

Brechts Intéressé richtet sich darauf, wie Garbes subversive Verhaltensweisen in

einer Epoche in brauchbare, produzierende Verhaltensweisen in einer anderen Epoche

umfunktioniert werden kônnen. Garbes kleines Stehlen der Lebenmittel bei Egona und

seine Intoleranz gegenuber den Raubereien grofîen Stils bei Lembke werden

gegeneinandergehalten. Fur den Nazi-Arzt ist Garbe krank und deswegen fur die

Wehnnacht untauglich; bei der Ofenreparatur muB er einen Betriebsarzt ùberzeugen, dali

er nicht von der Hitze herzkrank wird. Oppositionen ragten aus der Zeit des Fatzer-

Fragments heraus: Verweigemng vs. Funktionieren (Krankheit/Gesundheit); das noch

nicht Gelemte vs. das aufgeklàrte BewuBtsein (Dunkelheit/Helligkeit); Individuum vs.

Typus (Egoismus/Massemensch): Denn die Untersuchung steht »unter der bedingung,

daB dies nicht ein rein personlicher vorgang ist, da [garbe] ja die klasse betrifft«.

vgl. Falk Strehlow, "Balkes intertextuelle Verwandtschaftsverhâltnisse: Der Lohndrûcker, Heiner Muller,
1956/57, Motiv/ge/schichten," (Magisterarbeit, Humboldt-Univseritât zu Berlin, 2000).
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Durch dièse grundsâtzlichen Uberlegungen wird das Projekt ursprùnglich mit dem

Fatzer-fïagment eindeutig verbunden. In den Entwtirfen taucht statt Garbe der

Figurenname Bùsching auf. Der historische Hein Busching war môrderisches Mitglied

der sogenannten »Schwarzen Reichswehr«, konterrevolutionàrer Brigaden, die sich in

den 20er Jahren aus Freikorps gebildet haben. Postive und negative Energie dieser

Epochen verwandeln sich in postive (Garbe) und negative (Busching) Helden.

DaB sich Brecht anfangs ein »fragment in groBen, rohen blôcken« vorstellt, deutet

meines Erachtens aufden experimentellen Charakter dieser Arbeit hin. In den Entwiirfen

werden Verhaltensweisen und Verhaltenslehren vorgefuhrt, ans Licht gehalten, erprobt

nach verschiedenen externen Faktoren. Garbe/Bûsching begleitet damit die Erweiterung

von Brechts Asthetik eines epischen Theaters vor und zu DDR-Zeiten.

Dennoch stôBt Brecht auf fast unùberwindliche Schwierigkeiten. Kàthe Rulicke

(Assistentin im Berliner Ensemble) bezeichnet den Stoff aïs »ùberepisch« und »nirgends

dramatisch«, »eine Anhâufung kleiner Einzelheiten [...], die jeweils nur eine Seite

ergeben, nie eine Szene« (BBA 1340/64). In einem Notât hat sie einen weiteren Brecht-

Kommentar festgehalten:

Garbe sei zwar ein >Held<, aber kein >Shakespearischer Held< In diesem Stuck mûBten
die Gesamtzusammenhânge der Gesellschaft zum Ausdruck kommen. Garbe kônne sie
nicht ausdrucken, da er sie nicht erkennen kann. Also muB man Chore, Lieder haben, die
das Ganze zusammenfassen. (Brecht am 26. 4. 1951: BBA 1375/08-09)

Dies wurde zwar dem Plan eines »stucktypus der historien« entsprechen, nach welchem

Garbes Handeln aïs historischer Vorgang, kommentiert durch Chore und Lieder,

dargestellt wurde. Von diesem hebt sich jedoch eine fur die Entstehung der DDR

zentrale Frage deutlich ab: Die Kluft zwischen der materiellen Produktion und dem

BewuBtsein der Produzierenden. Die Erfahrung des Arbeiteraufstands am 17. Juni 1953

,

!

l

t

10Stephan Bock, "Die Tage des Busching. Brechts Garbe - ein deutsches Lehrstuck," Dramatik der DDR,
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und dessen Folgen hatten eine groBe Auswirkung auf Brecht und sein Verhàltnis zu - und

Verstândnis von - der DDR, wie die Buckower Elegien darlegen. Im Oktober desselben

Jahres tràgt er in sein Arbeitjoumal ein, daB er und Hanns Eisler »einen GARBE

[besprechen], im stil der >maBnahme< oder >mutter<, zu schreiben im mârz oder april, mit

einem vollen akt uber den 17. juni«. Der letzte Entwurf von Garbe/Busching, datiert

November 1954, bezeugt dièse und weitere Uberlegungen, nicht zuletzt Fragen deutsch-

deutscher Verhàltnisse verkôqîert in der erfundenen Figur eines Studenten, der nach dem

Westen flieht, und erst nach dem Aufstand zurûckkehrt.

In dieser Hinsicht versucht die voriiegende Arbeit, die Entwicklung von

Garbe/Bûsching nicht nur zwischen das Fatzer und den Lehrstûcktypus der Mafinahme

oder der Mutter zu verorten, sondern auch in den groBeren Rahmen einer experimentellen

»Dialektik aufdem Theater«, wie sie Brecht zuerst 1948 in Das kleine Organonfùr das

Theater entwickelt und in weiteren Schriften und Projekten in der DDR erarbeitet,

namlïch Katzgraben (1952-1953) und Coriolanus (1951-1953).

Im ersten Kapitel konzentriere ich mich auf die Entstehung von Garbe/Bûsching.

Aus verschiedenen Quellen wird Hans Garbes BewuBtseinslage und Handeln zu

verschiedenen Zeiten aus der Brechtschen Perspektive erschlossen. Im zweiten Kapitel

soil die Auseinandersetzung mit Hans Garbes Heldenhaftigkeit durch die Entwicklung

von Brechts Théorie und Praxis in der DDR untersucht werden. Im dritten Kapitel wird

die Verkntipfung des Garbe/Busching-Projekts an Brechts Theaterarbeit der 20er Jahre

{Fatzer, Lehrstucktheorie) sowie die Ubergange zu Heiner Mullers Der Lohndrùcker

diskutiert werden.

.j

hg. Ulrich Profitlich, (Frankfurt am Main: Suhkramp, 1987), 19-20.
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0 I. DIE ZEITHISTORISCHE GRUNDLAGE UND DER FORSCHUNGSSTAND DES
GA RBE/B OSCHING-P ROJ E KTS

In diesem Kapitel sollen der zeithistorische Stoff sowie die Entstehung von Brechts

Garbe/Bùschmg-î>ïO]ekt dargelegt werden. Das Kapitel hat also zwei Hauptfunktionen:

die uberlieferten StUckeplàne und Fabelskizzen und die wichtigsten Stadien des Projekts

aufzuzeichnen (1.1. - 1.2.) sowie die Person Hans Garbe - sein BewuBtsein und sein

Handeln - eingehend darzustellen (1.3. - 1.4.). SchlieBlich wird der Forschungstand des

Garbe/Bùschmg-PTO]ekts zusammengefaBt (1.5.).

1.1. Der Uberlieferte Staff

u

Brechts Plan, aus dem Garbe-Stoff ein Gegenwartsstûck zu entwickeln, erstreckte sich

von 1950 bis zum seinem Tode. Uberlieferte Texte stammen aus den Jahren 1950 bis

1954. Die verschiedenen Fabelaufrisse und Stuckeplane sowie die wenigen Kommentare

zu der Entstehungsgeschichte werden zwecks weiterer Verweise zu dieser Arbeit im

Anhang hinzugefiigt. Im Bertolt-Brecht-Archiv stehen insgesamt drei Mappen mit

wesentlichen Materialien, die aus den Diskussionen des Brecht-Kreises hervorgegangen

sind. Es handelt sich um die Mappen Garbe (BBA 200/01-21) und Aufzeichnungen Hans

Garbe (BBA 557/01-101 u. 558/01-120). Die Szenenentwurfè sind zwischen alien drei

Mappen verteilt (BBA 200/2-21; BBA 557/4-11b; BBA 558/16), abgesehen von dem

Szenenplan vom November 1954 (BBA 925/01). Die weiteren Aufzeichnungen Hans

Garbe enthalten die stenographischen Protokolle der drei Gespràche mit dem Ehepaar

Garbe, Unterlagen und Erzâhlungen von Kollegen und Genossen uber Garbe, sowie

einschlàgiges, durch Mitarbeiter des Berliner Ensemble zusammengetragenes Material
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(BBA 557/12-80 u. 557/83-101; BBA 558/01-115 u. 558/117-120). In der Mappe 558

steht auBerdem der erste Entwurf Rulickes zur Publikation Hans Garbe erzàhlt (BBA

558/40-106). Rechnet man die Stenographen und Notizen Rulickes und weitere

Materialien (Zeitungsausschnitte, Fotos) nicht mit, bleiben nur noch 26 Blàtter. In der

Grossen kommentierten Berliner und Frankfurter Ausgabe der Werke Brechts werden

dièse Skizzen in vier ausgefiihrten Szenen (Bl ~ B4) und achtzehn Fabelsegmenten bzw.

Stichworten zur Fabel (A2 - A 19) und einem Szenenplan vom November 1954 (Al)

aufgegliedert (GBA 10.2: 971-979). Wie Erdmut Wizisla weiter bemerkt, gibt dièse

Bearbeitung von Gùnter Glaeser »die Notizen nicht in der Reihenfolge der Uberlieferung

wieder, sondem ordnet sie nach dem Handlungsverlauf, damit - und mit der Normierung

der Entwiirfe durch Tilgung der Kleinschreibung - einen spàteren Bearbeitungsstand

suggerierend«. ' ' Da die Notizen im Bestand des Bertolt-Brecht-Archivs nur zum Teil in

erkennbar logischer Weise uberliefert und archiviert wurden, mussen weitere Deutungen

der zeitlichen Reihenfolge leider spekulativ bleiben. Mehrere Arbeitsphasen sindjedoch

plausibel, demi fiinf in Kleinschreibung verfaBte Szenen der Mappe BBA 200 werden in

der Mappe 557 in GroBschreibung wiederholt. Die Diskrepanz zwischen den

Stiicktiteln Bùsching und Garbe ist also durch die Mappen feststellbar, denn die Mappe

mit den meisten Fabelumrissen (BBA 200) trâgt den Titel Garbe, was die alleinige

Ansetzung des Titels Bûsching (etwa bei Glaeser) problematisch macht.13

u
" Erdmut Wizisla, "Busching,", Beitrag (unverôffentliches Manuskript) zu: Brecht-Handbuch:
Gesamtwerk, Hg. Jan Knopf (Stuttgart: Metzler, voraussichtliche Veroffentlichung 2001-2003) 1-2.
12 BBA 200/05 = 557/07; BBA 200/13 = 557/10; BBA 200/14 = 557/09; BBA 200/15 = 55708; BBA
200/16 =557/11 a.
13 vgl. Wizisla, "Busching", 2. Siehe Kapitel III.2. dieser Arbeit.
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1.2. Enstehungsgeschichte

Die Entstehung des Garbe/Busching-Pro]ekts ist vielschichtig und deshalb aus

verschiedenen Quellen erschlossen warden. Die ersten Stadien des Projekts hat Kàthe

RUlicke 1952 in einem zweiseitigen Typoskript festgehalten. AuBerdem liegen die

ausfùhrlichen Chroniken zum Leben und Charakter Hans Garbes vor, die Stephan Bock

zusammengetragen hat, sowie die Entstehungsgeschichte in der Grofien kommentierten

Berliner und Frankfurter Ausgabe von Brechts Werken.

Es làBt sich vermuten, daB Brecht sich mit dem Garbe-Vorfall aus Presseberichten

ûber Siemens-Plania schon im Fruhjahr 1950 vertraut gemacht hatte. Im Frùhjahr und

Sommer 1950 làBt er von seinen Assistenten Zeitungsausschnitte, Fotos und Dokumente

uber Garbe, uber die Aktivistenbewegung und ùber Vebessemngsvorschlàge anderer

Arbeiter zusammentragen. Nach Stephan Bock ist es nicht mehr genau zu

rekonstruieren, warun genau Brecht und Garbe sich kennengelernt haben.

Môglicherweise haben sie sich am 27. Màrz 1950 auf der Gmndsteinlegung des

Kulturhauses von Siemens-Plania durch Otto Grotewohl getroffen , vermutlich aber erst

am 4. November 1950 bei der Teilnahme am KongreB Deutsche Kàmpfer fur den

Frieden . Gelesen hat Brecht wohl auch die Reportage Vom schweren Anfang von

Eduard Claudius, die gleichzeitig im Neuen Deutschland, der Zeitung des

Zentralkomittes der SED, aïs Vorabdruck m Fortsetzungen lief (4. November bis 6.

u

14 Stephan Bock, "Chronik zu Brechts Garbe/Busching-PTO]ekt und Kâthe Rulickes Bio-Interview Hans
Garbe erzàhlt," Brecht-Jahrbuch 1978, hg. John Fuegi, Reinhold Grimm, Jost Hermand (Frankfurt am
Main: Suhrkamp, 1977) 82-83. Viele Zeitungsartikel und Dokumente uber Hans Garbes
Vebesserungsvorschlâge und seine Brigade, die die Ringofenreparatur durchgeflihrt hat, sind in den
Mappen 557 und 558 des Bertolt-Brecht-Archivs einsehbar.
15 Bock, "Chronik zu Brechts Garbe/Busching-Projekt und Kâthe Rûlickes Bio-Interview Hans Garbe
erzâhlt," 83; dazu Anmerkung 6, 97.
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Dezember 1950). Die Erzahlung Claudius' lôste heftige Diskussionen aus; zwei davon

finden im Siemens-Plania statt. Kâthe Rulicke berichtet, aïs sie Dezember 1950 zu

Brecht kam, habe ihn das Garbe-Thema bereits aïs môglicher Stoffzu einem neuen Stuck

beschàftigt (BBA 1375/08). Bereits im Januar 1951 verkundete Brecht sein Vorhaben in

einem Gespràch mit der franzôsischen Zeitung Les Lettres Françaises'.

Ich schreibe ein Stuck liber einen fortschrittlichen Arbeiter, der Hochôfen macht. Das
Stuck wird seinen Namen tragen: Garbe. Ich will uber ihn ein Sttick schreiben, weil er
ein neues BewuBtsein besitzt und die Welt mit neuen Augen betrachtet.'7

Kàthe Rûlicke lernt Garbe anlàsslich einer Aufftihrung der Mutter kennen und verabredet

einen Besuch zusammen mit Brecht in Garbes Betrieb, Siemens-Plania (BBA 1375/08).

Nach der Auffuhrung sprechen Rùlicke und Hélène Weigel mit dem Ehepaar Garbe iiber

ihren Eindruck; Rûlicke bearbeitet und verôffentlicht ein Protokoll des Gespràchs in dem

1952 erschienen Band Theaterarbeit. Am 15. Febmar 1951 besichtigen Brecht und

Rulicke den Betrieb, wo Garbe ihnen den gemauerten Ringofen zeigt und die technischen

Aspekte der Arbeit erklàrt. Der Besuch macht einen starken Eindruck auf Brecht: Am

25. Februar 1951 macht er sich »Gedanken ûber einen Garbe-Film« (BBA 1264/5) ; am

2. Màrz 1951 lâBt er sich von der DEFA das Treatment von Eduard Claudius fïir einen

Garbe-F'dm zukommen und betrachtet es aïs »Gmndlage fiir eine Unterhaltung« (BBA

725/30-37). Aus den Gedanken, einen Film zu drehen, ist aber nichts geworden.

Rûlicke notierte weiter:

Im April plante Brecht, eine Probeszene zu schreiben. Er sprach mit Eisler wegen der
Musik: Garbe sei zwar ein »Held«, aber kein »Shakespearischer Held«. In diesem Stuck

16 Stephan Bock, tiHans Garbe: Eine Chronik 1902-1957," Dramatik der DDR, hg. Ulrich Profitlich
(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987) 68; dazu Anmerkung 1, 77.
17 Brecht im Gesprâch: Diskussionen, Dialoge. Interviews, hg. Wemer Hecht (Frankfurt am Main:
Suhrkamp,1975)205.
18 Ruther Berlau, Bertolt Brecht, Claus Hubalek, Péter Palitzsch, Kâthe Rulicke, Theaterarbeit: 6
Auffuhruneen des Berliner Ensembles, hg. Berliner Ensemble, Hélène Weigel (Dresden: VVV Dresdner
Verlag, 1952)168-170.
19 s. Wemer Hecht, Brecht Chronik 1898-1956 (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997) 950.
20 s. Hecht, Brecht Chronik, 951.
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muBten die Gesamtzusammenhânge der Gesellschaft zum Ausdruck kommen. Garbe
kônne sie nicht ausdriicken. da er sie nicht erkennen kann. Also muB man Chore, Lieder
haben, die das Ganze zusammenfassen. Nach B's Meinung war es unbestimmt, ob das
uberhaupt ein ganzes Stuck werden kônne (26. 4. 51 im Garten). Versuchen solle man es
trotzdem, auch wenn es nur l Einakter von 40 Minuten wird. Man musse mehr iiber
Garbe wissen, ihn zum Reden bringen, seine Vergangenheit (und vergangene Denkweise)
kennenlemen. Man musse sich mit den Arbeitem, die ihn nicht unterstutzen
beschâftigen. Es gâbe fur derartiges noch keine Form, B. sâhe noch keine Môglichkeit,
das zu gestalten. (BBA 1375/08)

Trotz der Schwierigkeiten, den Stoff in Form eines Theaterstûcks zu gestalten, fahrcn

Garbe und Rulicke mit der Arbeit fort. Am. 10. und 19. Mai, und ein drittes Mal im

Juni, 1951 fûhren sie Gespràche mit Hans und Erika Garbe, die Rulicke genau

protokolliert. Anwesend sind bei dem ersten Gespràch auch Ruth Berlau und der

Filmregisseur Slatan Dudow sowie Hélène Weigel. Bei diesen Gespràchen erzâhlt Garbe

ausfuhrlich von seinem Leben. Nur gelegentlich unterbrechen Brecht oder andere

Mitarbeiter seine Geschichte. In dieser Zeit beginnt das Berliner Ensemble, Mutter

Courage und Ihre Kinder einzuuben, und Rulicke notiert entsprechend, »die Courage-

Proben hielten B. von kontinuierlicher Arbeit ab« (BBA 1375/08).

Am 8. Juli 1951, wàhrend der Theaterferien, fahren Mitarbeiter des Berliner

Ensembles nach Ahrenshoop, wo sie sich bis zum 16. August aufhalten. Am 10. Juli

tràgt Brecht in sein Arbeitsjoumal ein:

ahrenshoop. studiere den garbe-stoff. garbe hat uns in drei sitzungen sein leben erzâhlt,
und nun habe ich vor mir die notate. es ware der stiicktypus der historien, dh, es wurde
von keiner grundidee ausgegangen. in frage kâme der fatzervers; heft l der VERSUCHE
habe ich mitgenommen.

Einen Tag danach setzt er seine Gedanken fort:

dem staff entnommen, eine linie: dieser arbeiter richtet sich auf, indem er produziert. zu
untersuchen, was allés sich fïir ihn und bei ihm ândert, wenn er vom objekt der
geschichte zu ihrem subjekt wird - unter der bedingung, daB dies nicht ein rein
persônlicher vorgang ist, da erja die klasse betrifft.

was mir vorschwebt, formal, ist: ein fragment in groBen, rohen blôcken. (AJ 2: 11. 7. 51)

Eine weitere Eintragung verweist aufeinen Band von Anna Seghers:

ein wertvolles element in annas schônen geschichten in dem bândchen DIE UNIE:
identitât dessen, was die partei plant und was der prolet tut. (AJ 2: 11. 7. 51)
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0 Die Unie zeigt anhand von drei Erzàhlungen das Verhalten von Arbeitem zur Partei in

Frankreich, China und der Sowjetunion. Rulicke weiter:

Am 8. 7. fuhren wir nach Ahrenshoop, wo Brecht begann, einige Probeszenen zu
schreiben. Am 14. 7. las er mir die ersten vor (in Jamben, groBartig). Er verarbeitet
[Michail] Iljin, aïs laufendes Motiv, vertreten durch einen Ingénieur, der Garbe belehrt
und den Garbe wissensmassig ausbeutet, um wieder andere zu belehren. Wegen
>Stoffmangel< konnte B. bald nicht weiter. Wir hatten zwar allés von Garbe erzâhlt
bekommen, aber eben nur von Garbe, nicht, wie es seine Kollegen (Gegner) sahen. Die
Arbeit an >Theaterarbeit< nahm B. so in Anspruch, daB >Garbe< wieder liegen blieb.
Seine Begriindung, warum Jamben: Z.B. ist Grunbergs >Golden flieBt der Stahl<, das
ganz naturalistisch ist, ein Beweis, daB die Arbeiter die Frage stellen, ist es so im Betrieb
oder nicht, d.h. die Buhne direkt aufdie Wirklichkeit ubertragen und umgekehrt. Es wird
nicht ein >Kunst<maf3stab angelegt, sondern ganz naturalistisch gemessen. Die Jamben
haben den Vorteil: l. das Stuck zu >verfremden< und den Zuschauer in einen Abstand
vom Geschehen zu versetzen, er betrachtet die Vorgânge, die in Versen gesprochen wird,
anders, aïs sei es Prosa. Der Vorgang wird 2. auBerdem grosser, man spricht von
alltâglichen Vorgângen wie von grossen historischen Stoffen, so den >Helden der Arbeit<
zum grossen Helden machend und mit den gleichen Mitteln bezeichnend. = zweifache
Verfremdung. (BBA 1375/08-09)

Der Verweis aufden sowjetischen Autor Michail Iljin bezieht sich hauptsàchlich aufdas

Buch Besiegte Natur, das 1951 in deutscher Ùbersetzung erschien.22 Offensichtlich

benutzte Brecht dieses Buch fiir die Szenen in Versen, die er zu dieser Zeit schrieb. Bei

Iljin kommen sowohl die »Kostytschewschen Forschungen« vor (vgl. BBA 200/03), aïs

auch »die Sage vom Wanderer« (vgl. BBA 200/06-09). Dièse verknûpft Brecht mit dem

Cidher-Motiv, das aus dem Gedicht desselben Titels (1829) von Friedrich Rùckert

stammt.23

Rulickes Notate betonen u.a. auch den methodologischen Vorgang bei der

fortlaufenden Arbeit an Garbe/Bûsching:

Im Herbst arbeiteten wir allé an Theaterarbeit, im Januar nahm ich das >Stoffmaterial<
wieder auf, grub Kollegen von Egona, Lembke, Siemens Plania aus, Leute die Garbe aus
der Nazi-Zeit kannten und Leute aus seiner Brigade. Garbe war in ruhrender Weise
bemuht, mich dabei zu unterstutzen. (BBA 1375/09)

0 21 Anna Seghers, Die Linie ("Berlin: Aufbau-Verlag, 1950). SieheAJ^: Anmerkungzum 11. 7. 51, 95*.
22 Michail Iljin, Pokorenije prirody, dt.: Besiegte Natur, ubers. von Péter Weibe] (Berlin: Verlag Volk und
Welt, 1951).
23vel.GBA10.2: 1280-1281 u. 1287; dazu Kapitel 11.4.1. dieser Arbeit.



0

u

17

Am 6. Juni 1949 hatte Brecht in sein Arbeitsjoumal eingetragen, »die DEFA, die

filmfirma der ostzone, hat allerhand schwierigkeiten, stoffe zu bekommen, besonders aus

der zeit, die leitung notiert themen von bedeutung, untergrundbewegung, landverteilung,

zweijahresplan, der neue mensch, usw usw; dann sollen schriftsteller dazu geschichten

erfinden, die das thema mit seiner problematik auslegen. das miBgluckt naturlich

regelmàBig. ich schlage vor, leuîe auszuschicken, die einfach geschichten sammeln«

(Hervorhebung, M.D.) (AJ 2: 9. 6. 49, 554). Der Garbe-Vorfall entsprach deutlich dem

Anspruch, bedeutsame Themen wie die Erfullung des Zweijahresplanes und vor allem

das Aufkommen des »neuen Menschen« durch Kunst und Literatur zu repràsentieren. Im

Hinblick auf Garbe/Bùsching ubernahm Kàthe Rulicke nicht nur die Funktion,

»geschichten zu sammeln«, sondern auch die Aufgabe, »Garbe zum Reden [zu] bringen«

und mit den anderen Arbeitem zu sprechen. Die stenographischen Protokolle der

Gespràche mit Garbe und seinen Arbeitskollegen bearbeitet sie m Wiepersdorf aïs das

Bio-Interview Hans Garbe erzàhlt. Die politische Funktion des Bûchleins aïs eine

sichtbare und nachkontrollierbare Quelle der weiteren Theaterarbeit ist nicht zu

unterschàtzen:

Den groBten Teil des Materials schenke ich Brecht am

10. 2. 52 zu seinem Geburtstag. Ich besprach mit ihm folgendes:

Aïs l. werde ich selbst eine Broschure herausgeben, die folgende Vorteile hat: l.
widerlegt sie die schlechten Bûcher von Claudius uber Garbe, der die unmôglichen Dinge
(barbarisch und Kitsch) erfunden hat, indem Garbe selbst - wie es wirklich war- einfach
sein Leben erzâhlt. Unterlage sind meine Stenogramme.

2. wird sich Brecht bei seinem Drama auf dièse Broschure bemfen, und die Quelle liegt -
mit alien Ereignissen - sichtbar und einwandfrei fest. Dichterische Freiheiten sind also in
diesem Falle, da nachprufbar, unbegrenzt môglich.

Im Laufe des Februar besprach ich mit Brecht folgendes Programm, d.h. meine
vorlâufîge Arbeit am Garbestoff:

24 Kâthe Rulicke, Hans Garbe erzahlt (Berlin: Rutten & Loening, 1952).
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0 Auffinden von alten und neuen Situationen, feststellen, wie weit solche bereits in
klassischen Werken verarbeitet, Feststellen von bestimmten >Drehpunkten<: Ubernahme
der Verantwortung, Entdeckung einer neuen aktiven Menschlichkeit, Vernachlassigung
der person] ichen Schwierigkeiten, Inangriffnahme der allgemeinen Schwierigkeiten usw.

B. hat folgende Grundkonzeption: Es kommt darauf an, einen neuen aktiven (im
Gegensatz zum burgerlichen kontemplativen) Humanismus zu finden und zu entwickeln.
Mur in dieser Beziehung hat der Garbestoff Wert. Nicht Produktion um der Produktion
willen, sondem zur Erzielung einer neuen Menschlichkeit. Deshalb besonders
humanistische Punkte bei Garbe finden! Ich arbeitetejetzt, Ende Februar 1952, zunâchst
an der Broschiire.

(ab 17. Mârz 1952 im SchloB Wiepersdorfals Hauptarbeit). (BBA 1375/09)

Am 16. Màrz 1952, einem Tag vor ihrer Abfahrt, spricht Rulicke noch einmal mit Brecht:

B. ist ununterbrochen produktiv. Heute war er bei mir und ich erzahlte von meinen
letzten Ermittlungen liber Garbe. "Nach wenigen Minuten schon unterbrach er mich und
bat, Papier und Bleistifit zur Hand zu nehmen, um ein paar Szenenentwurfe (3) zu
diktieren. So ist er immer: Allés Erzâhlen, jede Unterhaltung, jede kritische
Stellungsnahme, jede Feststellung hat nur Berechtigung, wenn sie so gleich produktiv
gemacht wird aïs Folgerung, Konsequenz, Ànderungsvorschlag, wirkliche Produktion.
Allés wird sofort umgesetzt. (BBA 1340/64)

Im friihen Sommer 1952 reicht Rulicke ihr IVtanuskript zunàchst dem /we/-Veriag ein,

der es zuruckschickt und ablehnt. Sie wendet sich danach dem Verlag Rùtten & Loening

zu. Dieser akzeptiert das Manuskript, schickt allerdings einen vôllig entstellten Text

zuruck. Brecht tritt dazwischen; der Text soil auBer wenigen Uberarbeitungen in der

ursprunglichen Fassung erscheinen. Am 3 l. Mai notiert Rùlicke im Tagebuch:

Verabredung mit Seghers wegen meines Garbe-Manuskripts, das R + L hoffnungslos
verdorben hat. Aufca. 16 Seiten uber90 Korrekturen-alle falsch. Schulmeisterdeutsch.
Brecht schrieb einen kleinen Aufsatz uber Lektorenliteratur daruber. (GBA 23: 518)

Von diesem Aufsatz ist im NachlaB nur ein abgebrochener Text ùberliefert warden:

BEKOMMEN WIR EINE LEKTORENLITERATUR?

An Bûchem unserer jungen Literatur wird mitunter gerûgt, daB ihnen eine bestimmte
eigene, unverkennbare Tonart fehle, so daB eines sich wie das andere lèse. Das ist auf
dem Gebiet der Literatur natiirlich ein schwerer Vorwurf, denn der Stil ist bei einer
Erzâhlung, was das Gesicht bei einem Menschen ist, und ohne bestimmtes, eigenes,
unverkennbares Gesicht ist nur die Puppe, die in der Fabrik hergestellt wird.

Nicht ohne Beklemmung habe ich nun festgestellt, wie solch ein Buch zustande kommt.
Eine junge Autorin reichte einem unserer Verlage ein Buchlein ein, in dem sie einen
Helden der Arbeit sein Leben erzahlen lâBt. Nach einundeinhalb Monaten bekam sie eine

!!

u
25 Bock, "Chronik zu Brechts Garbe/Bùsching-Projekt und Kathe Rulickes Bio-Interview Hans Garbe
erzàhlt" 92.
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neue Fassung ihrer Erzahlung zuruck, hergestellt von einem Lektor des Verlags, in der
eine groBe Menge von »Verbesserungen« standen, die der Verlag fur nôtig hielt, damit
[Text bricht ab] (GBA 23: 208)

Im Herbst 1952 erscheint Hans Garbe erzahlt. Brecht bemerkt, es sei »eine schône, reine

Arbeit«.2 Am 1. Januar 1953 werden ZUge des Buchleins in Neues Deutschland

nachgedruckt.

AuBerungen iiber die Schwierigkeiten, den Garbe-Stoffin ein Gegenwartsstûck zu

verwandeln, ziehen sich wie ein roter Faden durch die Kommentare. In erster Linie gab

es nach Brecht einen deutlichen Stoffmangel. In dieser Hinsicht notierte Rùlicke: »noch

im Jan. 52 àusserte B., daB es sehr fraglich sei, ob er ein Gegenwartsstùck schreiben

kônne. [Es gibt] wenige Gegenwartsstùcke in der Weltliteratur, z.B. Woyzeck, aber

meist 20 Jahre spâter [geschrieben] oder von einem iïberwundenen gesellschaftlichen

Standpunkt zurùckblickend« (BBA 1375/08). In dem Notât iiber das Gespràch am 16.

Màrz 1952 zitiert sie Brecht:

Der Garbestoff ist schwierig. Es sei eine Anhaufung kleiner Einzelheiten (wie Faust
Wald und Feld), uberepisch, nirgends dramatisch, die jeweils nur l Seite ergeben, nie
eine Szene (hôchstens l Minute). Es sei noch ganz unklar, wie daraus ein Stuck werden
solle. Vorlâufig bleibt nichts aïs sammeln. Im Grunde sei der dramatische Punkt schon
vorbei, aïs Garbe die Genehmigung erhâlt, den Ofen zu mauem. Da hat er bereits
gesiegt. (Konflikt môglich bei Dusenstein, indem wesentliche Verbesserung.
Erkundigen, warum Verbesserung nôtig?) (BBA 1340/64)

Zudem drùckt Brecht seine politischen Reserven im Brief an Harms Eisler vom l. August

1952 aus:

Was Siemens-Plania betrifft, sollten wir, glaube ich, warten; sie haben die Sache genau
so mifiverstanden, wie wir es erwarteten. Wir mUssen im September allés wieder mit den
Politikem aufhehmen.
Es ware auch deshalb sehr angenehm, wenn du kommen konntest, weil wir dann den
Garbe-Stoff gemeinsam betrachten kônnen.2

Erkennbar an dieser ÀuBerung ist Brechts Zôgem, das Stuckprojekt in offiziellem

Scheinwerferlicht weiter zu entwickeln, da es miBdeutet werden kônnte. Der Garbe-Plan

u
26BriefanKâtheRulicke, 13.Dezemberl952,zitiertin: GBA 10.2: 1283.
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entsteht naturlich parallel zu anderen Projekten, die von seiten der SED in der

Formalismusdiskussion heftig kritisiert wurden. Vorwurfe wurden z.B. am 22. Màrz

1951 gegen Brecht und Paul Dessau wegen der Oper Das Verhôr des Lukullus gemacht:

Die Inszenierung sei ein Musterbeispiel daftir, daB die besten Mittel unfruchtbar wurden,

wenn es der Kunst an ideologischer Klarheit fehle.28 Am 3. Juni 1953 - vierzehn Tage

vor dem Arbeiteraufstand - stand in der Theater-Kolumne des Spiegel, Brecht habe sich

mit der Inszenierung von Erwin Strittmatters Katzgraben endlich der Pflichtaufgabe

entledigt, ein Zeitstuck der sowjetdeutschen Gegenwart entsprechend zustande zu

bringen:

Die SED forderte, Brecht solle endlich ein Zeitstuck anfertigen, endlich die
sowjetdeutsche Gegenwart auch aufder Bûhne besingen.

Er machte sich ans Werk. Sein >Garbe< war aïs das dramatische Protrât eines
tatsâchlich existenten und auch prominenten Aktivisten geplant, eines Maurers von
Hochôfen, an dem Brecht >ein neues BewuBtsein< entdeckt zu haben glaubte. Aber das
Stuck vom fortschrittlichen Garbe kam nicht recht voran. Es werde wohl doch nur ein
Einakter, schrânkte Brecht das Projekt nach einigen Monaten ein, dann fiel es endgiiltig
in sich zusammen.

Das Projekt bleibt zwar zu diesem Zeitpunkt liegen, erreicht aber einen Wendepunkt

durch die Ereignisse des 17. Juni 1953.

Am Nachmittag des 17. Juni bittet Brecht Kàthe Rùlicke, Hans Garbe

aufzusuchen, da dieser in der Stalinallee arbeitet: Herausbekommen sollte sie Garbes

Meinung uber die Vorfâlle und wie er sich verhalten hat. »Garbe erzahlt, er habe am

Vormittag all seine Orden angelegt, sei zu den Demonstranten gegangen und habe,

>neben< ihnen hergehend, [...] sie zu agitieren versucht. Er sei erkannt warden, Rufe von

>Schlagt ihn tot!< bis zu >LaBt ihn gehen, der gehôrt zu uns!< seien laut geworden. Man

habe ihn bedroht, nur das Eingreifen von Volkspolizisten habe ihn vor dem

27Bertolt Brecht, Briefe, 2 Bande, hg. Gunter Glaeser (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981), Band I, Brief
706,683.
s. »Das Verhôr des Lukullus«, in: Neues Deutschland, Nr. 68, 22. 3. 1951. zitiert in Dokumente zur
Kunst-, Literatur- und Kulturpolitik der SEP, hg. Elimar Schubbe (Stuttgart: Seewald Verlag, 1972) 187.
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Zusammengeschlagenwerden bewahrt.«30 Brecht und Rulicke stehen uber den Sommer

in Verbindung mit Garbe; im September ist Garbe bei ihm zu Besuch.

Die Offenbaning des Verhàltnisses vom Staat zur Arbeiterklasse fûhrt zu einer

neuen Gmndkonzeption des Projekts. Jetzt uberlegt sich Brecht nicht mehr eine Art von

historischer Biographie, sondern eine Handlung, die bis in die unmittelbare Gegenwart

fuhren soil. AnlâBlich einer Reise nach Wien ab dem 15. Oktober 1953, um die Mutter-

Inszenierung zu besichtigen, trifft er Hanns Eisler und bespricht »einen GARBE, im stil der

MABNAHME oder der MUTTER, zu schreiben im mârz und april, mit einem vollen akt iiber

den 17.juni« (AJ 2: 15. bis 30.10.1953, 599). Claus Kùchenmeister, Meisterschùler bei

Brecht, errinnert sich an ein Gesprâch ùber Garbe/Bûsching im Juli 1954, wâhrend

dessen Brecht meinte, »Ich kann nicht mehr, das mùBt ihr Jungen weitermachen«.

Trotzdem schrieb er den einzigen vollstàndigen Szenenplan im November 1954 (BBA

925/01). AuBer diesem Szenenplan wird der 17. Juni in nur einer Szene erwahnt (BBA

200/18). In den elf Szenen des Szenenplans sprengt die Handlung den engeren Rahmen

der Biographie Garbes, um uber den 17. Juni den Blickpunkt auf die grôBeren

gesellschaftlichen Widerspruche zu erweitem. Dabei làBt Brecht den Helden wàhrend

der Ereignisse des 17. Juni sterben und fuhrt die Geschichte eines Schulers ein, der in den

Westen flieht, aber spàter in den Osten zurùckkehrt.

Weiter fiihrte Brecht das Projekt nicht aus. Dennoch blieb die voriiegende

Grundkonzeption eine wesentliche Môglichkeit fur die sogenannten Brecht-Schùler.

Peter Palitzsch merkte am 15. Februar 1955 aufder Ruckseite einer Picasso-Zeichnung

29 "Theater: Brecht: Per Ochse ist ein Fakt," Per Spieeel 3. Juni 1953: 32.
Bock, "Chronik zu Brechts Garbe/Bîischmg-Pro^ekt und Kâthe Rulickes Bio-Interview Hans Garbe
erzâhlt" 94-95.
31 Brief an Ruth Berlau, September 1953, GBA 30, 209-210.
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an, »wir wunschen uns den Garbe« , und Kàthe Rulicke drûckte selbst die Wichtigkeit

des Projekts in einem Brief an Brecht am 25. Juli 1956, kurz vor seinem Tod, aus:

Schreiben Sie Ihren Garbe, Brecht, da kann man vieles oder allés sagen darin, da
kommen all dièse Problème vor - und vielleicht kommt die DDR so tatsâchliche zu
einem Zeitstuck. Es ware nôtig, daB Sie's schreiben.34

1.3. Die »BewuBtseinsfrage« des Helden Hans Garbe

u

Die Entstehungsgeschichte des Garbe/Bùschmg-î'Tojekts erklârt nur den Verlauf

der Arbeit, kaum aber die Zuge der Person Hans Garbe, fur die sich Brecht interessiert

hat. Der Zweck dieses Abschnitts ist deshalb, Erfahrungen Hans Garbes zu erlautem, die

sein BewuBtsein und sein Handeln widerspiegeln. Im Brechtschen Sinne untersuchen wir

hier Garbes Gestus: seine BewuBtseinsbildung, seine Beziehungen zu Arbeitskollegen

und Vorgesetzten, seine Verhaltensweisen vor und nach der Grundimg der DDR.

Womôglich soil darauf hingewiesen werden, welche Erfahrungen Garbes Brecht in

Garbe/Bûsching einbezogen hat. Szenen aus Garbe/Bûsching werden in Klammem

angegeben.

In den verschiedenen biographischen Darstellungen wird Garbes Leben bis zur

Aufzeichnung »Held der Arbeit« in sechs Zeitspannen gegliedert: l) 1902-1916:

Kindheit und Schulzeit auf dem Rittergut des Hauptmanns von Nitsche in Reddentin

(Pommem). 2) 1916-1924: Lehrlingszeit aïs Maurer in Pommem, in der er dem

Aufkommen der sozialistischen Bewegung umnittelbar ausgesetzt wird. 3) 1924-1929:

32 »Eine Begabung muB man entmutigen...«. Vera und Claus Kuchenmeister, Meisterschuler bei Brecht,
erinnern sich an die Jahre der Ausbildune, aufgeschrieben und hg. v. Ditte Buchmann (Berlin/DDR: 1986)
85.
33 s. 1898 / Bertolt Brecht / 1998: »...und mein Werk ist der Abgesang des Jahrtausends«: 22 Versuche,
eine Arbeit zu beschreiben, zusammengestellt und kommentiert von Erdmut Wizisla, Ausstellung in der
Akademie der Kunste, Berlin, 25. Januar bis 29. Mârz 1998 (Berlin: Akademie der Kunste, 1998) 194.
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Arbeit aïs Gutsmaurer auf einem Stammgut des Majors von Zitzewitz in BeBwitz

(Pommem); erste Ehe; weitere Gutsmaurer- und Gelegenheitsarbeit. Aufdem Stammgut

wird er Zeuge des aufbluhenden Nationalsozialismus. 4) 1929-1947: Umsiedlung nach

Berlin, Arbeitsstelle aïs Maurer von Backôfen bei der Lebensmittelfirma Eduard

Goldacher Nachfolgen (Egona), wobei er auch in der Gewerkschaft tâtig wird; wàhrend

des zweiten Weltkriegs leistet er passiven Widerstand gegen das Nazi-Regime und

erreicht eine Freistellung vom Militàrdienst; zweite Ehe. 5) 1947-1949:

Nachkriegsarbeit bei der Nàhrmittel- und Zuckerfabrik Lembke-Hahn in

Hohenschônhausen, Berlin, und Eintritt in die SED. Bei Lembke wird er Zeuge von

Lebensmitteldiebstàhlen und versucht, die Firma unter Treuhandverwaltung zu stellen -

dennoch halten die Beteiligten und anderen Mitarbeiter zusammen, und Garbe wird

schlieBlich wegen »Wuhlarbeit« aus der Partei ausgeschlossen. 6) 1949-1951:

Anstellung aïs Feuerungsmaurer bei dem Berliner GroBbetrieb Siemens-Plania, wo eine

Reihe technologischer Verbesserungsvorschlàge zu einer Steigerung der

innerbetrieblichen Arbeitsproduktivitât fuhren. Aïs offizieller »Aktivist der

sozialistischen Arbeit« (Oktober 1949) setzt Garbe im Dezember 1949 angesichts des

Widerstands seiner Vorgesetzten und Arbeitskollegen, die um ihre Lohne infolge

staatlicher Normerhôherungen fiirchten, die Ringofenreparatur durch, wo fur er 1950 den

Titel »Held der Arbeit« erhâlt. Dariiber hinaus erhàlt er 1951 den polnischen Orden

»Banner der Arbeit«, l. Klasse.

Wie bereits in der Einleitung erwâhnt, wird Garbes Gestus durch zwei Achsen

geprâgt: Lernen — Arbeiîen und Lehren — Aktivieren. Parallel zu diesem Funktionieren

steht eine Neigung zum Verweigern, d.h. unter gewiBen Umstànden unproduktiv oder

34Brief von Kâthe Rûlicke, 25. Juli 1956. Zitiertnach: GBA 10.2, 1284.
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sogar asozial zu agieren. Die Dichotomie Verweigern/Funktionieren entspricht den

historischen Zustànden, in denen Garbe lebt: gegenuber dem Faschismus ist er durch

Verweigern, gegenuber dem Sozialismus durch Funktionieren verortet.36 In diesem

Sinne gilt es vor allem, um Brechts Denkvorgang nachvollziehen zu kônnen, Garbes

Verhalten entsprechend den Zustànden der Nazizeit bzw. der Nachkriegszeit zu

untersuchen.

Um die Frage eines 1945 entstandenen neuen BewuBtseins bei den Arbeitem

drehte sich Brechts anfangliches Intéressé. In den 1951 ausgefuhrten Gespràchen mit

Garbe stellte sich aber schnell heraus, daB Garbe kaum die grôBeren politischen oder

ideologischen Implikationen der Arbeiterbewegung begriff. Dies gait besonders im

Rahmen eines befohlenen Sozialismus stalinistischer Observanz. Dieser Problematik

zufolge versucht Brecht vergeblich an einer Stelle, Garbe zum kritischen Reden uber

seine vergangene - und veranderte - Denkweise anzuregen, und eriautert dabei seine

Schwierigkeiten, Garbes Erzàhlung literarisch zu gestalten:

Brecht.

Wenn man irgend einen Roman schreiben wird, dann wiirde etwas fehlen, was es
vielleicht in Wirklichkeit gibt. Es kann kein Drama, kein Roman oder Novelle
geschrieben werden uber die jetzige Méthode, wenn man nichts Uber einen Punkt sagt,
woruber du bisher kein Wort gesagt hast: ein Punkt, wo 1945 ein Moment ist, wo du
einsiehst, daB jetzt allés eigentlich anders sein mûBte wie vorher, denn du hast so
gehandelt, du hast es selber erzâhlt, es lag dir gar nichts daran, Arbeiten zu sabotieren
unter den Nazis. Du verstehst. 1st da gar nichts gewesen, daB irgendwann ein
Augenblick Ram, wo du das Gefiihl hattest, es geht wirklich eine neue Zeit an, prinzipiell.
Allé anderen Arbeiter haben es doch wirklich nicht gesehen.

Garbe:
Ich habe doch schon l 945 mit einem neuen BewuBtsein angefangen, weil ich aus meiner
Jugend den Kapitalismus kennenlemte und auch den vorigen Weltkrieg und ich wuBte,
wie der Gutsbesitzer die armen Kinder ausbeutete. Bei den Nazis konnte man doch
nichts mehr machen. Gleich 1945 begann es bei mir. Ich hatte ein neues BewuBtsein,
daB ich immer zuruckdachte an meine Jugend, an den Krieg und dachte, einen Krieg darf
es nicht wieder geben und jetzt werden wir eine neue Welt aufbauen. Dièse neue Welt

35 vgl.GBA 10.2. 1284-1285.
Falk Strehlow unterstreicht Garbes Verhalten zwischen Venveigern/Funktionieren aïs einen binaren
Code, der Mûllers Darstellung der Balke-Tigw gegenubersteht: »Balke hingegen funktioniert in beiden
historischen Zustânden.« Strehlow, 40.
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aufbauen hatten wirja gelemt durch das politische BewuBtsein, wofûr wirjetzt arbeiten.
Soviet wufite ich aus der KJ [Kommunistischen Jugend, MD], daB die Proleten, die breite
Masse die Macht hat, wenn sie zusammenhâlt. Es war sehr schwer, weil ich ganz allein
war. Das wollte ich erkampfen, ich wollte dieses Ruckgrat haben, das habe ich auch
bekommen, - aber wie schwer. (BBA 557/69-70)

Garbes simple Erwiderung steuert das Gesprâch danach zurùck zur Konstellation des

Betriebs, wonach er erneut auf seine Arbeitsleistungen eingeht. Wie Hildegard Brenner

zusammenfassend schreibt: »Hier ist er in seinem Element«37. Das »politische

Bewufîtsein« bedeutet fur Garbe lediglich den Kampf fiir bessere Arbeitszustànde, einen

Kampf, der durch die Stunde Null der Befreiung 1945 legitimiert wird. Das befreite

»BewuBtsein« der Arbeiter verbindet er unmittelbar mit erweiterten Môglichkeiten zum

Lernen. Dementsprechend bemerkt er ûber die Abeiterbewegung gegen 1920:

Von den Arbeitem wuBte ich, daB sie den Achtstundentag wollten, auch aufdem Lande.
Ich dachte, das ist richtig, da machst du mit. Ich hatte noch nicht so viel BewuBtsein, daB
ich das aïs Kampfansah. Die Alten haben uns mitgeschleppt, aber sie waren selbst noch
nicht sehr weit. Es war allés anders aïs heute, wo wir allé lemen kônnen.38

Wàhrend seiner Ausbildungszeit in Pommern entwickelte Garbe sowohl das Bedurfnis

nach dem Lemen aïs auch die Neigung zum Aktivieren. Er ging selten in die Schule,

weil er schon mit acht Jahren auf dem Rittergut aushelfen muBte; aber selbst wenn er in

die Schule gehen durfte, habe er nichts gelemt. Der Mangel an Lemen verwandelte

sich in den Wunsch, das Gut zu verlassen und eine Ausbildung aïs Maurer zu

untemehmen. Lernen und Arbeîten repràsentierten also fur Garbe einen eiiiheitlichen

Weg aus seiner unterdruckten gesellschaftlichen Stelle.

Zudem zeigte sich Garbe fruh dazu getrieben, andere zu lehren und bald zwecks

besserer Arbeitsbedingungen zu aktivieren. Aïs ftinfzehnjâhriger (1917) ging Garbe

3 Hildegard Brenner, "Schule des Helden: Anmerkungen zu Brechts Buschmg-Entwwf," Alternative 91:
Brecht-Materialien l : ZurLehrstuckdiskussion (1973): 215.
38 Rûlicke, Hans Garbe erzâhlt, 10.
39 »Morgens, wenn wir zur Schule kamen, muBten wir beten. Dann ging der Lehrer in den Gasthof, um zu
saufen. Wenn die Zeit um war, holte ihn seine Frau; wieder beten und nach Hause. Gelemt haben wir
nichts. [...] 1916 wurde ich eingesegnet. Gelemt hatte ich fast nichts; ich konnte kaum lesen und
schreiben. Ichhattejaimmerarbeitenmussen.« In: Rulicke, Hans Garbe erzâhlt, 6-7.
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anlàBlich eines Streiks in einer naheliegende Papierfabrik, wo die Landarbeiter neun

Stunden Arbeitzeit statt zwôlf verlangten, und hat »die Leute aufgehetzt«.40 Bereits 1920

wurde er in der Gewerkschaft tàtig. Bei Egona (ab 1929) muBte er den andern Arbeitem

erst beweisen, daB er gewerkschaftlich organisiert und in der Kommunistischen Jugend

war, bevor er als Kollege anerkannt wurde. Bald danach hat er die Kassierung der

Gewerkschaft ubemommen und andere Mitglieder geworben.

Wichtig fur den Brecht-Kreis war auch die Frage, warum ein Arbeiter wie Garbe

sich nicht von der Politik der NSDAP uberzeugen lieB und wie sich die Arbeiter nach der

Machtubemahme durch die Nazis verhalten haben.4 Aufdem Stammgut des Majors von

Zitzewitz in den spàten 20er Jahren wird Garbe mit dem Aufkommen des

Nationalsozialismus direkt konfrontiert. Von Anfang an weigert er sich, Soldat zu

werden: von Zitzewitz, der geheime Verbindungen zur Reichswehr unterhàlt und an

einer »nationalen Wiedergeburt« arbeitete, versuchte Garbe fur die Reichswehr zu

gewinnen. Hier, und spâter bei Egona in Berlin, nahmen Garbe und gleichdenkende

Arbeiter die nationalsozialistsche Bewegung als Vorbereitung fur den nachsten Krieg

wahr. Die Kriegsmaschine der Nazis stellte eine Bedrohung ihrer Arbeitsmoglichkeiten

dar.44

Brechts Intéressé an Verhaltensweisen, die in unterschiedlichen Zustânden anders

werden, spitzte sich durch Garbes selbstbestimmte Untauglichkeit im Faschismus zu. Es

macht Garbe nichts aus, unter den Nazis zu stehlen:

Damais fingen die Bombenangriffe an. Ich muBte nach den Angriffen in unseren
Lebensmittelgeschâften die Schaufenster zunageln. Es stand Todesstrafe darauf, von den

40 vgl. BBA 557/15; Rulicke, Hans Garbe erzâhlt, 9-10.
41 Rulicke, Hans Garbe erzâhlt, 16.
42' vgl. BBA 557/21 und BBA 557/45; Rulicke, Hans Garbe erzâhlt, 19-20.
Bock, Hans Garbe: Eine Chronik, 46.
44vgl. Rulicke. Hans Garbe erzâhlt. 19-22.



27

0

u

Lebensmitteln etwas zu nehmen. Dabei ist allés, was aufder StraBe lag, verdorben. Ich
dachte, die Nazis beklaust du ruhig, was in den Schaufenstem lag, war meins.

Gestohlene Lebenmittel verwendet er dann 1944 aïs Bestechung eines Nazianwalts,

damit dieser Garbe bei der Scheidung von seiner ersten Frau, Anna, beràt. 1941 hat

Garbe schon seine zukunftige zweite Frau, Erika, kennengelemt. Erika ist mit einem SS-

Mann verheiratet; im September 1944 erfàhrt Garbe aber, er habe Erika vor einigen

Monaten geschwàngert. Da auf Schwàngerung einer Kj-iegerfrau die Todesstrafe steht

und der betrogene Ehemann das Recht hat, den Nebenbuhler auf der Stelle zu erschieBen,

geht Garbe zum Anwalt. Dieser làBt sich auf den Handel ein und empfiehlt Erika, ihrem

Mann einen Beichtbrief zu schreiben, in dem sie ihren Wunsch nach einer Trennung

ausdrucken solle. (Weder der Ehemann noch Anna wollen sich scheiden lassen, beide

kommen aber 1945 bei unabhàngigen Bombenangriffen ums Leben.)4 Dièse Geschichte

benutzte Brecht fiir die erste Szene im Szenenplan vom November 1954.

Daruber hinaus verweigert Garbe konsequent die Berufung zur Musterung von

Rekruten. Im Jahre 1940 heiBt es:

Bald danach wurde ich zur Musterung bestellt. Ich wollte aber auf keinen Fall fur die
Nazis kampfen. Bei der ersten Aufforderung hatte ich zum Gluck Grippe und bin einfach
nicht hingegangen. Um zehn Uhr sollte ich dort sein, um dreizehn Uhr kamen sie schon
mich abzuholen. Aïs ich sagte, ich hâtte Fieber und kônne nicht laufen, haben sie einen
Wagen besorgt.
Der Stabsarzt schrie mich an: >Nehmen Sie mal Haltung an.< Da bin ich einfach
umgefallen und habe die ganze Zeit getan, aïs ware ich besoffen. Er fragte: >Sind Sie
gem Soldat?< Ich sagte: >Sehr gem, Herr Stabsarzt, aber ich bin krank. Ich mochte gem
fur den Fuhrer sterben, aber ich kannjetzt nicht.
Vier Wochen spâter wurde ich wieder bestellt. Diesmal habe ich Tabletten genommen,
urn Fieber zu bekommen, und erhielt noch mal vier Wochen Aufschub. Das hat zwar den
Nerven geschadet, aber war immer noch besser, aïs in den Nazikrieg zu mussen. Das
nâchste Mal konnte ich nicht wieder damit rechnen, daB man mir das Fieber glaubt. Da
bin ich schon vorher zu meinem Arzt, der auBerdem auch Musterungsarzt war. Ich habe
geklagt: >Herr Doktor, ich bin wieder zur Musterung bestellt, das ist das letztemal. Aber
ich habe Angst, sie werden mich wieder nicht nehmen.< Er sagte: >Aber Garbe, wir
brauchen doch gesunde Soldaten. Sie sind doch nur eine Last fur uns. Sie werden schon
krank, ehe Sie ins Feld kommen. Sie kosten uns bloB Geld.< Er gab mir einen
verschlossenen Umschlag mit, den sollte ich nicht ôfftien. Er sagte: >Sie mussen immer
an unseren Fuhrer denken.< Ich: >Das tue ich sowieso.<

45 Rulicke, Hans Garbe erzâhlt, 27.
46 s. Bock, Hans Garbe: Eine Chronik, 53-54.
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Zur Musterung erzâhlte ich wieder meine Krankheitsgeschichte und sagte, wie
unglucklich ich sei, daB ich nicht Soldat werden kônne, ich wurde doch so gem Flieger
werden. Ich wurde wieder nach Hause geschickt und erhielt im Januar 1941 meinen
Ausmusterungsschein.
Nun war ich fur die nachsten Jahre gerettet.47

Sein Verhalten zum Naziarzt steht gegenuber seiner Haltung zum Betriebsarzt von

Siemens-Plania im Jahre 1949. Dieser wurde von seiten der Verwaltung bestellt, um zu

beweisen, daB Garbe fur die Ringofenreparatur untauglich ist:

Plôtzlich kam ein neues Hindernis. Der Betriebsarzt hat uns die Hôlle heiB gemacht,
unsere Art zu arbeiten ware Selbstmord; ich sei von alien am schwersten herzkrank. Ich
sagte: >lch flihle mich ganz wohl, aber durch Ihre Reden werde ich herzkrank.< [...] Die
anderen waren schon mutlos geworden und sagten, es hâtte keinen Zweck, daB wir
weitermachen. Aber ich sagte: >Habt keine Angst, wir gehen allé zusammen zum Arzt
nach WeiBensee und lassen uns untersuchen. Wir werden uns das Arbeiten nicht
verbieten lassen.< Da bekamen sie neuen Mut.48

Im Faschismus ist Garbe untauglich und »krank«. In der kranken Gesellschaft enthullen

sich also egoistische Zuge Garbes: Als Einzelner leistet er nur passiven Widerstand

gegen die Nazis. Die sozialistischen Produktions- und Eigentumsverhaltnisse

verwandeln Garbe vom betrûgerischen, beinahe asozialen Verweigerer in einen

»gesunden«, unaufhôriich Produzierenden.4

Die sozialistische Umfunktionierung Garbes vollzieht sich in der unmittelbaren

Zeit nach der Befreiung. Die Zustànde und eher chaotischen Verhâltnisse vor und nach

der Befreiung erinnem Brecht wieder an das Fateer-Fragment. Wâhrend dieser

imsicheren Ubergangszeit zeigt Garbe sowohl egoistische aïs auch sozialistische

Tendenzen. Anfangs verursacht der Mangel an Vorrâten groBe Auseinandersetzungen

zwischen dem Einzelnen und dem Gemeinwohl der Masse. Garbe ist - wie Brechts

Fatzer - aufder Suche nach Proviant. Er kummert sich lediglich um seine Familie:

Dann haben wir gegessen und geheult vor Hunger. Selbst die besten Freunde haben
heimlich gegessen, wenn sie noch etwas haUen. Da hat keiner mehr geholfen. Mit einem

47 Rulicke, Hans Garbe erzahlt, 25-26. Garbes Ausmusterungsschein steht abgeschrieben im Brecht-
Archiv, BBA 558/28.
48 Rulicke, Hans Garbe erzahlt, 72.
49vgl.Strehlow,39-41.
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0 aus dem Keller bin ich dann was suchen gegangen. In dem SS-Panzer vor der Tur haben
wir eine ganze Kiste Schnaps gefunden. Aber wir brauchten doch auch zu essen. [...]
Aïs wir auf die StraBe kamen, begegnete uns ein Italiener mit einer ganzen Stange
Wursten, harte Schlackwurst. Ich habe mir eine von der Stange runtergerissen, da drehte
er sich herum und hat aufitalienisch furchtbar geschimpft. lch habe mir von der andern
Seite noch eine genommen und habe zuruckgeschimpft: >Du hast die ganze Stange voll,
und wirhungern allé.< [...]
Ein andermal ging ich mit einem Eimer auf die StraGe. Da lief ein Mann mit einem
vollen Sack aufdem Rucken. Ich habe mein Messer herausgenommen, ratsch, da hatte
ich den ganzen Eimer volt Erbsen.

Im Gegensatz zur eher egoistischen Proviantsuche ist Garbe aber bereit, der Arbeit des

Wiederaufbaus zu dienen:

Ich habe dann sofort angefangen zu arbeiten. Ich bin immer mit Hammer und Kelle am
Rad gefahren, ob ich zu tun hatte oder nicht, damit man sah, daB ich Maurer bin. [...]

Ich wollte nun sofort mit aufbauen und bin bald nach Kriegsende zu FuB nach
Hohenschônhausen, urn zu sehen, ob Egona noch existiert. [...] lch habe sechs Wochen
lang umsonst gearbeitet, aber das war immer noch besser aïs zu Hause herumzusitzen.

Hammer und Kelle sind hier emblematisch fiir das befreite Proletariat, das m den

verànderten Verhàltnissen wieder auftaucht.

In seinen Fabelskizzen geht Brecht sowohl auf die Beziehungen zwischen SS-

Mànnem zu Arbeitem, aïs auch auf die neuen deutsch-russischen Verhàltnisse ein. Eine

Anekdote Garbes von der Zeit kurz vor der Befreiung erinnert ihn an die desertierten

Soldaten in Fatzer:

Vor dem Haus lag eine SS-Truppe mit einem kleinen Panzer. Der trudelte durch den
Luftdruck in einen Bombentrichter rein, direkt vor unserer Tur. Zwei SS-Offiziere
sprangen heraus, den Ledermantel runter, allé Uniformkennzeichen ab und in den
Trichter geworfen. Einer sagte: >Kollege, gib uns deine Jacke< (auf einmal war ich ein
Kollege) und wollte sie mir wegnehmen. Ich habe mich gewehrt und sie auch behalten.
Sie muBten schnell ûber die Mauer, druben standen schon die Sowjets. Einen SS-Mann
sah ich spâter aufder StraBe liegen, ganz zerwalzt und zertrampelt."

In Brechts entsprechender Fabelszene wird Garbe zum desertierten Soldaten:

l berlin, maitage 1945. biisching versteckt sich vor
zwei SS-offizieren, weil er denkt, sie wollen ihn hangen,
weil er desertiert ist. sie wollen aber seine jacke, denn
sie wollen desertieren. (BBA 200/02)

u 50Rulicke, Hans Garbe erzâhlt, 32-33.
51 Rulicke, Hans Garbe erzâhlt, 34-35.
52 Rulicke, Hans Garbe erzâhlt, 31.
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Die UngewiBheit der gesellschaftlichen Rollen zwischen Soldaten und Arbeitem deutet

auf die Mehrdeutigkeit von individuellen Identitàten hin und einen moglichen

Rollenwechsel in Brechts Uberlegungen. In einer weiteren Szene kommt dieser Komplex

starker zum Vorschein:

erste szene und weiter

sein freund, ein arbeiter hilft ihm gegen den SS-man.
dann werden sie feinde.

aber einmal zeigt er dem kocher den SS-mann, zusammensitzend
mit einem ingénieur.....
kann der SS-mann aïs arbeiter betrachtet werden? er wird den
arbeitem zurufen, sie erinnem. aber sie werden befinden, dass
er nicht mehr in einen arbeiter zuruckverwandelt werden kann.
nicht so schnell, nichtjetzt. (BBA 200/19)

Eine weitere Szene bezieht sich auf eine Erzâhlung Garbes von der Vergewaltigung einer

Frau durch die Rotarmisten (bei Brecht: Bùschings Schwester) und die deutschen

Beziehungen zu Amis bzw. Russen (BBA 200/04).53

In den neuen Verhàltnissen der SBZ/DDR versteht Garbe nun das Arbeiten als

einzigen Weg zur Erzielung einer neuen Gesellschaft. Das Streben nach dem

sozialistischen Ziel wird jetzt zu seinem Lebenszweck: Das Arbeiten nach einem

sozialistischen Produktionstempo sollte sich ganz konkret in bessere Zustânde

ùbersetzen. Sein Verstàndnis von den gesellschaftlichen Verânderungen wird aber

dadurch beschrànkt, daB er die Produktion nur noch aïs Lohnarbeit begreifen kann. Seine

spâteren Verbesserungsvorschlàge sollten nicht nur eine ùberstiegene Norm zur Folge

haben, sondem man sollte auch dem erhôhten Produktionsergebnis entsprechend einen

erhôhten Lohn erhalten: Mehr verdienen verspricht auch im Sozialismus ein besseres

Leben. Garbe wird aber mit stândigem Widerstand von seiten seiner Arbeitskollegen

sowie der Verwaltung konfrontiert. Im Mittelpunkt jeder Auseinandersetzung steht

53vgl. Kapitel 11.4.2 und III.l dieser Arbeit.
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entweder das »kleine Stehlen« durch die Belegschaft, oder die Furcht um erhôhte

Arbeitsnonnen, die nur gesenkte Lohne zur Folge hatten.

Wieder bei Egona ûbernimmt Garbe die Gewerkschaftsarbeit und tritt in die SED

ein, verliert aber die Betriebsratswahlen gegenûber einem korrupten Kontrolleur, einem

Freund des Chefs, der bei kleinen Ràubereien von Arbeitem wegschaut. Mehrere Szenen

in Garbe/Bùsching stammen aus Garbes Zeit bei der Zuckerfabrik Lembke-Hahn (ab

1946). Hier bekommt Garbe von der Parteileitung den Auftrag, eine Betriebsgruppe zu

organisiercn. Bald erlebt Garbe, daB sowohl die im Westen seBhafte Inhaberin als auch

die ganze Belegschaft Lebensmitteldiebstahle ausfuhren. Garbes SED-Betriebsgruppe

verfaBt einen BeschluB gegen »das groBe und das kleine Stehlen« (vgl. BBA 200/17).

Hans und Erika Garbe rechnen aus, daB in einem Jahr Mehl fur 60 000 Brote gestohlen

wird (vgl. BBA 200/05 u. 557/07). Garbes Gmppe empfiehlt dem Betriebsrat, die Firma

zu enteignen oder zumindest unter Treuhand zu setzen. Der Betriebsrat beantragt aber

ein Schiedsverfahren gegen Garbe: er habe Wuhlarbeit geleistet und das Ansehen der

Partei geschàdigt. Garbe wird aus der Partei ausgeschlossen (vgl. BBA 200/21 u.

558/16).

Wichtig fur ihn war Garbes Verhâltnis zu einem Lehrling bei Lembke-Hahn, Hans

Joachim Ehlert. Vermutlich war Ehlert das Vorbild der Schulerfigur, die in

verschiedenen Aufrissen aber vor allem im Stuckentwurf von November 1954 auftaucht.

Ehrlert repràsentiert die im Faschismus aufgewachsene Generation, die in der frùhen

Arbeiterbewegung keine Erfahrung gesammelt hatte und dementsprechend der

Herabsetzung der Zeitnorm in der DDR widerstand. Dennoch wird Ehlert von Garbe

stark beeinfluBt: Gegenùber einem neuen Arbeiter, einem ehemaligen SS-Mann, der sich

54 Rulicke, Hans Garbe erzâhlt. 48.
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seiner Leistungen rUhmt, diskutiert er mit Garbes Argumenten, »achtete allerdings

darauf, daB Garbe es nicht hôrte. [...] Dabei merkte ich gar nicht, wie sich meine

Meinung immer mehr ânderte«55 (vgl. BBA 200/06-09; 200/11-12).

Bei Siemens-Plania (ab Màrz 1949) entwickelt Garbe eine Reihe von

Verbesserungsvorschlàgen fur die Erzielung besserer Arbeitsmethoden. Der Betrieb

stellt Tonbehàlter her, Rôhren, besondere Steine, die bei tausend Grad in groBen

Ringôfen gebrannt werden, Kohlestifte fur Jupiterlampen, Kohlebursten fiir Motoren,

Elektronen usw. Im Sommer 1949 erreicht Garbe 440 Prozent der Norm beim Mauem

von Deckeln fur die Steinôfen: Mit Hilfe eines von ihm erfundenen Holzgestells, in dem

fûnf und mehr Schamottensteine aufeinandergelegt und gleichzeitig durchgesàgt werden

kônnen , mauert er den Deckel in dreizehn statt fùnfzig Stunden. Einerseits wird dies aïs

Aktivistenleistung anerkannt, andererseits wirft ihm die Gewerkschaft vor, er ware den

Arbeitern in den Rucken gefallen (vgl. BBA 557/11 b)58 Garbe wird durch die Arbeiter

beschimpft aïs Arbeiterverràter und Lohndrucker59 (vgl. BBA 200/10 u. 557/1 Ib).

Die Ringofenreparatur geschieht zwischen Dezember 1949 und Februar 1950. Im

Normalfall bedeutet eine solche Reparatur eine viermonatige Stilllegung und einen

Produktionsaufall von 400 000 Mark, zuzûglich der von einer Privatfirma veriangten

200 000 Mark fur die Reparatur. Daruber hinaus wurde der Ausfall die Erfùllung des

Zweijahresplans der DDR in Gefahr setzen. Mit Erika zusammen entwickelt Garbe einen

Plan, den Ofen in nur zwei Monaten zu reparieren, ohne ihn auBer Betrieb zu setzen, und

dadurch eine Einsparung von ungefâhr einer halben Million Mark zu erreichen. Garbe

bemerkt:

(J 55 Rulicke, Hans Garbe erzâhlt, 38-39.
56 Rulicke, Hans Garbe erzâhlt, 49.
57 s. BBA 557/80.
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Erika hat mir immer geholfen; ich sage immer, meine Frau ist mein Kollektiv, ohne sie
hâne ich die ganze Arbeit nicht schaffen kônnen.

Garbe erhàlt Unterstûtzung vom Betriebsleiter Henrion, dem sowjetischen

Generaldirektor Pankow, und dem Leiter der Bauabteilung, Ingénieur Koch, heftigen

Widerstand aber vom Werkmeister Zeller, vom Technischen Leiter Dr. von Wartburg,

der fur Garbes Plan keine Verantwortung ûbemehmen will, und vom Brennereimeister

Klugetasch. AuBer Dr. von Wartburg sind allé SED-Mitglieder. Trotz des Widerstandes

gewinnt Garbe den Vertrag, den Ofen umzumauem. Letzen Endes ûbemimmt Garbe

allein die Verantwortung dafur. In einer Abstimmung sind 18 Kollegen gegen Garbe, 6

fur ihn. Garbe stellt dennoch die erste Arbeitsbrigade bei Siemens-Plania zusammen

(vgl. BBA 200/10). Wàhrend der Reparaturzeit versuchen andere Arbeiter einige Male

(nach der Anregung Zellers) die Arbeit der Brigade durch Sabotage zu verhindern (vgl

BBA 200/11-12).

Brecht versuchte mit der BewuBtseinlage der Arbeiter zurecht zu kommen. Auf

seine Frage von Brecht, warum die Arbeiter Widerstand leisten, antwortet Garbe, es sei

angeregt von seiten der Baumenschen (Architekten, Technikem). Bei Siemens-Plania

seien von siebzig nur zwei Genossen. Brecht fragt weiter, »ist das nicht eine

BewuBtseinsfrage? Im Kapitalismus galt es doch aïs Tùchtigkeit, die Norm zu drùcken.

Vielleicht sind dièse Leute nicht Verbrecher, sondem riickstândig«. Garbes Antwort:

»Auch das kommt vor« (BBA 558/36). Wieder kommen hier die Kluft zwischen

BewuBtsein und Handeln und die Dichotomie Verbrecher - Arbeiter ins Spiel. Trotz des

Erlebnisses, aus der Partei ausgeschlossen zu werden, steht Garbe der Partei vôllig

u 58 Rulicke, Hans Garbe erzâhlt, 50-54.
59 Rulicke, Hans Garbe erzâhlt, 60.
60 Rulicke, Hans Garbe erzâhlt, 62.
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0 unkritisch gegenùber. Fur Garbe repràsentiert die Partei lediglich die Interessen der

Arbeiter:

Wenn einzelne Menschen, zum Beispiel der Parte isekretâr, gegen mich gearbeitet haben,
so war das fur mich nicht die Partei. Er ist auch nicht bei Siemens-Plania geblieben. Im
Laufe der Zeit hat die SED-Betriebsgruppe ein ganz anderes Gesicht bekommen. Nach
und nach sind sie wirklich Genossen geworden, einer wie der andere. Es hat mir die
ganze Zeit Kraft gegeben, dal3 ich wuBte, die Partei steht hinter mir. Ich wuBte, wenn ich
es nicht mehr schaffen kann, dann wird sie mir helfen. Und dann kam auch wirklich die
Partei. Ich habe die Partei immer so angesehen, wie mein GroBvater, der noch fromm
war, die Bibel. Ich bin Kommunist und lèse keine Bibel, aber ich glaube an meine Partei,
und die Partei ist mein Heiligtum. Fur meine Partei werde ich immer kampfen.

Garbes einfaches Verstàndnis der Partei und sein unkritischer Glaube an ein nahe

bevorstehendes sozialistisches Ideal interessierten Brecht:

Ich dachte stets, man muB das Alte vergessen und immer Neues schaffen. Wir wollen
doch einmal so weit kommen, daB wir nicht mehr acht Stunden zu arbeiten brauchen.
Wir miissen so weit kommen, dafi wir nicht wissen, wohin mit der Produktion. Dann
arbeiten wir weniger, gehen ins Kulturheim und ins Theater. Dann kommt flir uns
Arbeiter das Paradies.1

»Immer Neues schaffen« bedeutet fur Brecht einerseits die Métamorphose in einen

Arbeiter neuen BewuBtseins, die sich im Zeitenlauf vollzieht (vgl den Cidher-Topos,

BBA 200/06-09). Andererseits unterstreicht Brecht die Diskrepanz zwischen BewuBtsein

und Handeln, die sich bei Garbe im Neuen ergibt:

frage: warum habt ihr sieben es gemacht?

busching: sagen wir, weil wir l pfund butter mehr verdienen wollten.

fi-age: nicht, weil ihr dem betrieb vorwârts helfen wolltet?

busching: das neue daran war vielleicht nur, dass wir dem
betrieb vorwârts halfen, indem wir l pfund butter mehr
verdienten. (BBA 557/05)

u
61 Rulicke, Hans Garbe erzâhlt, 74.
62 Rulicke, Hans Garbe erzâhlt, 75.
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1.4. Darstellungen des Helden der Arbeit: Hans Garbe aïs literarisches Leitbild

Die Lebensgeschichte des Maurers Hans Garbe ist in verschiedenen Formen vielfach

dokumentiert worden. Uber die spektakulàre Ringofenreparatur von 1949 wurde von

Presse und Rundfunk in grofier Aufmachung berichtet. Aïs unermudlicher »Schaffer«

wurde Garbe alsbald zum literarischen Vorbild der Arbeiterwelt unter den neuen

Produktions- und Lebensverhàltnissen des »real existierenden Sozialismus« wàhrend der

Aufbaujahre der DDR. Jede der ersten literarischen Darstellungen nàhert sich mehr oder

weniger dem Sozialistischen Realismus an.

Die ersten Verôffentlichungen dieser Reihe waren zwei Werke von Eduard

Claudius: die Reportage Vom sch-weren Anfang. Die Geschichte des Aktivisten Hans

Garbe (1950), die zuerst zwischen 4. November und 6. Dezember 1950 in Neues

Deutschland - der Zeitung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei

Deutschlands (SED) - und spàter bei dem Verlag Neues Leben erschien , und der daraus

hervorgegangene »Betriebsroman« Menschen an unserer Seite (1951) . Claudius lemte

Hans Garbe auf einer Tagung von Aktivisten kennen. In seiner Autobiographie

»Ruhelose Jahre« (1968) beschreibt er Garbe keineswegs aïs den durch die Doktrin des

Sozialistischen Realismus verlangten »positiven Helden«: Garbe sei ein »einfacher

Mensch«, »schwerfâllig«, und ein »unruhiger Charakter« mit »schweren Hânde[n]« und

einem »schmalen Hungergesicht« mit »unruhig forschenden Augen«. Die wenigen

Worte, die Garbe am Rednerpult der Versammlung uber die Ofenreparatur ausspricht,

seien ihm »schwerer gefallen aïs acht Stunden in dem heiBen Ofen zu stehen«.65

u Eduard Claudius, Vom Schweren An fang (Berlin: Verlag Neues Leben, 1 950).
64 Eduard Claudius, Menschen an unserer Seite, (Berlin: Verlag Volk und Welt, 1951).
65 Eduard Claudius, Ruhelose Jahre (Halle: Mitteldeutscher Verlag, 1968) 363-364.
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Claudius glaubte, in Garbes Geschichte einen »Stoff« geeignet fur das Darstellen des

»Neuen« gefunden zu haben. Beim Schreiben des Romans lieB sich Claudius, ein

Maurer von Beruf, sogar bei Siemens-Plania einstellen, um zwei Monate lang neben

Garbe und dessen Brigade zu arbeiten. Obwohl der Brecht-Kreis Claudius' Arbeiten fur

»schlechte BUcher« hielt, in denen er »unmôgliche Dinge (barbarisch und Kitsch)

erfunden hat« (Notiz Rulickes: BBA 1375/09), haben seine Darstellungen schon gro6en

Wert in der Geschichte der Aufbauliteratur. Claudius envies sich aïs skeptisch gegenûber

dem Sozialistischen Realismus und dem Idealbild des »positiven Helden«:

Die Geschichte gab sich mit einer fast fertigen Handlung, mit interessanten Einzelheiten,
war prall von alltâglichem Leben. Es gab keine »strahlenden Helden«; gewôhnliche
Menschen waren es, die »gehandelt« hatten. Nachdem ich die verschiedensten Menschen
kennengelernt, auch den Direktor interviewt hatte, schrieb ich eine Reportage. Aïs
Obung betrachtete ich sie, aïs Môglichkeit eines Weges zu einem Roman; darum schrieb
ich sehr schnell. Sie war mit vielen Schwâchen behaftet, das wuBte ich. Sie erschien
unter dem Titel »Vom schweren Anfang« and wurde mir aus der Hand gerissen. Ich
wunderte mich uber den Beifall, (iber das auBerordentliche Intéressé, das sie allerwarts
fand. War sie nicht oberflachlich? Blieben Geschehnis und Handlung, Menschen und
Werk nicht im Vordergrund haften?

Claudius' Ablehnung des positiven Helden ist deutlich m Vom schweren Anfang und

noch prâsent in Menschen an unserer Seite. Garbe kommt aïs verbissener Arbeiter vor,

der sich unbeholfen ausdrûckt und dem allé Hindernisse im Wege stehen. Seine

Kollegen und die Parteileitung verspotten zuerst seine Vorschlâge und beschimpfen ihn

danach aïs Lohndrûcker. (Claudius spitzt dièse Verhàltnisse zu, indem er eine Sabotage-

Handlung einbaut.) Der neue Mensch tritt in diesen Interpretationen aïs der einfach

Handelnde auf: Wichtige Topoi dabei sind das verânderte Gesicht des neuen Menschen

vs. das Gesicht des alten Menschen und das Stammeln, in dem der Gegensatz von Tun

und Reden hervorkommt. Zu weiteren Topoi zàhlen die sozialistische Weiberfront - die

Rolle der Frau aïs Wegbereiter einer inneren Revolution - und das Lernen: das neue

Verhàltnis von Hand und Kopf, Arbeit und Lernen. Claudius stellt durch dièse Topoi die
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verànderten Eigentums- und Produktionsverhàltnisse der DDR dar.67 Das Manuskript der

Romanfassung, in der die Garbe-Figur Hans Aehre heiBt, wurde jedoch zunàchst vom

ersten Verlag abgelehnt: Es sei gegen das erwunschte Abbild des positiven Helden, und

die Darstellung des bôsen, sabotierenden Parteisekretàrs sei zudem »parteifeindlich«.

Claudius trennte sich vom Verlag und brachte sein Manuskript zum Verlag Volk und

Welt, wo es nach wenigen Tagen angenommen wurde. Laut Wolfgang Emmerich leitete

Menschen an unserer Seite »eine ganze Série von Aufbauromanen ein«.

Noch 1951 schildertete Karl Grùnberg Garbe in einer Anthologie von

Lebensgeschichten verschiedener »Helden der Arbeit« aïs Der Mann imfeurigen Ofen.70

Im Jahre 1952 verôffentlichte Maxilmilian Scheer ein kurzes Portràt von Hans Garbe in

dem Band Lebenswege in unseren Tagen. Diese Portrats streben am meisten nach einer

sozialistisch-realistischen Wiedergabe des Garbe-Vorfalls. Vor allem bei Grunberg

werden allé Widerspriiche in Garbes Handeln und SelbstbewuBtsein verkleistert; die

feurige Haltung des Proleten neuen BewuBtseins wird der feurigen Arbeit der

Ofenreparatur gleichgesetzt. Kâthe Rùlickes Hans Garbe erzàhlt (1952) ist der letzte

Beitrag zu der Reihe von objektiv-realistischen Darstellungen Garbes und gilt, wie bereits

besprochen, aïs Vorstudie in der Arbeit des Berliner Ensembles.72

Neben diesen Darstellungen ist Heiner Mullers Der Lohndrûcker, 1956-1957

geschrieben, die einzige ausgearbeitete dramatische Auseinandersetzung mit Garbes

66 Claudius, Ruhelose Jahre, 365.
67 s. Falk Strehlow, vor al1em Kapitel 1.3: "Vom schweren Anfang: »Eduard Claudius' Hans-Garbe-
Interpretationen«," 43-54. Strehlow zeigt die Beziehungen dieser Topoi sowohl zu Fjodor Gladkows
Zement f 1924) aïs auch zu Heiner Mullers Per Lohndrucker (1956/1957).
68 Claudius, Ruhelose Jahre, 383-384.
69Emmerich, 137-139.
70 Karl Grûnberg, "Der Mann im feurigen Ofen," Helden der Arbeit (Berlin: Verlag Kultur und Fortschritt,
1951)9-27.
71 Maximilian Scheer, "Hans Garbe," Lebenswege in unseren Tagen (Berlin: Aufbau-Verlag, 1952) 109-
114.
72 Kâthe Rulicke, Hans Garbe erzahlt; s. dazu Kapitel 1.2 -1.3. dieser Arbeit.

t
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Heldentaî Mûllers Werk ragt aus den anderen Versuchen weit hervor. In diesem

ersten in Zusammenarbeit mit seiner Frau Inge enstandenen Stuck war es weder Mùllers

Absicht, die Ereignisse der Ofenreparatur rein objektiv darzustellen, noch die Leistung

aïs einen unbestreitbar positiven Schritt auf ein sozialitisches Ziel hin zu schildem.

Dagegen zeigt Muller anhand der Garbe-Metapher die vielfaltigen Widerspriiche der

Ubergangsgesellschaft der Nachkriegszeit und der sich entwickelnden DDR. Am Ende

bleibt keineswegs ein zweifellos erreichbares sozialistisches Idéal, sondern vielmehr eine

offene Zukunft, die zwar auf dem revolutionàren Weg zu einer besseren Gesellschaft

fUhren kônnte, aber gleichzeitig das erschreckende Potential bietet, daB sich die

Geschichte wiederholen kônnte.7

u

1.5. Forschungsstand

Neben den literarischen Gestaltungen des Themas Hans Garbe gibt es mehrere

Beitrâge von Literatur- und Sozialwissenschaftlern, die weitere Auskûnfte uber Hans

Garbe mid die Stadien des Brechtchen Projekts anbieten.

Hildegard Brenners Aufsatz »Schule des Helden: Anmerkungen zu Brechts

Busching-Entwurf« (in dem von ihr herausgegebenen Journal alternative 91: Brecht-

Materialien I: Zur Lehrstûckdiskussion, 1973) schlieBt den Erstdruck des

Garbe/Bùschmg-Pro]ekts ein.75 Der Schwerpunkt des Aufsatzes liegt darin, Brechts

73 Heiner Muller, "Der Lohndrucker," Werke 3: Die StUcke 1, Hg. Frank Hômigk (Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 2000) 27-64.
74 s. Kapitel III.3. dieser Arbeit.
75 Brenner, 212. Brenner hat den Entwurf lediglich »Busching« betitelt, obwohl in dem Bestand des
Brecht-Archivs der Titel deutlich »zu Hans Garbe (Busching) Nov. 1954« heifit (BBA 925/01). Bock
behauptet, der Titel »Bûsching« allein sei falsch ("Die Tage des Busching," Anmerkung l, 37). Beide Titel
werden aber in Brechts SzenenentwUrfen und Notizen verwendet und deuten auf die Mehrdeutigkeit in
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Arbeit an Garbe/Bùsching zu skizzieren und auf Rucksicht der damaligen

Lehrstuckdiskussion zu untersuchen, inwieweit Garbe/Bûsching aïs Lehrstuck mit

Parabelcharakter betrachtet werden kann. Entscheidend sei Brechts Intéressé an den

unterschiedlichen Ebenen von »Handeln« und »Wissen«. Bei Garbe »ergibt sich das Bild

eines Mannes, der Geschichte macht und zum Denkmal gemacht wird: der das

Notwendigste tat - aber kaum wufite, was er tat. « Am Staff sieht Brenner Brechts

Denkvorgang gegenuber einem »in den Stand des Mehrwissenden« versetzten

Publikums:

BIieb fur den Stuckschreiber Brecht die Frage, auf welche Weise das Publikum den
scheinbaren Widerspruch von naiver Motivation (BewuBtseinsebene) und den
weitreichenden gesellschaftlichen Folgen solcher Taten (Handlungsebene) auflôsen, darin
den gesellschaftlichen Kausalnexus freilegen sollte.77

Brenner deutet darauf hin, daB die historische Subjektwerdung Garbes »im Konflikt der

alten mit den neuen Haltungen, innerhalb des Helden und in seiner Umgebung, aïs

aufbrechende und sich in neuen Konflikten fortsetzende Widerspriiche sinnfàllig gemacht

werden« sollte. Dennoch dementierten aber »die Ereignisse um den 17. Juni 1953 [...]

dièse Logik von Geschichte«.78 Hierauf sieht Brenner das entscheidende Moment des

endgûltigen Stûckaufrisses, demi »die innerbetrieblichen Kâmpfe des ersten Teils

erhalten durch die Ereignisse des Jahres 1953 Parabelcharakter«:

In dem groBen Akt iiber den 17. Juni hâtte die Entfesselung derselben Konflikte,
Gegensâtze und Widerspruche dargestellt werden mussen, die in der zentralen Ofenszene
schon wirksam waren.

u

Brechts Gedanken uber das Projekt und dessen Beziehung zum Fa/ze/--Fragment hin. S. Kapitel III.2
dieser Arbeit.
76 Brenner, 214.

Brenner, 217.77

78 Brenner, 216 u.218.
79 Brenner, 218-219.
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Durch dièse Ereignisse wurde die Arbeiterschaft der DDR wieder zum Objekt der

Geschichte, was bedeutete, daB »der Sinn des >Helden< nur sein Untergang sein«

konnte.80

Brenner behauptet, daB die grundsatzlichen Widerspruche der sozialistischen

Ubergangsgesellschaft, zugespitzt durch die Ereignisse des 17. Juni, in denen »der

Aktivist Busching untergeht, seinesgleichen aber noch nicht erûbrigt«, »das Stuck in

dieser Form ungeeignet ftir Theater mit Publikum« machten. Laut Brenner ist der Plan

also als Lehrstuck zu begreifen, wodurch die gesellschaftlichen Gegensàtzlichkeiten vor

und nach dem 17. Juni erprobt werden kônnen. In dieser Weise werde das »Problem der

Ubergangsgesellschaft« (»die Notwendigkeit des Helden zwecks Abschaffung des

Helden«) dialektisiert.81 Die Rolle des Schulers, die Brecht im Szenenplan vom

November 1954 in die Fabel einfiihrt, sei (vermutlich im Sinne der Mafinahme, M.D.) der

Wissende, der in dieser Ubergangszeit »den Staat >von auBen< gesehen und seine

Konsequenzen daraus gezogen hat« und »die Identitât von Wissen und Handeln in

Aussicht« stellt. Eine in die Gesellschaft eingreifende - und wohl experimentelle -

Auffuhrungsmôglichkeit im Stil der Lehrstucke stellt sich Brenner vor in einer durch die

verschiedenen Darsteller »wechselweisen Ubemahme der Rolle des Busching und der

seine Taten abwàgenden Chore, in der Verandemng der Konditionen und der Erprobung

entsprechend verànderter Aktionen und Reaktionen«. Den »Ausweg« eines Lehrstucks

sieht Brenner also aïs die einzige Moglichkeit, »einen historisierenden Standpunkt

gegenuber [der] Gegenwart zu fînden«83. Indem Brenner jedoch Garbe/Bûsching

lediglich aïs DDR-LehrstUck versteht, ùbersieht sie - trotz ihrer Erkenntnis der

u 80 Brenner, 221.
81 Brenner, 221.
82 Brenner, 220.
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unterschiedlichen Entstehungsstufen - den àsthetischen Zusammenhang mit dem Fatzer-

Fragment aïs Versuchsanordnung und verliert dabei die Môglichkeit, Garbe/Bûsching mit

anderen Projekten des Berliner Ensembles zu verbinden.

1974 erschien Bernhard Greiners Band Von der Allégorie zur Idylle: Die

Literatur der Arbeitswelt m der DDR (1974), das aufdie Problematik »Held der Arbeit«

aïs literarisches Leitbild am Beispiel verschiedener Garbe-Interpretationen (Claudius,

Rùlicke, Brecht, Mùller) eingeht. Greiner fûhrt den thematischen Begriff des Helden der

Arbeit aïs literarisches Leitbild des neuen Menschen der DDR auf das sowjetische

Modell zuruck, und zwar auf »Gorkis Rede auf dem ersten Unionskongrefî der

Sowjetschriftsteller 1934«. Im Mittelpunkt der Literatur der Ûbergangsgesellschaft

DDR sieht Greiner in erster Linie den inhàrenten Widerspruch zwischen der Wirklichkeit

einer noch nicht zum Sozialismus herangewachsenen Gesellschaft und der absoluten

Vorwegnahme des sozialistischen Ideals.

Revolutionârer Optimismus vermag das Ziel des vollendeten Sozialismus aus der
GewiBheit, daB es erreicht wird, nicht nur im Bild der Gegenwart freizulegen, sondern
auch aïs schon gegenwârtige Wirklichkeit versuchend vorwegzunehmen [...]

In diesem Sinne ist »sozialistisch-realistische Literatur [...] im Spannungsfeld einer

doppelten Funktion zu erkennen: Mittragen der gesellschaftlichen Wandlungsprozesse,

die von der politischen Fuhmng zur Durchsetzung eines sozialistischen

Gesellschaftssystems eingeleitet werden und Verschleiem dabei auftretender

grundlegender Widerspriiche zwischen Weg und Ziel«.86 So verstanden habe solche

Literatur die Aufgabe, das neue Publikum zu gewinnen und dadurch umzuerziehen - ein

didaktisches »Hinwirken auf eine Verhaltensândemng des Lesers«, wie auch in

u 83Brenner, 221.
84 Bemhard Greiner, Die Literatur der Arbeitswelt in der DDR (Heidelberg: Quelle & Meyer, 1974) 56.
85Greiner,61.
86 Greiner, 64.

i
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offiziellen AuBerungen zur Literatur in der DDR (besonders in der Formalismus-Kritik)

schon angekundigt war. Mittel dieser Aufgabe sei die allegorische Vergegenwârtigung

des sozialistischen Ideals, wobei das Besondere oder Einzelne (wie etwa der Garbe-

Vorfall) aïs kennzeichnend fiir das Allgemeine oder Alltàgliche sein sollte.

Auch Greiner versteht Brechts Arbeit an Garbe/Bùsching aïs »Entwûrfe zu einem

Aktivisten-Lehrstuck«. Richtig identifiziert Greiner die allgemeinen Problème des

unvollendeten Projekts:

DaB [Brecht] das Stuck nicht ausgefûhrt hat, kann nicht nur auf die problematische
politische Situation der DDR zuruckgefuhrt werden, in der sein Ansatz erheblichen
Widerspruch hervorgerufen hâtte, sondern auch auf seine Unsicherheit uber eine
angemessene dramatische Auseinandersetzung mit der eigenen sozialistischen
Gegenwart.

Die Parallèle zum Fateer-Fragment erblickt er dann, daB beide Texte dem reinen

Lehrstiicktypus entsprechen. Dièse Feststellimg nimmt er jedoch kurz darauf wieder

zuruck:

Brechts Entwurfe zu einem Garbe-Drama weisen nicht in Richtung dieser idealen Form
des Lehrstucks, Ansatze zu der geforderten »erkennbar pâdagogischen Dramatik« lassen
sichjedoch bestimmen.

Dennoch deutet Greiner darauf hin, daB Brecht den Helden der Arbeit »als Lernobjekt

und nicht aïs Leitbild konzipiert« und auf eine Identifikation des Zuschauers mit diesem

Helden verzichtet, um den Zuschauer dem Stiick gegenùberzustellen. Entsprechend

Brenners Bemerkung zu Garbes naivem BewuBtsein erklârt Greiner, daB Brecht »dem

Helden eine nur beschrànkte Einsicht in den Zusammenhang des Geschehens zutraut,

femerhin, daB er ihn in eine zutiefst widerspriichliche Welt stellt, in der ùber richtiges

und falsches Verhalten nicht schon im vorhinein entschieden ist«.91 Ûber eine sehr

u
87 Greiner, 64.
88 Greiner., 82.
89 Greiner, 84.
90 Greiner, 84.
91 Greiner, 84.
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grûndliche Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Bedingungen der Literatur in

den frtihen Jahren der DDR hinaus analysiert Greiner sehr genau die einzelnen Garbe-

Interpretationen. Dabei bleibt jedoch die Entstehungsgeschichte von Brechts

Garbe/Bûsching vôllig ausgeblendet. Kâthe Rulickes Buchlein Hans Garbe erzàhlt zàhlt

Greiner nicht zu den Auseinandersetzungen des Berliner Ensembles mit dem Stoff,

sondem sieht es im Grunde aïs eigenstàndiges Produkt.

Wolfgang Schivelbusch beschàftigte sich 1974 mit Garbe/Bùsching in seiner

Analyse Sozialistisches Drama nach Brecht.92 Schivelbusch bezieht sich auf Brechts

Unterscheidung zwischen »der GroBen und der Kleinen Pàdagogik« (1930), indem er

Brechts Bemuhungen in der DDR aïs »der kleinen Pàdagogik« entsprechend versteht,

wonach die grundsàtzliche »Zweiteilung« des Theaters in Spieler/Zuschauer oder

Buhne/Publikum noch besteht. Einen Widerspruch sieht Schivelbusch also darin, »daB

Brecht in der Offentlichkeit »groBes« Theater am Schiffbauerdamm [...] machte und

gleichzeitig das radikal Andere des Lehrtheaters ftir das eigentlich Zukunftweisende hielt,

es aber nicht praktizierte«.94 Eine Auflôsung dièses Widerspmchs erblickt erjedoch in

Garbe/Bûsching, »dem Projekt, das Brecht offenbar in einer Wiederannàhemng an die

92Wolfgang Schivelbusch, Sozialistisches Drama nach Brecht: Drei Modelle: Peter Hacks - Heiner
Millier - Hartmut Lange (Darmstadt und Neuwied: Luchterhand, 1974).
vgl. Brecht, »Die GroBe und die Kleine Pâdagogik«, in: Reiner Steinweg, Hg., Brechts Model] der
Lehrstucke: Zeugnisse. Diskussionen, Erfahmngen (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976) 51: »Die
GroCe Pâdagogik verândert die rolle des spielens vollstandig. sie hebt das system spieler und zuschauer
auf. sie kennt nur mehr spieler die zugleich studierende sind. nach dem grundgesetz >wo das intéressé des
einzelnen das intéressé des staates ist, bestimmt die begriffene geste die handlungsweise des einzelnen<
wird das imitierende spielen zu einem hauptbestandteil der pâdagogik. demgegenûber filhrt die Kleine
Padagogik in der ubergangszeit der ersten revolution lediglich eine demokratisierung des theaters durch.
die zweiteilung bleibt im grunde bestehen jedoch sollen die spieler moglichst aus laien bestehen (die rollen
sollen so sein, daB die 1aien laien bleiben mtissen) bemfsschauspieler samt dem bestehenden theaterapparat
zum zweck der schwâchung der btirgerlichen ideologischen positionen im burgerlichen theater selber
verwendet [werden] und das publikum aktivisiert werden. stucke und darstellungsart sollen den zuschauer
in einen staatsmann verwandeln. deshalb soil im zuschauer nicht an das gefUhl appelliert werden das ihm
erlauben wûrde asthetisch abzureagieren sondem an seine ratio, die schauspieler mûssen dem zuschauer
fîguren und vorgânge entfremden so dass sie ihm auffallen. der zuschauer muss partei ergreifen statt sich
zu identifizieren.«
94 Schivelbusch, 26.
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Form der Lehrstùcke ausfuhren wollte«: »Publikums-Theater in der Praxis, Lehrsttick-

Theater in der Theorie«.95 Bezuglich Garbe/Busching will Schivelbusch einerseits nicht
»aus den wenigen AuBerungen Brechts, die zudem noch von Dritten ûberiiefert sind, à

tout prix ein kulturrevolutionàres Brecht-Konzept aus dem Untergrund [...] stampfen.

Andererseits sind dièse AuBerungen nicht zu leugnen.« Aufgrund des IVTangels an

verôffentlichem Material muB Schivelbusch allerdings Spekulation »ankundigen«. Die

Beziehung zu Fatzer erwâhnend, muB er zugeben, »die Ubemahme des Namens

[Busching] wird kaum zufàllig sein, ihre Bedeutung kann hier jedoch nicht untersucht

werden.97

Schivelbusch bemerkt aber, »daB Brecht sich im >Bûsching< môglichst getreu an

die Biographie von Hans Garbe halten wollte, daB die Form der Darstellungjedoch stark

stilisiert, verfremdend sein sollte, angesiedelt formai zwischen »MaBnahme«, »Fatzer«,

»Mutter«.98 Das Novum am Projekt sei der nicht parabolisierte Schauplatz der DDR-
Gegenwart. Es fehlt in seiner Analyse die Bedeutung des 17. Juni 1953 in der

Entstehungsgeschichte. Trotzdem kommt Schivelbusch zu der wichtigen Einsicht, daB

die Geschichte des Schùlers im Szenenplan von November 1954 mehr an die Andreas-

Figur in Galilei erinnere, in beiden Fallen der Schùler »das Prinzip Hoffnung«

reprâsentiere:

Soweit es die Fabel betrifft, ist die Perspektive von »Busching« also eher in der Art von
»Ga]ilei« beabsichtigt gewesen - offen, unentschieden, widerspruchsvoll, dialektisch -
aïs in der der »Mutter«. Inwieweit die beabsichtigten Chore das Verhalten der Figuren in
der Fabel auf eine andere Perspektive hin kommentiert hâtten, bleibt, weil es zu diesen
Chôren kein verôffentlichtes Material gibt, eine unbeantwortete Frage.'

;:

1

u
95 Schivelbusch, 27.
96 Schivelbusch, 27.
97 Schivelbusch, 27.
98 Schivelbusch, 29.
"Schivelbusch,30-31.
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n Selbst Heiner Muller bezieht sich auf Brechts Garbe/Bûsching in dem

wohlbekaanten Aufsatz »Keuner ± Fatzer«'00. Auch Muller ordnet den Versuch

Garbe/Bûsching zwischen den Polen Fatzer - Maftnahme ein. DaB das Stuck Fragment

blieb, sieht Miiller aïs Ergebnis von Brechts (MiB-)Verstândis der neuen Verhàltnisse in

der DDR:

Brechts Schwierigkeit, ein DDR-Material in den Griff zu bekommen, ist an der
Geschichte des Busching-Projekts abzulesen. [...] Brecht hatte sein Formenarsenal
ausgebildet im Umgang mit einer andem Wirklichkeit, ausgehend von der Klassenlage
und aufdie Interessen des europâischen Proletariats vor der Revolution. [...] Das Netz
seiner (Brechts) Dramaturgie war zu weitmaschig fur die Mikrostruktur der neuen
Problème: schon »die Klasse« eine Fiktion, in Wahrheit ein Konglomerat aus alten und
neuen Elementen; gerade die Bauarbeiter, die den ersten Streik in der damaligen
Stalinallee in Berlin initiierten, zu groBen Teilen deklassierter Mittelstand: ehemalige
Wehrmachtsoffiziere, Beamte des faschistischen Staatsapparats, Studienrâte usw., dazu
gescheiterte Funktionâre der neuen Burokratie; der GroBe Entwurf zugeschuttet vom
Sandsturm der Realitâten, nicht freizulegen mit der einfachen Verfremdung, die aufder
Negation der Negation basiert.

Gegenuber Schivelbusch erkennt Muller aber den experimentellen Charakter im

Stûckprojekt durch die Verbindung mit dem Fatzer-fragment:

Der Name Busching, wie andre Figurennamen im Garbe-Projekt, verweist auf das
Fatzermaterial, Brechts grôBten Entwurf und einzigen Text, in dem er sich, wie Goethe
mit dem Fauststoff, die Freiheit des Experiments herausnahm, Freiheit vom Zwang zur
Vollendung fur Eliten der Mit- oder Nachwelt, zur Verpackung und Auslieferung an ein
Publikum, an einen Markt. Ein inkommensurables Produkt, geschrieben zur
Selbstverstandigung.'02

Mullers Deutung steht also der Ansicht entgegen, Garbe/Bûsching sei lediglich aïs

Kapitel eines didaktischen Programms zu verstehen, aïs Lehrstuck, das ein Publikum

durch die Kritik zur Selbstveranderung zwingen wurde.

Wolfgang Niesler untersuchte 1983 »Brechts Arbeit am Garbe-Stoff aus

politôkonomischer Sicht«.' Hier geht es darum, uber die Arbeit am Garbe-Stoff im

Rahmen der verànderten Produktions- und Eigentumsverhàltnisse der sich entwickelnden

u
100 Heiner Muller, "Fatzter ± Keuner," Brecht-Jahrbuch 1980, hg. Reinhold Grimm u. Jost Hermand
(Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1981) 14-21.
101 Muller, "Fatzter±Keuner," 18-19.
102 Muller, "Fatzter ± Keuner," 20.
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DDR nachzudenken. Nieslers Arbeit unterstutzt die These, daB Brecht in

Garbe/Bùsching Verhaltensweisen vorfiihre, »damit der Zuschauer sich der Verhàltnisse

bewuBt werden kann, in denen er lebt, damit der Zuschauer sich selbst gegenuber eine

kritische Stellung einnehmen kann« .

Wenige Wissenschaftler aber haben sich so direkt mit dem Lebenslauf Hans

Garbes beschâftigt wie Stephan Bock, der durch die 70er und 80er Jahre hindurch eine

umfangreiche Chronik zum Leben Garbes und Brechts Beschàftigung damit

zusammengestellt hat.105 DaB Bock seine Chronik - obwohl bibliographische Quellen

kaum angegeben werden - u.a. aus den bereits erwâhnten literarischen Schilderungen

Garbes verfaBt hat, ist erkennbar. Darùber hinaus setzte sich Bock mit dem Stoff in drei

wichtigen Punkten auseinander. Er bezieht sich auf das Projekt zum Thema

»Alternativen - Der Brecht-Kreis und Versuche der Neukonstituiemng der

materialistischen Dialektik« in seinem 1980 erschienenem Band Literatur Gesellschafî

Nation: Matérielle und ideelle Rahmenbedinungen der frùhen DDR-Literatur (1949-

1956) , und deutet 1981/82 weiter daraufhin in »Brechts Vorschlâge zur Ûbenvindung

der >Deutschen Misere<«. Vor allem greift er den Garbe-Stoff auf in dem Aufsatz »Die

Tage des Busching: Brechts Garbe - ein deutsches Lehrstùck« (1989), womit die

ausfùhrliche Chronik verknùpflt wird.

103 Wolfgang Niesler, "Brechts Arbeit am Garbe-Stoff aus politôkonomischer Sicht," Brecht 83: Brecht
und Marxismus (DDR-Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1983), 305-310.
104Niesler,310.
105 Bock, "Chronik zu Brechts Garbe/Bùsching-Pro]e]it und Kâthe Rûlickes Bio-Interview Hans Garbe
erzàhlt". Erganzt und erweitert wird dièse Chronik in dem spâteren Aufsatz "Die Tage des Busching:
Brechts >Garbe< - ein deutsches Lehrstilck", Dramatik der DDR, hg. Ulrich Profitlich (Frankfurt am Main:
Suhrkamp,1987)19-77.
Stephan Bock, Literatur. Gesellschaft, Nation: Matérielle und ideelle Rahmenbedingungen der fruhen
DDR-Literatur; 0949-1956), (Stuttgart: Metzler, 1980) 228-236.
Stephan Bock, "Brechts Vorschlâge zur Oberwindung der deustschen Misère," Deutsche Misère einst
undjetzt: Die deytsche Misère a1s Thema der Geeenwartsliteratur. Pas Preussensyndrom in der Literatur
der DDR. Jahrbuch zur Literatur in der DDR, hg. im Auftrag des Arbeitskreises Literatur und Germanistik
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Aïs Vorschlag zur Uberwindung der >Deutschen Misere< versteht Bock das

Garbe/Bùschmg-PTO]ekt, »nicht aïs Schaustuck konzipiert, sondern aïs Lehrstuck«'08, aïs

ein aufschluBreiches Indiz dafur, daB Brecht die Agitproptraditon durch Expérimente und

Modellbucher, einschlieBlich Theaterarbeit (1952), m seiner theatralischen Arbeit wieder

aufgegriffen hat. In Literatur Gesellschaft Nation fuhrt er dies mit RUcksicht auf die

Méthodologie im Garbe-Stoff aus. Er deutet wesentlich darauf hin, daB Brecht seine

Assistenten aufgefordert habe, Gegenwartsgeschichten der DDR zu suchen und

entsprechendes Material zu sammeln; hierzu gehore die Arbeit Kathe Rulickes am Garbe-

Staff. Somit erhellt er den tiefen Experimentcharakter des Projekts. Erst in »Die Tage

des Busching« befaBt sich Bock ausfuhrlich mit der Thematik des Stuckprojekts. Die

wichtigste seiner Thesen bezieht sich aufdie Ubernahme des Namen Buschmg, die er mit

historischer Plausibilitàt aufdie Fatzer-Arbeït zurùckfuhrt:

1923 setzten drei Landsknechtsgestalten ganze Gebiete der Republik in Angst und
Schrecken. Sie trugen unheimliche, an Zeiten des Breughel erinnemde Namen: Hein
Busching, Hermann August Fahlbusch, Erich Klapproth. Dièse drei, Feldwebel allé,
operierten a1s >Kommando z.b.V.< - sie waren Fememôrder der beruchtigsten Art.
Befehligt wurden sie von einem Oberleutnant Paul Schulz, flihrender Leiter dieser gegen
den polnischen >Feind im Osten< gebildeten Arbeitskommandos der Schwarzen
Reichswehr, auch: >Schwarze Kaden genannt. [...]
Zur Jahreswende 1926/1927 kippt ein Mord des Jahres 1923 nach dem anderen auf, der
Name Paul Schulz kommt fiir drei Jahre nicht mehr aus der (Berliner) Tagespresse noch
aus den Gerichtsakten. Vorgeladen werden allé vier, greifbar jedoch sind nur drei. Der
vierte, brutalste von alien, ist untergetaucht: Hein Bûsching.
Parallel zu diesen Presse- und Gerichts->Karrieren< (1927-1929) beginnen die vier ihre
literarische >Karriere< bei Bertolt Brecht."0

Bock erkennt, dal3 im Fatzer die Fememôrder der Schwarzen Kader »gedreht«, negative

und positive Helden einander gegenùbergestellt werden111, vermag jedoch nicht zu

!i

u

in der DDR v. Paul Gerhard Klussmann u. Heinrich Mohr. Band 2. (Bonn: Bouvier Verlag Herbert
Grundmann, 1981/1982)49-67.
108 Bock, "Deutsche Misère", 65; dazu Bock, "Chronik zu Brechts Garbe/Busching-PTO]ekt und Kâthe
Rulickes Bio-Interview Hans Garbe erzâhlt" Anmerkung 27, 99.
109 Bock, Literatur, Gesellschaft, Nation, 233-236.
"° Bock, "Die Tage des Busching," 19-21.
"' Bock, "Die Tage des Bûsching," 22: »Die deutschen Revolutionaren hatten ihr Leben nie leben kônnen,
doch gait dies, aufverheerende Weise, nicht auch undgerade fiir die deutschen Konterrevolutionare?«
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klàren, warum sie Brecht »im Namen des Busching [fur] jedoch zitabel« hielt.112 Auch

hier bezeichnet Bock die ersten Phasen des Projekts aïs Brechts Weise zur

»Selbstverstàndigung«. Er sieht den Wendepunkt der Projektentwicklung in den

Ereignissen des 17. Juni 1953 und legt dadurch viel Wert auf den Namenswechsel

Bùsching - Garbe:

Der Fatzer basierte auf dem deutschen Stoff, im Leben des Hans Garbe sah Brecht den
ersten neuen deutschen Stoff. Der auf die FuBe gebrachte >Busching<. entfaltete eine
vielen bekannte Stoffulle, und er lieB an Kritik nichts zu wunschen librig. Hans Garbe,
das ist das Neue (Brecht halt daran unbeirrt fest bis zu seinem Tode). Jedoch: Wer so
regien wie vor dem 16. Juni, ohne die Erfahrung eines Garbe, liefert die Garbes den
Buschings aus. So gesehen, kônnte der Garbe von 1954 im Titel auch Bûsching heiBen,
umgedreht [...]. Busching: das ist die Zeit, das Gesamtnationale. Der Held aber heiBt:
Garbe."3

Obwohl spekulativ, ist die These zum grôBten Teil plausibel und erfordert weitere

Untersuchung mit Rucksicht auf Brechts Fateer-Arbeit.

Die letzte Hauptthese des Artikels, daB die Schûler-Figur des Szenenplans vom

November 1954 eindeutig den Brecht-Schuler Martin Pohl darstellt, ist weniger

ûberzeugend. Pohl wurde am 22. Februar 1953 verhaftet und neun Monate spàter

aufgrund von »geheimdienstlicher Spionage« zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt. Brecht

hat sich ftir dessen Freilassung eingesetzt und ihn sogar mit Ûbersetzungsauftrâgen

mittelhochdeutscher Texte versorgt; dennoch kam Pohl erst 22 Monaten spàter, im

Dezember 1954, aus dem Gefangnis. Im Januar 1955 ist er in den Westen gegangen."4

Bocks Folgerung, daB Brecht seinen Schuler »so dringend fur den >Garbe< brauchte« hat

keinen Beleg und scheint, wie Pohl selbst ausdrùckt, »ein bifichen zu hochgegriffen«.

112Bock, "Die Tage des BUsching," 22.
113 Bock, "Die Tage des Busching," 30
"4 Martin Pohl, "Im Labyrinth: Der Fall des Martin Pohl, von ihm selbst erzâhlt," Per Monat: Eine
intemationa]e_Zeitschrift Oktober 1995: 41-48.
' Erdmut Wizisla, '"Einer der begabtesten unserer jungen Dichter': Gesprâch mit Partin Pohl uber
Brecht," I'm Still Here / Ich bin noch da, Hg. Maarten van Dijk et al., The Brecht Yearbook / Das Brecht-
Jahrbuch Volume 22 (Waterloo, Canada: The International Brecht Society, 1997) 96: »In seinem Aufsatz
fiber Brechts Gar&e-Projekt in dem von Ulrich Profîtlich herausgegebenen Band Dramatik der DDR
bezeichnet Stephan Bock mich aïs Brechts >literarischen Sohn<. Mir ist das ein bifichen zu hochgegriffen.
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Zwar sind die Beziehung Lehrer/Schuler sowie die impliziten deutsch-deutschen

Verhâltnisse in der Flucht des Schulers nach dem Westen nicht zu iibersehen, jedoch

finde ich die âsthetische Rolle des Schulers aïs Lemender betràchtlich aufschluBreicher.

Dièse These wird in Verbindung mit der Mafînahme im Kapitel III.2 dieser Arbeit weiter

verfolgt.

Bocks Chroniken und Bemerkungen zum Garbe/Busching-Pîojekt im Rahmen der

DDR-Literatur sind also fur die weitere Analyse erheblich; seinen Studien fehlt jedoch

meiner Ansicht nach eine konkret ausgefiihrte Verkntipfung zwischen Thematik und

Méthode.

Seitdem Heiner Muller 1988 seinen Lohndrûcker fiir das Deutsche Theater Berlin

neu inszeniert hat, ist das Intéressé am Thema bis in die 90er Jahre gestiegen. Dennoch

setzt auch Francine Maier-Schaeffer 1992 das Garbe/Bùsching-PTojekt mit einem «échec

d'une tentative de mise en forme du >Lehrstuck< «116 gleich. Maier-Schaeffer faBt in

ihrem Kapitel den Rahmen des Stuckplans, dessen Beziehung zur Fatzer-Prob\e:matïk,

und die Verhàltnisse zu Mûllers Lohndrùcker gut zusammen. Angeregt durch Mûllers

Inszenierung, betont sie die Problematik des positiven/negativen Helden: Muller

verwendete die Figur eines DDR-Verbrechers, Wemer Gladow, der 1950 wegen

mehrfachen Mords (und anderer Delikte) hingerichtet wurde. Wie im Bùsching der 20er

Jahre sieht Mùller in Gladow den Gegenpol von Hans Garbe:

Fatzer, à l'instar de Garbe, Busching réel et Busching >renversé<, est le héros double,
>bon< ou >mauvais< selon les circonstance et selon les personnes qui le jugent. [...] La
relation Garbe/Gladow, ou Garbe/BUsching, symbolise la contradiction du héros qui se
materialise dans les concepts de héros >positif< / héros >négatif<.'

u Bock folgert sogar, Brecht konnte seinen Garbe nicht schreiben, weil ihm wie Garbe sein Lehrling
abhanden gekommen war. Das ist ein biBchen spinnert.«
116 Francine Maier-Schaeffer, Heiner Muller et le «Lehrstuck», (Bern: Peter Lang, 1992)72.
117 Maier-Schaeffer, 78-79.
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Maier-Schaeffer bemerkt schlieBlich, daB Brecht »se tourna de plus en plus vers les

formes de l'agitprop qui avaient été mises en oeuvre sous la République de Weimar«, und

daB es also von »questions restées ouvertes« handele, fur die Brecht selbst keine

konkreten Antworten geliefert habe.

Die letzte Auseinandersetzung mit dem Garbe-Stoff ist meines Wissens eine

unverôffentliche Magisterarbeit von Falk Strehlow an der Humboldt-Universitàt zu

Berlin.' Strehlow untersucht in archaologischer Weise die »intertextuelle[n]

Verwandtschaftsverhâltnisse« der Figur Balke (Garbe) in Mullers Lohndrûcker aïs

exemplarisch fur die Vielschichtigkeit in Mullers Gesamtarchiv literarischer

Darstellungen. In seiner Analyse werden dieselben bereits umrissenen Pôle untersucht:

der Mensch vs. die Verhàltnisse im Wandel; Désertion vs. Verrat; Held vs. Verbrecher.

Aïs Teil der Entwicklung der »Motiv/ge/schichten« im Lohndrûcker wird Brechts

Garbe/Buschmg-Projekt diesem letzten gegeniibergestellt:

Die Wandlungsprozesse in Brechts Hans-Garbe-Interpretation werden von ihm als
Ereignisse einer kontinuierlichen Geschichte - einer Geschichte im zeitlichen Kontinuum
- dargestellt. Brechts Intéressé an dem Stoff orientiert sich an der Frage: wie entwickelt
sich das neue BewuBtsein. Miiller wird in seiner Hans-Garbe-Interpretation dieser
Darstellungsweise eines geschichtlichen Wandels widersprechen. Die GrôBen Zeit und
Kontinuum erfahren bei ihm eine deutliche Umakzentuierung bzw. eine gânzliche
Vemachlâssigung zugunsten der Beschreibung der Verânderung selbst. Die Geschichte
befindet sich aufeiner neuen >Stufe<.

Statt die Achse Fatzer - Mafinahme lediglich zu wiederholen, betrachtet Strehlow

Garbe/Bûsching eher in der Ordnung der Fragmente, die die Entstehungsstufen der

Mùllerschen DDR-Thematik ausmachen: Fatzer, Glùcksgott, Bùschîng, Lohndrùcker,

Korrektur, Germania Tod in Berlin.120

0 ' Falk Strehlow, "Balkes intertextuelle Verwandtschaftsverhâltnisse: Der Lohndrûcker, Heiner Muller,
1956/57 - Motiv/ge/schichten," (Magisterarbeit, Humboidt-Universitât zu Berlin, 2000).
119 Strehlow, 85-86.
120 Strehlow, 77.
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In diesem Kapitel habe ich die Grundlage und Forschungsstand des

Garbe/Bùschmg-Pro]ekts dargelegt. Im zweiten Kapitel soil das Garbe/Bi{sching-Pro]ekt

aus dem Blickwinkel von Brechts Asthetik und Praxis in der DDR untersucht werden.

u
î



52

0 II. THEORIE UND PRAXIS IN DERDDR:
»DIE DARSTELL UNG DES NEVEN ISTNfCHT LEICHT«

u

»Wenn wir Helden erdichten wollen, und das sollen wir, dann mûssen wir erst suchen,

die Helden von heute zu Gesicht zu bekommen«, notierte Brecht 1956 in Vorbereitung

auf seine Rede aufdem IV. SchriftstellerkongreB der DDR (GW 19, 552-555). Die Rede

und deren Notizen bringen Brechts Erfahrungen beim Darstellen des Neuen in der DDR

deutlich zum Vorschein. Die darin enthaltenen Uberlegungen lassen sich wohl auch auf

seine Auseinandersetzung mit dem Garbe-Stoff anwenden. So schrieb er weiter: »Es

genugt nicht, einen Karl Moor, aber mit sozialistischem BewuBtsein, zu schaffen, oder

einen Wilhelm Tell, aber aïs kommunistischer Funktionàr, oder einen Zriny aïs

Jakobiner«. Um den Kampf des Neuen gegen das Alte aïs Thema zu haben, muB man

»es auch fur Menschen alten und neuen Schlages beschreiben und fur Menschen, die

Alten und Neuen in sich haben«. Fur Brecht war in der DDR »ein krâftiger Versuch

gemacht«, eine Umschulung in Gang gesetzt warden. Die deutsch-deutschen

Verhàltnisse, verkôrpert in der Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik,

entsprechen jedoch nicht genau diesem Kampf, sondem »eine Trennung [ist] ùberall in

ganz Deutschland zu ftihlen, ùberall kàmpft das Neue mit dem Alten, der Sozialismus mit

dem Kapitalismus«. Dieser Kampf muB sich auch in einzelnen Menschen vollziehen:

»Die alten Idéale reichen bei weitem nicht aus, das heiBt, wir mûssen mit dem

Kleinburger in uns SchluB machen«. Die Aufgabe der Kûnste ist es, die Widersprûche

dieser Ûbergangsepoche darzustellen. Brecht weiter:

Das kônnen wir beinahe nur, indem wir, wie ich sagte, den neuen Helden in seinem
Alltag sichten, in seinen muhselig schrittweisen Kampfen mit dem Sumpf und dem
Ruckstand, in seiner historischen Besonderheit. Wir werden ihn in all seinen Schwâchen
aïs einen Helden neuer Art erkennen mussen, mit Tugenden alter und neuer Art, aber
besonders neuer Art. Wir werden sehen, daB ihn Schwierigkeiten nicht entmutigen,
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sondern reizen. Gerade das Unfertige steigert seine Produktivitât. »Das ist schwer«, sagt
er, »das wollen wir machen«. Von alien Farben deprimiert ihn am tiefsten das Rosenrot.

Der neue Mensch, aktives Mitglied seiner Klasse, mag die Erfullung eurer Traume sein,
aber er erflillt sie gewiB in hôchst unerwarteter Weise.

Der Versuch, den »neuen Menschen« am Beispiel von Hans Garbe darzustellen, hatte

Brecht bereits belehrt. Der Anspruch, das Neue auf die Buhne zu bringen, verlangt

weiteres Experimentieren: »Den unaufhôrlichen Experimenten der revolutionàren Partei,

die unser Land umgestalten und neugestalten, mussen Expérimente der Kunst

entsprechen, kùhn wie dièse und notwendig wie dièse. Expérimente ablehnen, heiBt, sich

mit dem Erreichten begntigen, das heiBt zuriickbleiben«. In Frage kàmen die

»Begeisterung fur das Neue« und die »Kenntnis der Dialektik«, demi, wie Brecht die

Notizen beschlieBt, die »Darstellung des Neuen ist nicht leicht«.121 Hier, m der sich

entwickelnden DDR-Gesellschaft, forderte Brecht noch eine permanente Revolution,

welche sich nicht mit einem durch den sozialistischen Realismus gepràgten Kunstbegriff

begnugen durfte.

In diesem Kapitel soil der grôBere Rahmen von Brechts theoretischen

Uberlegungen in der DDR mit Rùcksicht auf das Garbe/Busching-Projekt erôrtert

werden. Diesbezùglich sollen zunàchst Aspekte seines wichtigsten àsthetischen Texts,

des Kleinen Organons fur das Theater, diskutiert werden. Darauffolgend soil

Garbe/Busching im Rahmen der Entwicklung dieser Asthetik in eine Dîalektik aufdem

Theater untersucht und an den weiteren Beispielen von dem Katzgraben-Vxo]^ und der

Corfo/an-Bearbeitung veranschaulicht werden.

u
121 vgl. Wizisla., 1898 / Bertolt Brecht / 1998: »...und mein Werk ist der Abgesans des Jahrtausends«: 22
Versuche, eine Arbeit zu beschreiben, 190.
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11.1. Die Àsthetik im Kleinen Organonfur das Theater (1948)

u

Das Kleine Organonfûr das Theater, geschrieben 1948 in Zurich, stellt Brechts ersten

Versuch dar, seine theatralische Asthetik systematisch aufzuzeichnen. Ziel dièses

Abschnitts ist nachzuvollziehen, inwieweit Aspekte des Kleinen Organons sich auf die

Auseinandersetzung mit dem Garbe-Stoff anwenden lassen und sogar die

Schwierigkeiten des Projekts voraussehen.

Das Kleine Organon beschreibt in 77 Abschnitten Brechts Ansichten eines

Theaters des »wissenschaftlichen Zeitalters«. Er behauptet, »die nobelste Funktion, die

wir fur Theater gefunden haben«, sei die der »Vergnugung« (1-2). Das Anliegen des

Theaters sei seit jeher, indem es Abbildungen von Geschehnissen zwischen Menschen

auf die Bûhne bringt, »die Leute zu unterhalten« (3). Da die Art, wie Menschen zu

verschiedenen Zeiten zusammenlebten, anders war, und ihre Vergnugungen ebenso

verschieden, so muBte das Theater »andere Abbildungen des menschenlichen

Zusammenlebens liefem, nicht nur Abbildungen anderen Zusammenlebens, sondem auch

Abbildungen anderer Art« (7). In Frage kommt jedoch, ob wir die »speziellen

Vergnûgungen, die eigentliche Unterhaltung« des wissenschaftlichen Zeitalters uberhaupt

entdeckt haben (11). Die Hauptthese des Kleinen Organons ist deshalb, wie Brecht in

seinem Arbeitsjoumal notierte, »daB ein bestimmtes Lemen das wichtigste Vergnùgen

unseres Zeitalters 1st, so dafi es in unserem Theater eine hervorragende Stellung

einnehmen muB« (AJ 2: 18. 8. 48,518).

Die Enfwicklung der Naturwisschenschaften haben sowohl eine Veranderung als

auch eine Verànderbarkeit unserer Umwelt ermôglicht. Dennoch richtete sich der neue
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Blick auf die Natur nicht auf die Gesellschaft: Das Burgertum, das den Wissenschaften

seine Herrschaft verdankt. verhinderte, daB den groBen Massenmenschen »die

Beziehungen der Menschen untereinander bei der Ausbeutung und Unterwerfung der

Natur«, die Produktionsverhaltnisse also, sichtbar wurden (17). Die neue Wissenschaft,

die das Wesen der menschlichen Gesellschaft zum Schwerpunkt macht und »im Kampf

der Beherrschten mit den Herrschenden begrundet worden« ist, macht »die groBen

Katastrophen« aïs »Unternehmungen der Herrschenden« sichtbar (19). Hier treffen sich

Wissenschafi und Kunst: beide sollen das Leben des Menschen erleichtem. In dem

wissenschaftlichen Zeitalter muB also die Produktivitàt auch zum Thema des neuen

Theaters werden, »welche unsern Unterhalt so sehr verbessem kann und welche selber,

wenn einmal ungehindert, die grôBte aller Vergnûgungen sein kônnte« (20).

Brecht fragt nun, wie mussten die Abbildungen des menschlichen

Zusammenlebens, um an der Produktivitât teilzuhaben, in einem solchen Theater

aussehen? »Welches ist die produktive Haltung gegenûber der Natur und gegenùber der

Gesellschaft, welche wir Kinder des wissenschaftlichen Zeitalters in unserm Theater

vergnùglich einnehmen wollen?« (21). Die Antwort: »Die Haltung ist eine kritische«:

Unsere Abbildungen des menschlichen Zusammenlebens machen wir fur die FluBbauer,
Obstzuchter, Fahrzeugkonstrukteure und Gesellschaftsumwâlzer, die wir in unsere
Theater laden und die wir bitten, ihre frohlichen Interessen bei uns nicht zu vergessen,
auf daB wir die Welt ihren Gehimen und Herzen ausliefern, sie zu verândem nach ihrem
Gutdunken (22).

Um die Produzierenden zu erreichen, muB dieses Theater in die Vorstadte

dringen, damit die breiten Massen »sich in ihm mit ihren groBen Problemen nûtzlich

unterhalten kônnen«. Brecht weiBjedoch, daB dies keine selbstverstàndliche Aufgabe 1st,

demi die Massen »môgen es schwierig finden, unsere Kunst zu bezahlen, und die neue

Art der Unterhaltung nicht ohne weiteres zu begreifen«. Darum muB das Theater bereit

122GW 16, 659-700. Einzelne Zitate werden nach der entsprechenden Abschnittszahl angegben.
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sein, in vielem zu lemen, »herauszufinden, was sie brauchen und wie sie es brauchen«.

Brecht geht an dieser Stelle grundsàtzlich davon aus, daB die Theatennacher des

Intéressés der Massen sicher sein kônnen (23).

Bereits in diesen ersten Gedanken ist erkennbar, wie sehr der Garbe-Stoff dem

hier vorweggenommenen neuen Theater angemessen schien. Darstellen môchte Brecht

Garbe, den unerschôpflichen Produzierenden, aïs Vertreter des neuen BewuBtseins, das

eben die ganze Arbeiterklasse betrifft.

Zwar repràsentierte Garbe durch sein Handeln im groBen MaBe die neuen

Produktionsverhàltnisse der DDR; aber Brecht wuBte auch, um dieses Theater theoretisch

zu bewerkstelligen, muBte der Arbeiter neuen BewuBtseins gleichzeitig das proletarische

Publikum vertreten, fur das das neue Theater geeignet sein muB. Offensichtlich gelangte

Brecht schnell zur Erkenntnis, daB Garbe einerseits die Produktion vertritt, andererseits

keine hochentwickelte kritische Haltung einzunehmen weiB. Garbes Verhalten war in

vielfacher Weise ein fur die »Abbildungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens« in

der DDR angemessener Vorfall und veranlaBte Brecht ursprùnglich zu der Annahme, daB

das Theater sich mittels dieses Stoffs in der Wirklichkeit engagieren konnte. So Brecht

im Kleinen Organon:

Das Theater muB sich in der Wirklichkeit engagieren, um wirkungsvolle Abbilder der
Wirklichkeit herstellen zu kôrmen und zu dUrfen (23).

Es macht die praktikablen Abbildungen der Gesellschaft, die dazu imstande sind, sie zu
beeinfluBen, ganz und gar aïs ein Spiel: fur die Erbauer der Gesellschaft stellt es die
Erlebnisse der Gesellschaft aus, die vergangenen wie die gegenwârtigen, und in einer
solchen Weise, daB die Empfindungen, Einsichten und Impulse genossen werden kônnen,
welche die Leidenschaftlichsten, Weisesten und Tâtigsten unter uns aus den Ereignissen
des Tages und des Jahrhunderts gewinnen (24).

Es erhebt sich jedoch die Frage, ob Garbe aïs Zuschauer in der Lage ist, solche

Abbildungen durch die Kritik - »die groBe Méthode der Produktivitàt« (25) - zu

genieBen: Garbes Produktivitât, und im marxistischen Sinne sein GenuB vom Lemen und
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vom Arbeiten, entsprachen nicht der Forderung nach einem durch die Wissenschaft von

den Gesetzen der menschlichen Gesellschaft erregten GenuB vom kritischen Denken. In

dem Protokoll von seinen Eindrùcken der Mu^er-Inszenierung im Berliner Ensemble

vermochte Garbe zum Beispiel nur das Stuck mit seiner Vergangenheit - mit der Armut

auf dem Gutshof und seinen allgemeinen Erfahrungen in der Arbeiterbewegung - zu

vergleichen.123

Dennoch sollte dieser Widerspruch kein endgultiges Hindemis fur das Theater der

neuen Zeit darstellen. Im Gegenteil repràsentierte Garbe vielleicht genau diejenigen

ungebildeten Zuschauer, fur die die Theatermacher herauszufinden hatten, »was sie

brauchen und wie sie es brauchen«. Vor allem veranschaulichten die Verachtung anderer

Arbeiter von Garbes normûbersteigenden Leistungen und der Verdacht auf die

Aktivistenbewegung im allgemeinen die enormen Widerspmche innerhalb der

Arbeiterklasse, die es noch zu uberwinden galt. In dieser Hinsicht hatte Brecht 1952 die

Grundkonzeption, »einen neuen aktiven (im Gegensatz zum burgerlichen

kontemplativen) Humanismus zu finden und zu entwickeln. Nur in dieser Beziehung hat

der Garbestoff Wert. Nicht Produktion um der Produktion willen, sondem zur Erzielung

einer neuen Menschlichkeit«. (Notât Rulickes, BBA 1375/09)

Die Verachtung der Arbeitskollegen Garbes stellte Brecht aber vor ein weiteres

Problem: Inwieweit konnte er sich des Intéressés der Massen tatsachlich sicher sein?

Denn Brechts Verstândnis der Unwissenheit der Massen liegt in dem groBen Kampf

zwischen den Beherrschten und den Herrschenden, zwischen dem Proletartiat und dem

Burgertum:

[Die Massen] namlich, die der Naturwissenschaft so fern zu stehen scheinen, stehen ihr
nur fem, weil sie von ihr femgehalten werden, und miissen, sie sich anzueignen, zunâchst

123 Berlau et al, Theaterarbeit, 168-170.
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selber eine neue Geseilschaftswissenschaft entwickeln und praktizieren und sind so die
eigentlichen Kinder des wissenschaftlichen Zeitalters, und sein Theater kann nicht in
Bewegung kommen, wenn sie es nicht bewegen. (23)

In welcher Weise dann lieBe sich der Garbe-Vorfall - offenbarjetzt ein Konglomerat aus

alten und neuen Tugenden und Denkweisen - abbilden, um die »Zuschauer die besondere

Sittlichkeit ihres Zeitalters genieBen zu lassen, welche aus der Produktivitàt flieBt« (25)?

Im Verlaufder weiteren Auseinandersetzung mit den theoretischen Gedanken im Kleinen

Organon soil dièse Problematik untersucht werden.

Brecht fordert ein Theater, »das nicht nur Empfindungen, Einblicke und Impulse

ermôglicht, die dasjeweilige historische Feld der menschlichen Beziehungen eriaubt, auf

dem die Handlungen jeweils stattfinden, sondern das Gedanken und Geftihle verwendet

und erzeugt, die bei der Verânderung des Feldes selbst eine Rolle spielen« (35). Dieses

Feld muB zudem »in seiner historischen Relativitàt gekennzeichnet werden« (36).

Dadurch, daB gegenwàrtige Umstànde aïs historisch dargestellt werden, verfremdet das

epische Theater den Zuschauer von den Umstanden, unter denen er selbst handelt.

»Dies«, behauptet Brecht, »ist der Beginn der Kritik« (37).

Sein ursprungliches Vorhaben, den Garbe-Stoff nach dem »grundtypus der

historien« (AJ 2: 10.7.51, 577) zu gestalten, entspricht diesen Gmndgedanken. Mit

diesem Ziel vor Augen dachte Brecht daran. Verse aïs verfi-emdendes Mittel zu

verwenden. So heiBt es im Notât Rûlickes:

Die Jamben haben den Vorteil: 1. das Stuck zu "verfremden und den Zuschauer in einen
Abstand vom Geschehen zii versetzen, er betrachtet die Vorgânge, die in Versen
gesprochen sind, anders, aïs sei es Prosa. Der Vorgang wird 2. auBerdem grosser, man
spricht von alltâglichen Vorgângen wie von grossen historischen Stoffen, so den "Helden
der Arbeit" zum grossen Helden machend und mit den gleichen Mitteln bezeichnend. =
zweifache Verfremdung. (BBA 1375/08)

Hier hatte Brecht vor, nicht lediglich die »heldenhafte« Ofenreparatur, sondem allé

alltàglichen Vorgânge, die dazu gefuhrt hatten, in historisch verfremdender Weise

darzustellen. Eine verfremdende Abbildung defîniert er im Kleinen Organon aïs »eine
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solche, die den Gegenstand zwar erkennen, ihn aber doch zugleich fremd erscheinen

làBt« (42). Die Ofenreparatur wurde in diesem Sinne das veranderte Verhalten, das neue

BewuBtsein, und dadurch auch die Produktivkraft der neuen Zeit, im Vergleich zu den

vorherigen Epochen repràsentieren. Zu diesem Zweck untersuchte Brecht nach der

Erinnerung Kàthe Rulickes, »welche Haltungen Garbes schon in klassischen Stùcken

vorgebildet waren, um durch die Konfrontierung die grôBtmôgliche Aussagekraft zu

erreichen. Daneben untersuchte er, welche Haltungen absolut neu waren, hervorgerufen

und ermôglicht nur durch die neuen gesellschaftlichen Verhàltnisse. Dabei war Brecht

der Ansicht, daB in den neuen Stucken - wie im Leben - die alten Konflikte gemischt mit

den neuen auftreten«.124 Es gait in diesem Sinne einige markante Verandemngen in

Garbes Leben herauszuarbeiten:

Ûbemahme der Verantwortung, Entdeckung einer neuen aktiven Menschlichkeit,
Vernachlâssigung der persônlichen Schwierigkeiten, Inangriffnahme der allgemeinen
Schwierigkeiten usw. (BBA 1375/09)

So suchte Brecht, wie er 1956 in seiner Rede aufdem IV. deutschen SchriftstellerkongreB

erklârte, »den neuen Helden in seinem Alltag, [...] in seiner historischen Besonderheit«

darzustellen.

IVteines Erachtens hatte Brecht darùber hinaus die Absicht, den »Helden der

Arbeit« aïs ein dem Ubergang zum Sozialismus innewohnendes, gewissermaBen

geschichtsnotwendiges und zu ùberwindendes Phânomen darzustellen. In diesem Sinne

wùrde der Garbe-Vorfall nicht nur aïs ein revolutionârer Akt abgebildet - aïs das die

veralteten Produktionsverhàltnisse des Kapitalismus verdndernde Neue - sondem

gleichzeitig selbst aïs verânderbar dargestellt, das heiBt, aïs Teil eines gesellschaftlichen

Stadiums, dessen Umfunktionierung zwecks der Erzielung des Sozialismus letztendlich

u
124 Kathe Rulicke, Die Dramatugie Brechts: Theater aïs Mittel der Verânderung, (Berlin: Henschelverlag
Kunst und Gesellschaft, 1968), Anmerkung 116, 265; vgl. dazu Rulickes Notât, BBA 1375/09.
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nôtig sein wird. Mit anderen Worten wùrde dièse Art von Verfremdung - die

Darstellung der Vorgànge aïs zugleich gegenwàrtig und historisch - einerseits Garbes

Verhalten aïs das Neue, andererseits den politischen Gebrauch des heroischen Ehrentitels

aïs verànderungsbedurftig kennzeichnen. In dieser Hinsicht war die Aktivistenbewegung

an sich, die Notwendigkeit von sozialistischen »Helden« in der offiziellen Rhetorik

uberhaupt, ein unwiderlegbares Indiz fur »das noch nicht Erreichte« im Ubergang zum

Sozialismus. Zàhlte Brecht jedoch die staatliche Wertschâtzung solcher Bestarbeiter zu

den »unaufhôrlichen Experimenten der revolutionàren Partei«, so kônnte man sich ein

dem Phànomen entsprechendes Experiment im kunstlerischen Bereich vorstellen.

Brecht muBte also mit Garbes Verhalten experimentieren, ihn aïs einen Menschen

beschreiben, der Altes und Neues in sich hat, »ihn in all seinen Schwàchen aïs einen

Helden neuer Art erkennen [...], mit Tugenden alter und neuer Art, aber besonders neuer

Art«. Wir haben bereits gesehen, in welchen Weisen Garbe zu verschiedenen Epochen

seines Lebens anders oder widerspruchlich gehandelt hat (Arbeiten und Aktivieren aufder

einen Seite, Venveigern und Verbrechen auf der anderen). Garbes Engagement fur die

Produktion in der DDR steht so gesehen seinem eher kapitalistischen Verstàndnis von

Lohnarbeit gegenùber. Darùber hinaus wird das Neue an seinen Aktionen von anderen

Arbeitem nach einer alten, oder falschen, BewuBtseinlage wahrgenommen: aïs

Produzent in der Ûbergangsphase wird Garbe aïs Lohndrûcker und Arbeiterverràter

bezeichnet.

Die Gegenùberstellung von Altem und Neuem bringt uns nun auf eine weitere

Ebene der Darstellbarkeit dieser Vorgânge. Denn sie ermôglicht nicht nur, Parallelen

zwischen Verhaltensweisen vorzufuhren oder Garbes Gesten »neuer Art« sozusagen fiir
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0 die Zusehendenen »zitierbar« zu machen, sondem daruber hinaus au.f Alternativen dieses

Verhaltens anzudeuten, die in dieser oderjener Epoche môglich wàren. So Brecht:

Wenn nun eine Person historisiert, der Epoche entsprechend antwortet und anders
antworten wurde in andern Epochen, ist sie da mchtjedermann schlechthin? Ja, nach den
Zeitlauften oder der Klasse antwortet hier jemand verschieden; lebte er zu anderer Zeit
oder noch nicht so lang oder aufder Schattenseite des Lebens, so antwortete er unfehlbar
anders, aber wieder ebenso bestimmt und wie jedermann antworten wurde in dieser Lage
zu dieser Zeit: ist da nicht zu fragen, ob es nicht noch weitere Unterschiede der Antwort
gibt? Wo ist er selber, der Lebendige, Unverwechselbare, der namlich, der mit
seinesgleichen nicht ganz gleich ist? Es ist klar, daB das Abbild ihn sichtbar machen
muB, und das wird geschehen, indem dieser Widerspruch im Abbild gestaltet werden
wird. Das historisierende Abbild wird etwas von den Skizzen an sich haben, die um die
herausgearbeitete Figur herum noch die Spuren anderer Bewegungen und Zuge
aufweisen. [...] (39)

Die epische Spielweise ermoglicht den Zuschauem, die gesellschaftlichen Triebkrafte in

Gedanken abzuschalten oder durch andere zu ersetzen (40). Dabei wird die Illusion

aufgegeben, aïs handelte jedermann wie die Figur, die dargestellt wird (52). Der

Schauspieler muB »die Haltung des sich Wundernden einnehmen«:

Dies nicht nur, um nicht zu friih, namlich bevor er allé Aussagen und besonders die der
anderen Figuren registriert hat, eine bestimmte Figur festzulegen, der dann vieles
eingestopft werden muBte, sondem auch, und dies hauptsachlich, um in den Aufbau der
Figur das »Nicht-Sondem« hineinzubringen, auf das so vie1 ankommt, wenn das
Publikum, das die Gesellschaft reprasentiert, die Vorgange von der beeinfluBbaren Seite
einsehen kônnen soil. (57)

Das »Nicht-Sondern« impliziert eine Art binàren Codes und wird in einem friiheren Text

Brechts schon erlàutert:

Geht [der Schauspieler] auf die Bûhne, so wird er bei alien wesentlichen Stellen zu dem,
was er macht, nocht etwas ausfindig, namhaft und ahnbar machen, was er nicht macht;
das heiBt, er spielt so, daB man die Alternative môglichst deutlich sieht, so, daB sein Spiel
noch die anderen Môglichkeiten ahnen lâBt, nur eine der moglichen Varianten darstellt.
[...] So bedeuten allé Sâtze und Gesten Entscheidungen, bleibt die Person unter Kontrolle
und wird getestet. Der technische Ausdruck fur dièses Verfahren heiBt: Fixieren des
Nicht-Sondern.t2s

Die Einfiihrung von Varianten und Altemativen bringt also den Experimentcharakter der

epischen Schauspielkunst zum Vorschein. Die Figuren sollen in all ihrer

Widersprûchlichkeit dargestellt werden:

u
125 Brecht, »Kurze Beschreibung einer neuen Technik der Schauspielkunst, die einen Verfremdungseffekt
herovrbringt« (1930/31), GW 15, 343.
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Es ist eine zu groBe Vereinfachung, wenn man die Taten auf den Charakter und den
Charakter auf die Taten abpaBt; die Widerspruche, welche Taten und Charakter
wirklicher Menschen aufweisen, lassen sich so nicht aufzeigen. Die gesellschaftlichen
Bewegungsgesetze kônnen nicht an den »Idealfâllen« demonstriert werden, da die
»Unreinheit« (Widerspruchlichkeit) gerade zu Bewegung und Bewegtem gehôrt. Es ist
nur nôtig - dies aber unbedingt -, daB im groBen und ganzen so etwas wie
Experimentierbedingungen geschaffen werden, das heiBt, daB jeweils ein
Gegenexperiment denkbar ist. Wird doch die Gesellschaft iiberhaupt hier so behandelt,
aïs mâche sie, was sie macht, aïs ein Experiment. (52)

In dieser Weise ware der Garbe-Vorfall aïs der vom Staat geehrte Sonderfall keineswegs

darstellbar. 1949 notierte Brecht, »das KLEINE ORGANON kommt in eine zeit, wo die

theater der fortschrittlichen lander fiir die erzeugung staatsgewunschter eigenschaften

mobilisiert werden. der einftihlungsakt wird in helden der arbeit [Hervorhebung, M.D.]

usw gelegt. er empfiehlt sich durch seine primitivitàt; aber in der tat macht er das ganze

unternehmen primitiv. so wird die wahl der gattung jetzt wichtig. die meisten stoffe der

staatsbauenden art gehôren in die gattung des lustspiels« (AJ 2: 14. 11. 49, 559). Brecht

bemerkt entsprechend im Kleinen Organon:

Jedoch ist es die primitivste Art der Einfïlhlung, wenn der Schauspieler nur fragt: wie
ware ich, wenn mir dies und das passierte? wie sahe es aus, wenn ich dies sagte und das
tâte? - anstatt zu fragen: wie habe ich schon einen Menschen dies sagen hôren oder das
tun sehen? um sich so, hier and da allerhand holend, eine neue Figur aufzubauen, mit der
die Geschichte vor sich gegangen sein kann ~ und noch einiges mehr. Die Einheit der
Figur wird nâmlich durch die Art gebildet, in der sich ihre einzelnen Eigenschaften
widersprechen. (53)

Die Bemerkungen zur Einfuhlung spiegeln Brechts Kritik am sozialistischen Realismus

wider und erinnem somit an die sogenannte Brecht-Lukacs-Debatte. Wo Brecht mittels

Verfremdungen und Modellen die Widersprûche der Zeit aufdecken und die Zuschauer

zur Kritik anregen wollte, sah Lukâcs die Aufgabe der Literatur, die sozialistische

Realitât durch die Gestaltung wirklicher Charaktere in echten Konflikten und die

Gestaltung einer echten Fabel mit wirklicher Handlung in einer geschlossenen Form

wiederzugeben. Brechts Garbe-Plan war aber gegen die unkritische »erzeugung

u
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staatsgewùnschter eigenschaften«, was die SED-Kulturpolitik aïs sozialistische

Parteilichkeit verstand.

Der Garbe-Stoff war ftir Brecht vielmehr fur ein gesellschaftliches Experiment

geeignet, in dem Garbe in seiner historischen Widersprùchlichkeit dargestellt wird. So

wîirde auch der Abstand zwischen Schauspielern und Publikum aufgehoben: Das

»Nicht-Sondem« in der Spielweise des Schauspielers wird im grôBeren Kontext zur

Môglichkeit von »Experiment« und »Gegenexperiment« im ganzen theatralischen

Geschehen. Hier wùrden auch die egoistischen oder asozialen Eigenschaften Garbes eine

produktive Rolle spielen, denn »selbst aus dem Asozialen kann die Gesellschaft [...]

GenuB ziehen, wofern es vital und mit GrôBe auftritt. Da zeigt es oft Verstàndiskràfte

und mancherlei Fàhigkeiten von besonderem Wert, freilich zerstôrerisch eingesetzt. Auch

den katastrophal losgebrochenen Strom vermag ja die Gesellschaft frei in seiner

Herrlichkeit zu genieBen, wenn sie seiner Hen- zu werden vermag: dann ist er ihrer«

(25).

Frederic Jameson bezieht die Dualitaten des »Nicht-Sondem« auf die

experimentelle Form der Lehrstûcke an sich.127 Die Lehrstucke, »the most experimental

space of Brecht«, reduzieren Erfahrung fur allé Beteiligten auf ein Minimum. Das

Verfahren des Schreibens und Neu-Schreibens (z.B. Der Jasager vs. Der Neinsager) -

die Gegenuberstellung von Varianten - ôffne das Feld aller Altemativen. So sieht

Jameson Die Mafinahme - und dies wird spater fur unsere weitere Untersuchung von

Bedeutung sein - aïs ein unvollendetes Werk Brechts, wo nur die eine Seite, die eine

Variante der Môglichkeiten, vorgefûhrt wird.

126 vgl. Gunther Ruther, »Greifzur Feder, Kumpel«: Schriftsteller, Literatur und Politik in der DDR 1949-
1990 (Dûsseldorf: Droste Verlag, 1991) 44-62.
Frederic Jameson, Brecht and Method (London: Verso, 1998) 60-66.
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So kônnen wir uns Brechts Garbe-Plan auch aus der Perspektive der Lehrstucke

annàhern. Wollte Brecht aber Garbes produzierendes Verhalten aïs eine Alternative in

der DDR-Gesellschafi darstellen, brauchte er ein Gegenbeispiel. Der Ofenbau allein

reichte nicht aus, um andere Varianten auszuprobieren; er konnte in einzelnen Szenen

nicht dargestellt werden und war deshalb »uberepisch«. Aïs Garbe die Genehmigung

erhielt, den Ofen bauen zu durfen, war der entscheidende Konflikt gelost. Ein solcher

Handlungsaufbau entsprâche Lukàcs' Forderung nach einer wahrheitsgetreuen

Darstellung der Realitât in einer geschlossenen Form. So nahm auch Eduard Claudius,

bei aller Skepsis gegenûber dem sozialistischen Realismus, die Ofenreparatur wahr: »Die

Geschichte gab sich mit einer fast fertigen Handlung«.128 In dieser Hinsicht ware nur

eine Aneinanderreihung der Geschehnisse môglich, die sich nicht dialektisch

entwickeln. Im epischen Theater jedoch, wie Brecht im Kleinen Organon schreibt,

»mùssen die einzelnen Geschehnisse so verknûpft sein, daB die Knoten auffallig werden.

Die Geschehnisse dûrfen sich nicht unmerklich folgen, sondem man muB mit dem Urteil

dazwischenkommen kônnen« (67). Im Stil der LehrstUcke wollte Brecht also

kommentierende Chore und Lieder einfuhren - mehr wissend als Garbe selbst - um die

widersprechende Seite zu schaffen.

Der Mangel an einer Alternative . wurde auch erklaren, warum Brecht auf die

Bùsching-Figur aus dem Fatzer-Frsigment zuriickgriff. Aber Garbes widerspruchliches

Verhalten zu verschiedenen Epochen ermôglichte bald eine solche Alternative, ohne daB

eine andere Figur eingefiihrt werden mufite. Die Lage wurde jedoch noch komplizierter,

aïs Garbe am 17. Juni 1953 selbst mitmarschierte: Damit zeigte sich Garbe fur Brecht

nicht immer des Neuen fâhig, sondern er war selbst riickstàndig - gegen Brechts Absicht

u
128Claudius, Ruhelose Jahre, 365. Vgl. dazu Kapitel 1.4. dieser Arbeit.
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also, die Verànderung zu untersuchen, »wenn er vom objekt der geschichte zu ihrem

subjekt wird«. Beobachtet man nun das Garbe/Busching-Projekt aïs eine gegenwàrtige

Môglichkeit, die Asthetik des Kleinen Organons weiter zu entwickeln und Problème

dabei zu entdecken, so muB man es auch im Rahmen von Brechts Uberlegungen einer

ùber das epische Theater hinausgehenden Dialektik aufdem Theater betrachten.

11.2. Die Dialektik aufdem Theater (1951-1956)

u

Nach der Première des Stûcks Herr Puntila und sein Knecht Matti tmg Brecht am 13. 11.

1949 in sein Arbeitsjournal ein:

die spielweise wird in den zeitungen durchaus akzeptiert (>wenn das episches theater ist,
schôn<). aber es ist naturlich nur so viel episches theater, aïs heute akzeptiert (und
geboten) werden kann. gewisse verfremdungen stammen aus dem zeughaus der
komôdie, das 2000jahre ait ist. [...] vermutlich wird man die vorschlâge des KLEINEN
ORGANON eine zeitlang aïs korrekturen akzeptieren. sâkularisierung des theaters, mit
dem besitz bekommt die bessenheit einen stoB. aber wann wird es das echte, radikale
epische theater geben? (A J 2: 13.11.49,558)

Vorausgesehen hatte Brecht schon, daB das Kleine Organon zum Teil aïs eine

Verânderung seiner bisherigen theoretischen Ansichten erscheinen muBte. So hatte er

das Organon absichtlich - »wohl zum allgemeinen Bedauem« - mit dem Widderruf

seiner Absicht erôffhet, »aus dem Reich des Wohlgefàlligen zu emigrieren« und nmimehr

die Absicht bekundet, sich in diesem Reich niederzulassen: »Behandeln wir das Theater

aïs eine Stàtte der Unterhaltung, wie es sich in einer Àsthetik gehôrt, und untersuchen

wir, welche Art der Unterhaltung uns zusagt!« (663). Nach den ersten praktischen

Erfahrungen in der DDR erhob sichjedoch die Frage: »Wann wird es das echte, radikale,

epische Theater geben?«

129vgl. RUlicke, Die Dramaturgie Brechts, 221.
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Gegen Mitte der 50er Jahre, kurz vor seinem Tode, antwortet Brecht auf seine

eigene Frage, indem er vorschlàgt, »vom epischen Theater zum dialektischen zu

kommen« (GW 16, 923). Aufgegeben werden kann »die Bezeichnung >episches Theater<

aïs Bezeichnung fiir das gemeinte Theater [...]. Sie hat ihre Schuldigkeit getan, wenn das

erzàhlerische Element, das in allem Theater steckt, gestarkt und bereichert warden ist«

Fur Brecht bedeutet dies jedoch kein Zuruckgreifen auf das alte Theater, die alte

Spielweise, sondem »vielmehr ist durch Festigung des erzàhlerischen Eléments fur allés

Theater, fur dasjetzige wie fur das bisherige, nunmehr eine Grundlage geschaffen fur die

Besonderheit neuen Theaters, das zumindest dadurch neu ist, daB es Zûge bisherigen

Theaters - die dialektischen - bewufit ausbildet und vergnuglich macht« (GW 16, 924-

925).

In dieser Hinsicht bedeutet die Betonung des dialektischen Verfahrens im Theater

keinewegs eine Verànderung, sondern vielmehr eine Ergànzung des Kleinen Organons.

So erôffnete Brecht die Reihe von Texten und Gespràchen, die spàter unter dem Titel Die

Dialektik aufdem Theater erschienen, mit dem Vorwort:

Die nachfolgenden Arbeiten, die dem Abschnitt 45 des »Kleinen Organon fur das
Theater« gewidmet wurden, legen die Vermutung nahe, daB die Bezeichnung »episches
Theater« fur das gemeinte (und zum Teil praktizierte) Theater zu formai ist. Episches
Theater ist fur dièse Darbietungen wohl die Voraussetzung, jedoch erschliefit es allein
noch nicht die Produktivitât und Ànderbarkeit der Gesellschaft, aus welchen Quellen sie
das Hauptvergnugen schôpfen mussen. Die Bezeichnung muB daher aïs unzureichend
bezeichnet werden, ohne daB eine neue angeboten werden kann. (GW 16,869)

Im 45. Abschnitt des Kleinen Organons identifiziert Brecht die materialistische Dialektik

aïs die technische Méthode, die, um auf die Beweglichkeit der Gesellschaft zu kommen,

die gesellschaftlichen Zustànde aïs Prozesse behandele und dièse in ihrer

Widerspmchlichkeit verfolge. Diesen Punkt hebt er in den Notizen ûber »Episches und

dialektisches Theater« hervor: Um das Verànderbare der Welt herauszuarbeiten, das uns
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0 Vergnùgen bereite, muBten die Vorgànge unter den Menschen in ihrer

Widerspruchlichkeit dargestellt werden (GW 16, 925).

In dem Notât liber »Episches und dialektisches Theater« behauptet Brecht weiter,

das Publikum musse im Geist anderer Verhaltensweisen und Situationen hinzudichten

und dièse, der Handlung folgend, gegen die vom Theater vorgebrachten halten. In

diesem »Ko-Fabulieren« mtisse das Publikum den Standpunkt des produktivsten,

ungeduldigsten, am meisten auf gluckliche Veranderung dringenden Teils der

Gesellschaft einnehmen kônne. In diesem Sinne wird der Abstand zwischen

Zuschauerraum und Schauspielerraum zwar nicht, wie es eher in der Lehrstûcktheorie

heiBt, vollkommen aufgehoben, aber das Publikum sollte schon durch seine kritische

Teilnahme in das Geschehen einbezogen werden und an der dort dargestellten

Verànderbarkeit der Welt Vergnugen finden: »Somit verwandelt sich das Publikum

selber in einen Erzàhler« (GW 16,924).130

u

130 Brechts Oberlegungen uber eine Diaîektik auf dem Theater kniipfen deutlich an seinen theoretischen
Schriften vor der Nazi-Zeit und somit auch mit der Lehrstucktheorie an. In den Jahren nach seiner ersten
emsten Auseindanersetzung mit dem Marxismus verfaBte Brecht einige Notizen uber »Die dialektische
Dramatik« (1930-1931). Hierin druckt er bereits die Ansicht aus, »die dialektische Dramatik setzte ein mit
vomehmlich fonnalen, nicht stofflichen Versuchen. Sie arbeitete ohne Psychologie, ohne Individuum und
lôste, betont episch, die Zustânde in Prozesse auf« (GW 15, 220). Die Evolution seiner Asthetik bis in die
DDR lafit sich hier unter anderem an der erwarteten Haltung der Zuschauer erkennen. 1930 setzte Brecht
»eine fast wissenschatliche, interessierte, nicht hingebende Haltung des Zuschauers« voraus, die den
Funktionswechsel des Theaters begleiten mu6. Der Zuschauer soi] zwar in das auf der Buhne Geschehende
einbezogen werden, aber dièses Hineinbeziehen beschrieb Brecht aïs Literarisierung: »Jetzt kann die
Forderung erhoben werden, daB der Zuschauer (aïs Masse) literarisiert wird, d.h., daB er eigens fïir den
Theater>besuch< ausgebildet, inforiniert wird!« (GW 15, 222). Dies bewies sich aber ursprunglich als
unmôglich:

Aufgefordert, eine nicht willenlose (auf Magie, Hypnose bemhende), hingebene, sondem
eine beurteilende Haltung einzunehmen, nahmen die Zuhôrer sofort eine ganz bestimmte
politische Haltung ein, nicht eine ûber den Interessen stehende, allgemeine, gemeinsame,
wie die neue Dramatik gewunscht hàtte. [...]
Das burgerliche Theater hatte technisch vor allem durch Erfassung des Publikums in
groBem MaBtab aïs Abnehmertum bei der zwangsmaBigen stetigen Ausdehnung des
Marktes, durch die hierdurch erfolgte Zerschlagung jener Salonclique, die vordem das
Theater beherrschte, die technische Vorbedingung geschaffen fur einen vollstandigen
Funktionswechsel des Theaters.
Sein Klassencharakter verhindert, daB es die Konsequenz zieht. [...]
Das war der Gmnd, warum der Funktionswechsel des Theaters unmoglich war.
(GW 15,223-224)
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Die Dialektik auf dem Theater findet also hauptsachlich in der

»Widersprûchlichkeit zwischen Erleben und Darstellen, Einfiïhlen und Zeigen,

Rechtferigen und Kritisieren« statt (GW 16, 702). Durch die Anwendung von

Verfremdungseffekten gewinnt der Zuschauer die Fàhigkeit, kritisch uber seine

Gegenwart nachzudenken. »Nicht langer flùchtet der Zuschauer aus der Jetztzeit in die

Historie«, heiBt es in einem Text in dem Messingkauf, »die Jetztzeit wird zur Historie«

(GW 16, 610). Dies ist ein Hauptmerkmal des dialektischen Theaters, das Darko Suvin

in seinem Buch To Brecht and Beyond ausgezeichnet erlàutert. Dadurch, daB der Dichter

aus dem Blickwinkel einer ersonnenen Zukunft auf die Gegenwart zurûckzublicken

vermag, kônnen die gegenwàrtigen Vorgànge unter Menschen aïs historische durch

epische Mittel gezeigt werden.'3' Gleichzeitig kônnen dieselben Prozesse vom

Standpunkt der Gegenwart aus durch dramatische Mittel dargestellt werden. In dieser

Veflechtung von Epischem und Dramatischem entsteht das dialektische Theater. Der

Verzicht auf die Bezeichnung »episches Theater« vermeidet also nur den AusschluB der

wohl nôtigen dramatischen Mittel. Im 51. Abschnitt des Kleinen Organons legt Brecht

die Moglichkeiten dieses Verfahrens dar:

Der Zuschauer kann dann die Gesamtlage und den Gesamtverlaufvorgestellt bekommen.
Er kann zum Beispiel eine Frau, wâhrend er sie sprechen hôrt, im Geist noch anders
sprechen hôren, sagen wir in ein paar Wochen, und andere Frauen eben jetzt anderswo
anders. Dies ware môglich, wenn die Schauspielerin so spielte, als ob die Frau die ganze
Epoche zu Ende gelebt hâtte und nun, aus der Erinnerung, von ihrem Wissen des
Weitergehens her, das âuBerte, was von ihren ÀuBerungen fllr diesen Zeitpunkt wichtig
war, denn wichtig ist da[s], was wichtig wurde. (GW 16, 685)

In der letzten Strophe seines wohlbekanntem Gedichts An die Nachgeborenen (GW 9, 722-725) spricht
Brecht die Zuschauer dieser Zukunft an, wo »der Mensch dem Menschen ein Heifer ist«:

Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flat
In der wir untergegangen sind
Gedenkt
Wenn ihr von unseren Schwâchen sprecht
Auch der fînsteren Zeit
Der ihr entronnen seid.

132 s. Darko Suvin, To Brecht and Beyond: Soundings in Modem Dramaturgy (Sussex: The Harvester
Press, 1984), vor allem das Kapitel "The Mirror and the Dynamo: On Brecht's Aesthetic Point of View,"
112-130.
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In der Analyse des Kleinen Organons habe ich bereits dargelegt, inwieweit

Brechts Garbe-Vorhaben im Rahmen des »grundtypus der historien« einer Darstellung

der Ereignisse in ihrer »historischen Relativitàt« entspricht und mit welchen

Schwierigkeiten er wegen Garbes naivem BewuBtsein konfrontiert wurde. Brechts

Schwierigkeit muB wohl auch darin bestanden haben, den Garbe-Stoff in solch eine

historische Distanz zu rûcken. Mit der Erweiterung dieser Diskussion durch die Diaîektik

auf dem Theater kann dazu hinzugefiigt werden, daB auch der Zuschauer aïs Erzàhler

imstande sein sollte, uber das Geschehen auf der Bùhne - und ebenso ùber sich selber -

historisch nachzudenken. Dabei gewinnt der Zuschauer historische Distanz von seiner

eigenen Epoche und von seinem eigenen Verhalten. Die Betonung auf dem Einzelnen in

diesem Vorgang wird in der Me-ti-Geschichte Uber die historische Selbstbetrachtung

klargemacht:

Me-ti fand in den Schriften der Klassiker nur wenig Fingerzeige flir das Verhalten des
Einzelnen. Meist wurde von den Klassen gesprochen oder andern groBen Gruppen von
Menschen. Dabei allerdings fand er aïs sehr nutzlich gepriesen den historischen
Geschichtspunkt. So empfahl er dem Einzelnen nach vielem Nachdenken, sich selber
ebenso wie die Klassen und groBen Menschengruppen historisch zu betrachten und sich
historisch zu benehmen. Das Leben, gelebt aïs Stoff einer Lebensbeschreibung, gewinnt
eine gewisse Wichtigkeit und kann Geschichte machen. Aïs der Feldherr Ju Seser seine
Erinnerungen schrieb, schrieb er in der dritten Person von sich selber. Me-ti sagte: Man
kann auch in der dritten Persan leben. (GW 12, 548)

Der Held der Arbeit Hans Garbe warjedoch keineswegs ein solcher Erzahler/Zuschauer,

der zur Selbtbetrachtung fahig war:

Garbe sei zwar ein "Held", aber kein "Shakespearscher Held". In diesem Stuck muBten
die Gesamtzusammenhânge der Gesellschaft zum Ausdruck kommen. Garbe kônne sie
nicht ausdrucken, da er sie nicht erkemien kann. Also mufi man Chore, Lieder haben, die
das Ganze zusammenfassen. (BBA 1375/08)

Deutlich dachte Brecht von Anfang an nicht nur ùber Garbes Verhalten aïs môglichen

Staff zu einem neuen Stuck nach, sondem auch uber Garbe als vertretenden Zuschauer

der neuen Klasse.
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Darùber hinaus hàtte der Ablauf des Ofenbaus aïs Einzelfall in den neuen

Verhàltnissen der DDR nicht gereicht, um die Widerspriichlichkeit der ganzen

Produktionsverhàltnisse in ihrem historischen Verlauf darzustellen. Demi letzten Endes

zeigte die Ofenreparatur nur das Vennôgen des Einzelnen, sich gegeniiber der

Gesellschaft durchzusetzen: Garbe zeigte sich in gewisser Weise wieder asozialen

Verhaltens fahig. Eine solche Darstellung wurde das Publikum kaum verfremden,

sondem eher im Sinne des burgerlichen Theaters Garbes Individualitât abbilden. Dieser

Problematik entsprechend erklàrte Brecht in den 1954 verfaBten Nachtrdgen zum

»Kleinen Organon«:

Die Fabel entspricht nicht einfach einem Ablaufaus dem Zusammenleben der Menschen,
wie er sich in der Wirklichkeit abgespielt haben kônnte, sondem es sind zurechtgemachte
Vorgânge, in denen die Ideen des Fabelerfinders uber das Zusammenleben der Menschen
zum Ausdruck kommen. So sind die Figuren nicht einfach Abbilder lebender Leute,
sondem zurechtgemacht und nach Ideen geformt. (GW 16, 702)

Deswegen bedarf Brechts Garbe-Plan auch der Chore und Lieder, »die das Ganze

zusammenfassen« und der Fabel widerspruchlichen Charakter geben.

Brechts Theaterarbeit in der DDR schloB verschiedene Versuche ein, die

theoretischen Ûberlegungen ùber das dialektische Theater in die Praxis umzuwandeln.

Dazu zàhlen vor allem Bearbeitungen alter und klassischer Vorlagen, wie etwa

Shakespeares Coriolan (1951), Goethes Urfaust (1952) und Molières Don Juan (1954).

In dieser Reihe ist seine Bearbeitung von J. M. R. Lenz' Der Hofmeister (1950) ein

wichtiger Versuch, durch die Hinwendung zur Geschichte die Gegenwart

nachzuvollziehen. Dennoch, wie der Garbe-Stoff zum Vorschein bringt, interessierte

sich Brecht auch fur Gegenwartsmaterie, die »die Gesamtzusammenhànge der

Gesellschaft« dialektisieren wûrde. Ein wichtigstes Projekt ist m diesem Rahmen das

)
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durch das Berliner Ensembles inszenierte Stuck Katzgraben von Erwin Strittmatter

(1953).133

In den folgenden Abschnitten sollen Katzgraben-ïnszemerung und die Coriolan-

Bearbeitung mit RUcksicht auf das Garbe/Bûsching-Projekt untersucht werden. Beide

Projekte fuhrten zu weiteren theoretischen Uberlegungen, die Brecht in Notaten oder

Gespràchsprotokollen festgehalten hat, und stellen somit die wichtigsten Ergànzungen

seiner Asthetik durch theatralische Praxis in der DDR dar.

11.3. Katzgraben (1952-1953): Der »positive Held« im GegenwartsstUck

0

Erwin Strittmatters Bauemkomôdie Katzgraben wurde 1952-1953 von Brecht bearbeitet

und im Mai 1953 durch das Berliner Ensemble aufgefùhrt. Wichtig dabei sind die

Katzgraben-Notate (1953), eine Auseinandersetzmig mit den durch das Theater zu

erfassenden neuen Problemen der sozialistischen Gesellschaft und mit der neuen Haltung

des Menschen im Theater. Brecht behauptet, Katzgraben sei das erste Stuck, »das den

modemen Klassenkampf auf dem Dorf auf die deutsche Bùhne bringt. Es zeigt

GroBbauer, Mittelbauer, Kleinbauer und Parteisekretàr nach der Vertreibung der Junker

in der Deutschen Demokratischen Republik« (GW 16, 775). Er beschreibt die Fabel des

Stûcks folgendermaBen:

Wir bekommen Katzgraben in zwei aufeinanderfolgenden Jahren und dann noch ein
halbes Jahr spater zu sehen. Dièse Zeitsprunge zerschneiden jedoch die Handlung
keineswegs. Ein und dasselbe Thema geht durch und entwickelt sich folgerichtig, und
der Klassenkampf erklimmt immer hôhere Stufen. Der Neubauer muB sich 1947 in der
Angelegenheit einer StraBe, die Katzgraben enger mit der Stadt verbinden soil, dem
GroBbauem beugen, weil er noch dessen Pferde fur die Erfiillung des Anbauplans
benôtigt: um Doppelemten zu bekommen, muB er tiefpflûgen. 1948 haben ihm seine
Doppelemten einen Ochsen eingebracht, und er ist in der Lage, gegen den GroBbauem
die Strafie durchzusetzen. Aber der Ochse ist sehr mager, und es fehlt Putter. 1949 wird

133Emmerich, 151-156.
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der Grundwassermangel vordringlich; ohne eine Lôsung des Problems ist allé bisherige
Arbeit in Frage gestellt. Auch dieses Problem ist ein politisches, und im Nachspie] wird
die Lôsung auf breitester Grundlage in Angriff genommen: der Traktor ersetzt den
Ochsen. (GW 16, 779)

Laut Wolfgang Schivelbusch liege der Wert der Katzgraben-Notate weniger darin,

»Ausdruck direkter Reflexionen Brechts uber die Môglichkeiten der Darstellung der

neuen Verhàltnisse und neuen menschlichen, sozialen Verhaltensweisen zu sein; es

handelt sich vielmehr um eine Auseinandersetzung Brechts mit einer vorliegenden

Darstellungsweise«.'34 Dennoch uberschneiden sich auf verschiedenen Ebenen die darin

besprochenen Themen und Brechts Versuch, die Garbe-Problematik im Rahnien des

dialektischen Theaters als Darstellung des Neuen zu gestalten. Zu betrachten sind in

dieser Hinsicht Brechts Uberlegungen zu neuen gesellschaftlichen Widerspruchen, zum

Vorbild-Charakter des Parteisekretàrs aïs »positiver Held« sowie zu den obengenannten

verfremdenden »Zeitsprungen«.

Brecht bezeichnet Katzgraben aïs ein »dialektisches Stùck«, in dem die Krisen

der neuen Zeit, »die Widerspmche, Gegensàtze, Konflikte gesellschaftlicher Art (und

natùrlich auch anderer Art)« herauszuarbeiten sind. Unter dièse Widersprùche fallen

nicht nur Klasseiikonflikte zwischen GroBbauem und Neubauem, sondem auch groBe

Krisen innerhalb der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die sich gegen die

GroBbauem zu vereinen versuchen. Die Neubauemfamilie Kleinschmidt erscheint zum

Bespiel geeint gegenûber der Nachbarschaft, aber die Verànderungen der neuen Zeit

bringen neue Problème mit sich:

Fur die Arbeit im Haus ist es schlecht, daB die Tochter zur Schule geht; fur die
Bekâmpfung des GroBbauem, bei dem sie sich schindet, ist es gut. Der Bauer wird hin-
und hergerissen zwischen dem Wunsch, fur die neue StraBe zu stimmen, und der Furcht,
es dadurch mit dem GroBbauem zu verderben, von dem er wirtschaftlich abhângt. (GW
16,795-796)

u
134Schivelbusch,31.
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Die Konflikte und Krisen, die Brecht hier weiter auflistet, sind Widerspmche zwischen

alten, traditionellen Lebensweisen der Bauem und neuen durch die heranwachsende Zeit

eingefuhrten Môglichkeiten. Ahnlich waren fur Brecht die innerbetrieblichen

Hindemisse, mit denen Garbe bei der Ofenreparatur konfrontiert wurde. Zu betonen ist

vor allem der ZusammenstoB zwischen der Lohnarbeit und der Normerhôhrung in der

Bewufîtseinslage der Arbeiter. In Katzgraben spielt die Vorbild-Figur des Parteisekretârs

Steinert die fuhrende Rolle, an der die Widerspruche einsehbar gemacht werden soil.

Der Begriff »positiver Held« bezieht sich auf einen »glùcklichen, nach vome

gewandten Menschen«, der »als Leitfiigur fur eine sozialistische, realistische Literatur im

real existierenden Sozialismus« fungiert, »auch wenn dièse im Alltag eher die Ausnahme

aïs die Regel darstellte«. Wir haben schon gesehen, inwieweit andere Darstellungen

wie etwa Eduard Claudius' Garbe-Interpretationen sich mit dem »positiven Helden«

auseinandergesetzt haben. Brechts Gestaltung der Garbe/Bùsching-Figur steht einer

solchen kritiklosen Leitbild-Funktion vollkommen entgegen. So sollte auch der

Parteisekretàr Steinert keineswegs lediglich aïs »positiver Held« ohne innere Konflikte

und Krisen auftreten. Laut Schivelbusch seien »Vorbild-Figur und dialektisch-

widersprûchlich gestaltete Figur [...] zwei verschiedene dramatische Typen. Die

Schwierigkeit fur Brecht bei der Inszenierung besteht darin, in der Figur des

Parteisekretàrs Steinert beides zu vereinen. Die Gefahr besteht, daB die im Résultat

angesti-ebte Vorbildlichkeit der Figur nur kleine, quasi omamentale Widerspriiche,

>menschliche Schwâchen< zulàBt, was, mit Peter Hacks zu sprechen, den >Helden mit

kleinen Fehlem< ergibt. Brecht empfiehlt dem Darsteller des Parteisekretârs, »echte

Ratlosigkeit zu zeigen«, aïs dieser von der Krise erfâhrt, »Gmndwassermangel bedrohe

u
135Ruther, 50.
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das Dorf, und die Bauem gedàchten nicht, vor einer Lôsung dieses elementaren Problems

die StraBe zur Stadt weiterzubauen«. Auf die Behauptung des Darstellers, daB ein

ratloser Seb-etàr kein Vorbild sei und er zudem nichtjeden Funktionàr fur einen Helden

halte, erwidert Brecht:

Ich bin aber dagegen, daB Sie einen Helden darstellen, der dann die und die Heldentaten
verrichtet. Lassen Sie Ihren Mann seine im Stiick berichteten Taten verrichten, und er
wird sich aïs Held herausstellen. [...] Das Menschengesicht im Sozialismus mul3 wieder
ein Spiegel der Empfindungen werden. So wird es sich wieder verschônen. Nein, zeigen
Sie Steinert ehrlich erschuttert, und zeigen Sie, wie er dann zum Handeln kommt und
jeden, bei dem es nôtig ist, zum Handeln bringt, und dann haben Sie Ihren proletarischen
Helden. (GW 16,811-813)

Andererseits war die Figur des Parteisekretàrs Steinert aïs allgemein positiver

Charakter sehr geeignet, um die Forderungen der SED-Kulturpolitik zu erfùllen. In

dieser Hinsicht haben Inzsenierung und Notate auch eine deutliche politische Funktion.

Zu Beginn der Notate bemerkt Brecht, das Stuck zeige nicht nur, »es zieht den Zuschauer

mâchtig in den groBen ProzeB der produktiven Umwandlung des Dorfes, angetrieben

durch den Dynamo der sozialistischen Partei der Deutschen Demokratischen Republik«

(GW 16, 780). In Garbe/Bùsching hingegen interessierte sich Brecht nicht nur fur die

SED-Leiter bei Siemens-Plania, die Garbe unterstùtzten, sondem vielmehr fur den

Werkmeister Zeller, der trotz seiner SED-Mitgliedschaft sich aïs rùckstàndig erweist:

Bûsching verdâchtigt den meister Z., er lehne seine vorschlâge
nur ab, weil er mit der privatfirma, die in aussicht genommen ist,
unter einer decke stecke. er bekommt unrecht und schâdigt seine
vorschlâge (sic).

beim bau des Kulturhauses stellt sich heraus, dass busching
rechthat. (BBA 557/04)

[...]

meister Z. arumentiert gegen btisching: er sei l. nicht genosse
und 2. bei den arbeitem unpopular. (BBA 557/06)

u
136Schivelbusch, 34.
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Solche Widersprùche, die in Garbe/Bûsching zum Vorschein kommen, wurden sich der

Kultur-Politik entgegenstellen.137 In dieser Hinsicht ist der Parteisekretàr Steinert aïs

Held der neuen Zeit eher der Gegenpol zum Maurer Hans Garbe. Offensichtlich dachte

Brecht ursprunglich daran, den Kleinbauern Kleinschmidt aïs den Helden in Katzgraben

darzustellen. So lautet ein Eintrag in seinem Arbeitsjoumal vom 16. 11.52:

bei der arbeit an dem strittmatter-stuck KATZGRABEN zeigte sich, dafi der ursprunglich
zum helden bestimmte kleinbauer aus dieser stellung vom parteisekretâr verdrângt wurde,
da nur dieser eine leidenschaftliche haltung einnehmen konnte. das scheint darauf
hinzudeuten, daB nur in der schicht der politischen initiatoren tiefergehende seelische
bewegung zu treffen ist.
da sind wir vielleicht immer noch im burgerlichen denken befangen, wo die person sich
nur bildet aus der gegensatzlichkeit zu ihrer umgebung. (AJ 2: 16.11.52,590)

Entsprechend erklàrt Brecht in Bezug auf die Verschiebung der Rollen in einem

Katzgraben-Notat betitelt »Neuer Inhalt - neue Form«, daB in Katzgraben eine Fabel ist,

»die es gestattet, daB der Held (Kleinschmidt) im letzten Akt durch einen anderen Helden

abgelôstwird (Steinert)« (GW 16, 831).

Die Notwendigkeit, den Helden in der Rolle eines Parteileiters auftreten zu lassen,

erhellt unsere Garbe-Problematik in zweifacher Weise. Erstens zeigt sie die

Schwierigkeit, die Iniatoren neuer Arbeitsmethoden von unten gegenuber den staatlich

erwunschten Helden von oben darzustellen. Zweitens bezeugt sie den noch nicht

erreichten hohen BewuBtseinsstand der Zuschauer eines dialektischen Theaters. An

mehreren Stellen in den Katzgraben-Notaten bespricht Brecht den Mangel an einer

angemessenen Blickrichtung des Zuschauers:

Der politische Blick unseres Zuschauers scharft sich nur langsam - vorlâufig gewinnen
die neuen Stucke weniger von ihm aïs er von ihnen. (GW 16, 832)

Das eingeschrânkte BewuBtseinsniveau der Zuschauer erinnert an Brechts Behauptung

im Kleinen Organon, daB die Theatermacher der neuen Zeit zwar des Intéressés der

u
137 Aus âhnlichen Grûnden wurde Eduard Claudius' Manuskript vom ersten Verlag abgelehnt. S. dazu
Kapitel 1.4. dieser Arbeit.
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Massen sicher sein kônnen, aber »lemen mûssen, herauszufinden, was sie brauchen und

wie sie es brauchen« (GW 16, 672). So konnte Brecht bei der Bearbeitung von

Katzgraben nicht allé verfremdende Mittel verwenden, wie er sich im Kleinen Organon

vorstellt:

P. Aber Sie arbeiten doch nicht mit eigentlichen Verfremdungen, wie Sie es in Ihrem
»Kleinen Organon« anraten?
B. Nein. Wir sind nicht weit genug.
P. Wie wurden Sie es machen, wenn Sie mit Verfremdungen arbeiten wollten?
B. Ich mûBte die Schauspieler vôllig umschulen und wiirde bei ihnen und beim Publikum
einen ziemlich hohen BewuBtseinsstand benôtigen, Verstandnis fur Dialektik und so
weiter. (GW 16, 798)'38

Das »noch nicht Erreichte« im Publikum benôtigt aber das Ausprobieren bestimmter

neuer Verfremdungen. Ein Beispiel solcher Verfremdungsmôglichkeiten, die am

deutlichsten an den Garbe-Plan anknùpft, sind die »Zeitspriinge« im Handlungsablauf.

Die Zeitsprùnge ermôglichen Brecht, die historische Distanz auch innerhalb der

neuen Gesellschaft zu entwickeln. So kônnten Problème, die 1947 aïs neu aber

unùberwindbar erschienen, schon 1949 aïs durch Menschen verànderbar dargestellt

werden. Diesen ProzeB bezeichnet Brecht in den Katzgraben-Notaten aïs die »Cidher«-

Technik. Dies bezieht sich auf die Figur Cidher, den ewigen Wanderer, im

gleichgenannten Gedicht von Friedrich Ruckert. Cidher kehrt allé funfhundert Jahre

an einem bestimmten Ort zuruck; jedes Mal erfàhrt er von einem Einheimischen ùber die

Unverànderbarkeit derjeweiligen Bedingungen, aber durch Cidher gewinnt der Léser die

historische Perspektive: eine Stadt wird ein Weideort, der Weideort ein Meer, das Meer

ein Wald, und der Wald wieder eine Stadt. In Garbe/Bùsching taucht die Anspielung auf

Cidher in zwei von drei in Versen geschriebenen Szenen auf, »Busching hôrt von der

u 138 P. steht fur Brechts Gesprâchpartner und Assistenten Péter Palitzsch.
139 vgl. Friedrich Ruckert, "Cidher," Ruckerts Werke: Auswahl in achte Teilen: Vierter Teil: Wandemng,
hg. von Edgar GroB u. Elfa Hertzer (Berlin: Deutsches Verlagshaus Bong & Co., 1910) 214-215.
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Wissenschaft« und »Cidher, wiederkehrend« (BBA 200/06 - 200/09). Brecht beschreibt

die Cidher-Technik aïs Verfremdungsmittel im Kommentar »Neuer Inhalt - neue Form«:

Die meisten der ungewohnteren Kunstmittel, die er [Strittmatter, M.D.] in diesem
Theaterstiick verwendet, waren auch im Roman ungewôhnlich. Nehmen wir die
Einteilung nach Jahren. Nicht, daB es gerade Jahre sind, das ergibt sich daraus, daB auf
dem Land ein Jahr mit seinen Emten ein ergiebiges ZeitmaB darstellt. Sondem uberhaupt
dieses stândige Wiederkehren nach Katzgraben in Abstânden, das an Rûckerts Cidher,
den ewigen Wanderer, erinnert, der, nach gewisser Zeit immer wiederkehrend, immer
Neues vorfindet. (GW 16, 829)

Dadurch, daB der Stuckeschreiber immer neue Zeitpunkte wàhlt, »wo die Entwicklung

besonders mâchtig vor sich geht« (GW 16, 830), sollen Verànderungen uber làngere

Zeitràume hinweg auf der Buhne sianfàllig gemacht werden. Dièse Zeitsprunge, meint

Brecht, brauche Strittmatter, »weil die Entwicklung des BewuBtseins seiner Menschen

von der Entwicklung ihres gesellschaftlichen Seins abhàngt und dièse Entwicklung nicht

so schnell vor sich geht« (GW 16, 830). In Garbe/Bûsching wird dièse Méthode zum

Experiment. Die (erfundene) Figur Watter, Busching erzahlend, vergleicht die

Wissenschaft mit der Sage des Wanderers:

WATTER die wissenschaft ist
wie cidher, der wanderer.
allé fïinfhundert jahre
kommt er des weges.

Brecht hat die Parabel nicht unmittelbar von Ruckert, sondem vom sowjetischen Autor

Michail Iljin ubemommen.140 Iljins Buch Besiegte Natur (deutsch 195l)141 verbindet

Neuerungen in der Agranvissenschaft mit der Verânderbarkeit des menschlichen

BewuBtseins. Dafur wendet sich Iljin den Forschungen des russischen

Agrarwissenschaftlers Pawel Andrejewitsch Kostytschew zu. Dieser hat gegen Ende des

u

]4° vgl.Rulickes Notât, BBA 1375/08; dazu: "BUsching: Entstehung." GBA 10.2: 1281; 1287: »Brecht
ubemimmt dièse Passage stellenweise wôrtlich aus der deutschen Ùbersetzung des Bûches von Michail
Iljin [...], der die Sage seinerseits (S. 48f.) aus dem Buch Unsere Steppen einst undjetzt (zuerst russ., 1892)
des russischen Agrarwissenschaftlers Dokuschajew zitiert.«
Michail Iljin, Pokorenije prirodv, dt.: Besiegte Natur, ubers. von Péter Weibel (Berlin: Verlag Volk und
Welt, 1951).
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19. Jahrhunderts nachgewiesen, daB die Hôhe der Ernteertràge nicht von klimatischen

Voraussetzungen, sondem von der Bodenbeschaffenheit abhàngt und daher durch

geeignete Methoden der Bodenbearbeitung vom Menschen beeinfluBbar ist. Brecht
verwendet dièse Wissenschaft in Garbe/Bûsching aïs Metapher fur die Verànderbarkeit

der Welt und die Verwandlung des Menschen in den neuen Menschen.

busching, in verzweifelter stimmung, hôrt einem ingénieur zu,
der von den kostytschewschen forschungen erzâhlt, dass man nicht
sagen solle, unkraut wachse wo guter boden sei, sondern: guter bo-
den sei, wo unkraut wachse usw. dass man den wind nicht in der
hand habe, aber den boden usw.
er fuhlt sich gestârkt. (BBA 200/03)

Laut Rûlicke verarbeite Brecht Iljin »als laufendes Motiv, vertreten durch einen

Ingénieur, der Garbe belehrt und den Garbe wissensmàssig ausbeutet, um wieder andere

zu belehren« (BBA 1375/08). So belehrt Bûsching in der nàchsten Fabelszene seinen

Lehrling Jakob von dem »Wechsel der Dinge«.

CIDHER, WIEDERKEHREND

BUSCHING: ich erinnerte mich gestern
watters geschichte von der wissenschaft
die weiss, was gewesen ist
and den wechsel der dinge kennt.
wie da gras wuchs and ein feld war
und konnt niemals eine stadt gewesen sein
wenn man den bauern horte, nie ein haus
nie ein turm und doch war da
einst die stadt gewesen und konnt also
wieder eine stadt sein.

JAKOB grosse weisheit:
der betrieb ist aufbaubar. wo etwas
war, kann wieder etwas sein.

BÙSCHrNG du hast
nichts verstanden. eines kann ganz weg sein.
andres aber nicht. was gutes
kannst du wieder machen, weisst du wies gemacht wird
und der dreck kann weggeschaufelt werden
und fur immer. das sind also zwei
gUnstige gedanken.

142vgl. »Busching: Entstehung«, GBA 10.2: 1287.
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Brecht veranschaulicht durch die Cidher-Parabel die GesetzmàBigkeiten des Wandels im

Zeitenverlauf. Die Figuren in Brechts Cidher-Sage, der Stadter, der Bauer und der

Fischer, vermôgen nicht die Wandlungsprozesse der Zeit und daher des Menschen zu

erkennen. Demgegenuber ist der neue Mensch in Garbe/Bûsching wie auch in

Kaîzgraben im Entstehen. Die wissenschaftliche Kenntnis vom »Wechsel der Dinge«

weist uber die Bedingtheit der Gegenwart hinaus. Mittels der Cidher-Technik also soil

der Zuschauer eine Blickrichtung sowohl in die Vergangenheit aïs auch in die Zukunft

gewinnen.143 Die sozialen Wandlungsprozesse, die ewig in die Vergangenheit und in die

Zukunft dràngen, deuten wiederum auf Brechts Verstàndnis einer permanenten

Revolution hin.

Die Schnittpunkte zwischen Katzgraben und Garbe/Busching sind also vielfach.

Die Cidher-Parabel, die Brecht in den Katzgraben-Notaten als Darstellungstechnik

erlàutert, ist in Garbe/Bùsching thematisch einbezogen und deutet auf die

Selbstverstândigungsrolle des Fragments. Die Gedanken zur Rolle des »positiven

Helden« werfen daruber hinaus neues Licht auf Brechts Schwierigkeiten, den

ungewôhnlichen Helden der Arbeit Hans Garbe darzustellen. Die Arbeit an Kaîzgraben

vollzog sich Wochen vor dem Arbeiteraufstand des 17. Juni 1953. Im nàchsten Kapitel

sollen anhand der Coriolanus-Beaîbeïtuïïg, Brechts Uberlegungen zum Shakespearischen

Helden und dem Arbeiteraufstand erôrtert werden.

u
143vgl. Strehlow, 84-85.



80

n 11.4. Vom »Shakespearischen Helden« zum Aufstand

u

Ich halte es fur eine bedeutende
Errungenschaft, daB wir unsere Arbeiter und
Bauem auf der Bûhne sprechen hôren wie
die Helden Shakespeares und Schillers.

Katzgraben-^o^e (GW 16, 779)

Mit den diesem Kapitel vorangestellten Zeilen bezieht sich Brecht auf die Versifizierung

der Sprache im Stuck Katzgraben. »Wohl zum erstenmal in der deutschen Literatur

finden wir eine jambisch gehobene Volkssprache« (GW 16, 777). Die Cidher-Szenen

des Garbe/Bûschmg-PîO]ekts veranschaulichen, wie Brecht Jamben auch fur dieses

Gegenwartsstùck vorgesehen hatte. Wie ich bereits mit Bezug auf das Kleine Organon

aufgezeigt habe, sollten die Jamben das Stuck »verfremden und den Zuschauer in einen

Abstand vom Geschehen [...] versetzen, er betrachtet die Vorgànge, die in Versen

gesprochen sind, anders, aïs sei es Prosa«. Brecht weiter: »Der Vorgang wird 2.

aufierdem grosser, man spricht von alltàglichen Vorgàngen wie von grossen historischen

Stoffen, so den >Helden der Arbeit< zum grossen Helden machend und mit den gleichen

Mitteln bezeichnend« (BBA 1375/08).

Wir wissen zugleich, was Brecht anfanglich zu den heroischen Zùgen Garbes

meinte: »Garbe sei zwar ein Held, aber kein Shakespearischer Held« (BBA 1375/08).

Shakespeares Helden - Hamlet, Macbeth, Lear, und auch Coriolan - sind die groBen

Einzelnen, deren GrôBe zwar trotz ihrer Gesellschaflt besteht, aber erst gegen diesen

Hintergmnd sichtbar wird. Meistens zeigen sie ihre Fâhigkeit zum kritischen

SelbstbewuBtsein, wenn sie aus ihrer Gesellschaft heraussteigen, allein auf die Buhne

treten und ihre wesentlichen introspektiven Monologe proben. SchlieBlich werden die

Shakespearischen Helden von einer groBen Leidenschaft in ein tragisches Ende
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getrieben. Garbe zeigte sich hingegen nicht nur solcher Selbstkritik unfâhig; er war

erst zum Helden eben wegen seiner Gesellschaft, der neuen Produktions- und

Eigentumsverhàltnisse, geworden.

Einfach aïs »positiver Held« gemàB der Doktrin des sozialistischen Realismus

konnte Brecht jedoch den Helden der Arbeit nicht gestalten. Seine Heldentat richtete sich

zwar auf die Zukunft; aber hatte nicht seine alleinige Initiative, die Firma Lembke-Hahn

unter Treuhand zu stellen, beinahe seinen Untergang in der neuen Gesellschaft aïs

Ergebnis? Solches asoziale Verhalten, das sich in der Nazi-Zeit offenbart hatte, fuhrte in

den Grundungsjahren der DDR zu seinem AusschluB aus der Partei, so daB seine

Innovation erst von unten erscheinen muBte. Dies war naturlich das Spannende bei

Garbe: Er war zwar Erfînder fortschrittlicher Arbeitsmethoden, aber aïs Vertreter des

Neuen wurde er nicht durch die herrschende Partei nach der Aktivisten-Schablone eines

Adolf Hennecke oder eines Alexej Stachanow konditioniert.145

So fiel Garbe ursprunglich in Brechts Uberlegungen zwischen zwei

Heldengestalten. Garbes Verhaltensweisen, die zu verschiedenen Zeiten, in

verschiedenen Zustànden negativ oder positiv funktionell, asozial oder sozial waren,

lieBen sich nicht ausschlieBlich nach dem einen oder dem anderen Mafîstab bewerten.

Dieser Widerspruch spitzte sich zu, indem Garbe - mit sàmtlichen Ehrenzeichen - am

Arbeiteraufstand des 17. Juni 1953 teilnahm. Am Beispiel von Brechts Katzgraben-

Notaten habe ich Brechts Garbe-Deutung mit dem Vorbild-Charakter des »positiven

u

144 vgl. Brecht, GW 15, 149: »Shakespeare treibt durch vier Akte den groBen Einzelnen, den Lear, den
Othello, den Macbeth, aus alien seinen menschlichen Bindungen mit der Familie und mit dem Staat heraus
in die Heide, in die vollstandige Vereinsamung, wo er im Untergang sich groB zu zeigen hat.« Einen
Kommentar dazu und zur Co/'/o/an-Bearbeitung bietet Darko Suvin in: "Brecht's Coriolan, or Leninism as
Utopian Horizon: The City, The Hero, The City That Does not Need a Hero," To Brecht and Beyond, 185-
207.
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Helden« verglichen. In diesem Kapitel sollen nun Garbes Heldenhaftigkeit sowie die

Funktion des 17. Juni im Garbe-Vorhaben mit Riicksicht auf Brechts Bearbeitung von

Shakespeares Coriolanus untersucht werden.

11.4.1. Die Coriolan-Bearbeitung (1951-1953)

u

Die Corw/an-Bearbeitung entstand 1951/1952 und diente vor allem als

Diskussionsanregung im Arbeitskreis des Berliner Ensembles. Obwohl nie zu Brechts

Lebenszeiten aufgefùhrt, wurde die Bearbeitung eines der wichtigsten Projekte im

Rahmen der Dialektik auf dem Theater. Die ersten Notizen fiber die Dialektik auf dem

Theater bestehen nàmlich aus einem 1953 gefûhrten Gesprâch zwischen Brecht und

seinen Mitarbeitem Kâthe Rùlicke, Péter Palitzsch und Manfred Wekwerth zum ersten

Auftritt in Coriolan (GW 16, 869-888). Die Thematik dieser Bearbeitung bezieht sich

insofem auf die vorliegende Garbe-Problematik, aïs sie die Opposition vom Individuum,

vom groBen Helden, und dessen Gesellschaft behandelt und in groBem MaRe, obwohl

nicht direkt, Brechts àsthetische Uberlegungen mit den Ereignissen des

Arbeiteraufstandes des 17. Juni 1953 verknupft.

Im Mittelpunkt der Légende Coriolanus - die wir von Plutarch und von Titus

Livius unabhàngig uberliefert bekommen haben - stehen zwei ineinander verflochtene

Konflikte: einerseits die Klassenkàmpfe zwischen Plebejern und Patriziem im friihen

Rom, die gegenùber den nationalen Kriegen zwischen der Stadt Rom und der Stadt

Corioli stehen, andererseits die Tragôdie des groBen Helden Cajus Marcius, spâter

145 Fur eine Diskussion uber das Aufkommen der Helden der Arbeit in der DDR siehe: Alf Ludtke,
">Helden der Arbeit< ~ Muhen beim Arbeiten. Zur miBmutigen Loyalitât von Industriearbeitem in der
DDK," Sozialgeschichte der DDR, hg. Hartmut Kaelble (Stuttgart: Klett-Cotta, 1994) 188-213.
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genannt Coriolanus, gegenuber seiner rômischen Gesellschaft. Zu Beginn der Fabel

wollen sich die rômischen Plebejer gegen die Patrizier auflehnen und den Protagonisten

Cajus Marcius tôten: Sie sind wegen des erhôhten Kornpreises, den Marcius unterstutzt,

unterdrûckt. Krieg bricht aber zwischen Rom und den benachbarten Volskern in Corioli

aus. Die Plebejer werden fur den Kriegsdienst gewonnen, indem ihnen Volkstribunen

zugestanden werden, die ihre Angelegenheiten vor dem Sénat vertreten sollten. Im Krieg

erweisen sich die Plebejer aïs feige, der Kriegsspezialist Cajus Marcius hingegen aïs

edler Held, der sich keine Beute aneignet. Marcius schlagt trotz der untauglichen

Plebejer den Aufstand der Volsker nieder und erhalt dafiir seinen Ehrentitel Coriolanus.

In Rom gefeiert, versucht Coriolanus einen Sitz im Konsulat zu bekommen, wofur er

aber die Stimmen der Plebejer braucht. Aïs er dièse fast in der Hand hat, wiegeln die

zwei Volktribunen, Brutus und Sicinius, die Plebejer gegen ihn auf, denn Coriolanus'

Hochmut und Stolz verbergen keineswegs seinen HaB fiir die niedrige Klasse. Somit

wird die provisorische Einheit zwischen den Schichten aufgelost. Bald schutzen den

Helden auch die Patrizier nicht mehr: Coriolanus verlàBt Rom und geht zu den einst

feindlichen Volskern ûber. Das Volskerheer gegen Rom kommandierend, wird

Coriolanus allein durch seine Mutter, Volumnia, uberredet, umzukehren. Dabei verrat er

die Vaterstadt nicht, wird aber in den Augen der Volsker zum Verràter und von diesen

ermordet.

Bei Shakespeare, dessen Bearbeitung lediglich auf Plutarchs Fassung fuBt, dreht

sich das Stuck vor allem um Coriolanus' GrôBe. Der Held geht tragisch unter, aber seine

Unersetzbarkeit aïs groBes Individuum wird nie in Frage gestellt. Brecht interessierte

sichjedoch fïir die anderen Strômungen in der Légende: fur den Sieg der unterdruckten

146Suvin, 185, 193.
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Plebejer ùber ihre Unterdrùcker, fur ihre Ergreifung politischer M^acht durch die

Volkstribunen, und fur die »Abschaffung des >Helden<, der fur die Gesellschaft zu

kostspielig geworden war«:147

Was das Vergniigen am Helden und das Tragische betrifft, mussen wir die bloBe
Einfuhlung in den Helden Marcius hinter uns bringen, um zu einem reicheren Vergnugen
zu gelangen; wir mtissen zumindest imstand sein, auBer der Tragôdie des Coriolan auch
die Tragédie Roms, insbesondere der Plebs zu »erleben«. (GW 17, 1252)

Mit dem Stolz Coriolans bezahlt schlieBlich »die Gesellschaft, bezahlt Rom mit; es

kommt ebenfalls in die Nàhe des Untergangs dadurch«. Aus diesem Grund - aus den

sozialen Interessen - »ist die Gesellschaft an einem anderen Aspekt interessiert, der sie

unmittelbar angeht, nàmlich dem Glauben an seine Unersetzlichkeit. Diesem Glauben

kann sie sich nicht beugen, ohne den Untergang zu riskieren« (GW 17, 1253).

Brecht griff hier auf die Uberlieferung des Titus Livius zurfick, der - anders aïs

Plutarch und danach Shakespeare - nicht die GrôBe des Helden in den Mittelpunkt

gestellt hat, sondem die pietas der romischen Gesellschaft. Wie Darko Suvin erlautert,

»Brecht strove to fashion a dialectical synthesis out ofLivy's thesis that only social piety

matters, and Shakespeare's antithesis that only the individual law inside a great person's

breast matters«.148 Suvin deutet welter daraufhin, dafijede Figur Brechts »both/and« 1st:

Coriolanus sei zugleich ein fîir Rom hôchst wichtiger Fùhrer im Geschâft des Kriegs und

eine hôchste Gefàhrung der Gesellschaft. Brechts Intéressé gilt also nicht nur einer

GegenUberstellung vom stolzen Helden und dem Heraufkommen der Massen. Die

Tragôdie besteht auch darin, daB der Held seine GrôBe fLlr den Krieg aber nicht fur das

Gemeinwohl der Gesellschaft zu verwenden weiB.

u 147 Rulicke, Die Dramaturçie Brechts, 148.
148Suvin,190.
]49Suvin,190-191.
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Coriolan ist in dieser Hinsicht zugleich eine groBe soziale Figur - der

Kriegsspezialist und der Held - und eine asoziale Figur, die nur an sich, an ihre

historische Unersetzbarkeit, glaubt. Die Unfâhigkeit, sich den neuen Verhàltnissen

anzupassen, zu lernen, bedeutet den eigenen Untergang. Entsprechend Brechts

Umfunktionierung der Fabel schreibt Frédéric Jameson:

[...] even if teaching is not central to the dramatic or on-stage actions of [the] classics,
Brecht's most characteristic way of rewriting imposes the new thematics on them. Thus
the formerly tragic heroes Coriolanus and Hamlet find themselves reevaluated on the
basis of transitional moments in history; yet where American pop psychology would
evoke adaptation, Brecht overtly specified learning. Hamlet and Coriolanus are
incorrigible; faced with the new, they are unable to team anything, their habits and
thought patterns still locked into the old feudal modes of behaviour and the old
obsessions of hierarchy and revenge.

Garbes positive Rolle aïs Held der DDR ist zwar der Gegenpol des kriegerischen

Coriolan, aber vergleichen kann man die Protagonisten, wenn man ihre individuellen

Rollen, ihre asozialen Funktionen vor dem Hintergmnd ihrer gesellschaftlichen Zwànge

betrachtet. Der Held Coriolanus, aïs Adliger, geht in den neuen Verhàltnissen seiner

Epoche wegen seiner asozialen Haltung zugrunde. Der Held Garbe, aïs Plebejer, kommt

wegen der neuen Verhàltnisse der DDR trotz seiner asozialen Haltung herauf. Dies war

natûrlich der ursprùngliche Topos des Garbe/Busching-PTojekts: die Kombination des

Menschen, der zu lemen vermag, mit den neuen Verhàltnissen, die diesem neuen

Menschen ermôglichen, zu wachsen und zu gedeihen. Aber schlieBlich envies sich

Garbe zugleich rùckstàndig, indem er am 17. Juni 1953 mitmarschierte: Bei allem Eifer

zum Lemen und Arbeiten, bestand noch eine breite Kluft zwischen Wissen und Handeln,

zwischen dem BewuBtsein des Produzierenden und den Produktionsverhàltnissen der

noch aufkommenden DDR.

Im Coriolan-Material sah Brecht die Môglichkeit, eine aktuelle Aussage uber die

Widersprùche zwischen Individuum und Gesellschaft der fruhen DDR mittels einer
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groBen historischen Tragôdie Shakespeares zu gestalten. Aber der Topos des Aufstandes

der Plebejer spiegelte 1953 die Gegenwart fast nàher wider, als Brecht sich hàtte

vorstellen kônnen. Am 16. und 17. Juni 1953 erhoben sich die Arbeiter Berlins in der

Stalinallee, um gegen die urn 10 Prozent erhôhten Technischen Arbeitsnormen (TAN) zu

protestieren. Die Streiks und Demonstrationen weiten sich zum Generalstreik und

schlieBlich zum Volksaufstand aus, der auf 373 Stàdte und Ortschaften ùbergreift. Die

weitverbreitete Unmhe erfolgt also in der Zeit nach Stalins Tod (5. 3. 1953), und trotz des

»neuen Kurses«, den die SED am 9. Juni verkundigt hatte: Wegen »emster Fehler«

gegen die »Interessen« der Einzelbauem, Einzelhandler und Handwerker wurden

ZwangsmaBnahmen zuruckgenommen, wohl aber die erhôhten Arbeitsnonnen nicht. Die

sowjetischen Stadtkommandanten verhângen am Nachmittag des 17. Juni den

Ausnahmezustand und das Kriegsrecht, wobei Demonstrationen verboten sind. Der

Aufstand wird schlieBlich durch das Eingreifen sowjetischer Panzer niedergeschlagen.1

Wie Frederic Jameson bemerkt, hatte Brecht in seiner Cor;o/an-Bearbeitung den

Aufstand der deutschen »Plebejer« am 17. Juni irgendwie im voraus »umgeschrieben«.151

11.4.2. »der 17. juni hat die game existenz verfremdet«

Brechts Behandlimg des 17. Juni machte Gùnther Grass 1966 anhand der

Cor/o/an-Bearbeitung zum Mittelpunkt seines Stûcks Die Plebejer proben den Aufstand.

u

150 Hans Georg Lehmann, Deutschland-Chronik: 1945 bis 1995 (Bonn: Bundeszentrale fur politische
Bildung, 1996)76-77.
Jameson, 16: »[...] Brecht's last years must be considered under the light of socialist construction itself
and as such, despite the propaganda campaigns in which he was called upon to participate (most notably
the peace and anti-disarmament ones, presided over by Picasso's dove, and juxtaposing Galileo and
Oppenheimer), yet perhaps including more centrally what we may now call the 'plebeian uprising' of 1953,
which Brecht himself had somehow 'rewritten' in advance in his Coriolanus.v.
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Grass nimmt eine unverhullt kritische Haltung gegentiber Brecht ein, indem er einen

Chef eines beruhmten Theaters darstellt, der sich mehr fur das theatralische

Experimentieren mit gesellschaftlichen Ereignissen und Figuren interessiert aïs fur die

Ereignisse an sich. Die demonstrierenden Bauarbeiter bitten den Chef um Unterstûtzung

in Form eines Schriftstùcks, das er verfassen soil:

In meinem Stuck weigert sich der Chef des Theaters nicht rundheraus, jenen Text zu
schreiben, den die Arbeiter sich von ihm erhoffen. Er will ihn aufsetzen, sobald ihm die
Maurer und Zimmerleute demonstriert haben, wie man sich zu Beginn des Aufstandes
auf der Stalinallee verhalten hat; ihm kommt es darauf an, aus der Aktualitât Nutzen zu
ziehen fur seine Coriolan-Inszenierung, fur seinen Plebejeraufstand. Die Bauarbeiter
sprechen von Ulbricht und Grotewohl; er spricht von den Volkstribunen Sicinius und
Brutus. Die Arbeiter erlautern die Normenerhohung; er betont, welche Rolle
sizilianische Getreidelieferungen fur Rom gespielt haben. Die Arbeiter zitieren ihn; er
zitiert Shakespeare. Die Arbeiter berufen sich auf Marx; er beruft sich auf Livius. Die
Arbeiter wollen ihn fur den Aufstand gewinnen; er benutzt die Arbeiter fur die
Inszenierung des Plebejeraufstandes. Die Arbeiter sind unschlussig und wissen nicht,
wie sie sich weiterhin verhalten sollten; er, der Chef des Theaters, ist sich seiner Tendenz
gewiB: bei ihm siegen die Plebejer, wahrend auf der Buhne des Theaterchefs, die den
Aufstand der Bauarbeiter spiegelt, der Arbeiteraufstand zusammenbricht.152

Grass ersetzt die eigentliche Inszenierung von Kaîzgraben mit Coriolan. Der Ton seines

Stùcks ist hôchst zynisch und verliert dabei an Uberzeugungskraft. Meines Erachtens

kann Brechts Reaktion auf den Arbeiteraufstand am besten aïs ambivalent gedeutet

werden. Zwar hat er am 17. Juni seine »Verbundenheit mit der Sozialistischen

Einheitspartei Deutschlands« in Briefen an Ulbricht und Grotewohl ausgedriickt, aber

seine kritische Haltung ist dort und in anderen Schriften festgehalten. Er betrachtete die

Vorkommnisse nicht aïs Revolution im positiven Sinne - die Revolution der Arbeiter, die

Deutschland nie erlebt hatte - sondem aïs durch faschistische Elemente angeregte

Unmhe, die weder die wohl berechtigte Unzufriedenheit der Arbeiter vertreten, noch zur

»so nôtige[n] Aussprache uber die allseitig gemachten Fehler« fûhren konnte (GW 20,

327).

u Gunther Grass, "Vor- und Nachgeschichte der TragOdie des Coriolanus von Livius und Plutarch uber
Shakespeare bis zu Brecht und mir," Rede, gehalten am 22. April 1964, vor der Akademie der Kunste in
Berlin, Die Plebeier proben den Aufstand (Frankfurt am Main: Fischer Bucherei, 1968) 124.
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Der Mangel an dieser Aussprache war das Tragische am 17. Juni: »[...] doch

hatten wir hier die klasse vor uns, in ihrem depraviertesten zustand, aber die klasse. allés

kam daraufan, die erste begegnung voll auszuwerten. das war der kontakt. er kam nicht

in der form der umarmung, sondem in der form des faustschlags, aber es war doch der

kontakt«. So empfand Brecht »den schrecklichen 17. Juni nicht einfach negativ. in dem

augenblick, wo ich das proletariat [...] wiederum ausgeliefert dem klassenfeind sah, dem

wieder erstarkenden kapitalismus der faschistischen ara, sah ich die einzige kraft, die mit

ihr fertig werden konnte« (AJ 2: 20. 8. 53, 597). Fur Brecht waren die Ereignisse eine

Offenbarung, die die Alternative der DDR-Gegenwart sichtbar gemacht hatte. In dem

berùhmten Gedicht Die Lôsung aus den Buckower Elegien , im Sommer 1953

enstanden, stellt Brecht eine verkehrte DDR dar, wo der staatliche Sekretàr des

Schriftstellerverbands aufruhrerische Flugblàtter in der Stalinallee verteilt (die Stalinallee

metonymisch fîir den stalinistsischen Staatsapparat); wo das Volk sich der Regiemng

beugen muB - eine Regierung, die das Recht hat, das Volk aufzulôsen und ein anderes zu

wàhlen.154 Dièse verkehrte Demokratie hatte Brecht vor Augen, aïs er schrieb: »der 17.

Juni hat die ganze existenz verfremdet« (AJ 2: 20. 8. 53, 597). Aïs verfi-emdender

Augenblick war der 17. Juni sehr geeignet, um die Dialektik auf die Buhne zu bringen.

u

153 Brecht, »Die Lôsung«, GW 10,1009-1010:
Nach dem Aufstand des 17. Juni
LieB der Sekretâr des Schriftstellerverbands
In der Stalinallee Flugblâtter verteilen
Aufdenen zu lesen war, da6 das Volk
Das Vertrauen der Regiemng verscherzt habe
Und es nur durch verdoppelte Arbeit
Zuruckerobem kônne. Ware es da
Nicht doch einfacher, die Regierung
Lôste das Volk aufund
Wâhlte ein anderes?

154 s. Marja-Leena Hakkarainen, Pas Tumier der Texte: Stellenwert und Funktion der Intertextualitat im
Werk Bertolt Brechts, Europaische Hochschulschriften, Reihe l, Deutsche Sprache und Literahir, Bd. 1436
(Frankfurt am Main: Peter Lang, 1994) 162-166.
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Mit diesen Môglichkeiten kommen wir zu Garbe/Busching zuriïck. Das

»ûberepische« Vorkommnis besaB ab dem Jahr 1953 mehrfache Bedeutung fur die DDR.

Der Wille, die Produktivitàt durch verbesserte Arbeitsmethoden zu steigem, und dadurch

auch die Lôhne der Arbeiter zu erhôhen, erhielt am 17. Juni einen Rùckschlag: Das vom

Staat beschleunigte Tempo des sozialistischen Aufbaus hatte nicht nur die Lôhne

gedrûckt, sondern auch das gesellschaftliche BewuBtsein der Arbeiter ùberholt. Im

»Vorwort zu Turandot(( schreibt Brecht, daB seit dem Ende des Hitler-Kriegs

sozialistische MaBnahmen »eine gewaltige Verànderung der Lebensweise bewirkt«

hàtten, aber »eine ebenso groBe Verànderung der Denkweise zu bewirken, war freilich

nicht gelungen«.'55 Brechts Intéressé an Garbes Verhalten wahrend des Aufstandes zeigt

wieder den Experimentcharakter seines Denkvorgangs.156 Garbe, mit seinen staatlichen

Heldenorden angelegt, hatte sich dem Demonstrationszug angeschlossen: Im Helden des

Arbeiter- und Bauernstaats zeigte sich zugleich die Unzufriedenheit der Massen. Der

Kontakt/Faustschlag zwischen Partei und Klasse wurde durch Garbe sichtbar: Aïs

Vertreter des Staats wurde er von Demonstrierenden gewalttàtig bedroht (»Schlagt ihn

tot!«); aïs Vertreter der Arbeiterklasse wurde er von Demonstrierenden geschùtzt (»LaBt

ihn gehen, der gehôrt zu uns! «).157 Aber Garbes kritikloser AnschluB an den Aufstand

zeigte Brecht die Dringlichkeit eines Gesprâchs. Die Kritik fehlte in diesem Land; die

Arbeiter waren wieder zu Objekten der Geschichte geworden. In den letzten Szenen des

Stuckplans von 1954 werden die historische Biographie Garbes und seine Heldentat aïs

u

155 Brecht, »Vorwort zu Turandotv, GBA 24: 409-410.
156 Am 17. Juni lieB sich Brecht durch seine Mirarbeiter uber die Ereignisse informieren. Vgl. Kapitel 1.2
dieser Arbeit. Ich bin Herm Péter Palitzsch fur seine Beschreibungen der Ereignisse am 17. Juni 1953 sehr
dankbar.
157 Bock, "Chronik zu Brechts Garbe/Bùschmg-Pro]ekt und Kâthe Rulickes Bio-Interview Hans Garbe
erzàhlt" 94-95.

t
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Sinnbild des Neuen gebrochen durch die erweiterte Fabel, die uber den 17. Juni hinaus

aufdie Zukunft hinblickt:

7 Kann die Regierung die neuen Normen beibehalten? Nein! Kann sie sie
preisgeben? Nein! Die Regierung gibt die Nonnen preis.

8 Derl7.Juni.

9 Die Geschichte seines Schulers. Flucht nach dem Westen.

10 Die Russen retten die Fabrik. Garbe stirbt.

11 Der Schuler kommt zuruck. Zu spât fiîrjetzt, abernicht fur immer.
(BBA 925/01)

Die widerspruchliche Lage, in der sich die Regiemng hier befindet, kann nicht vermessen

werden. Der 17. Juni wird zum Mittel, um historische Distanz zwischen der Gegenwart

und der Ofenreparatur in den Nachkriegs-/Grùndungsjahren zu schaffen; um die

Widerspruche der DDR, die »Gesamtzusammenhânge der Gesellschaft« und das »noch

nicht Erreichte« darzustellen. In dieser Alternative muB nun der Held der Arbeit

zugrunde gehen: Garbe stirbt, aïs die Russen die DDR-»Fabrik« retten. Nicht mehr ist

der Held einfach ein Arbeiter neuen BewuBtseins: Er gehort jetzt zur

Ubergangsgesellschaft, wobei die erfundene Schùler-Figur die Alternativen der Zukunft

repràsentiert. Garbes Heldentat wird nur im Zeitkontinuum, im »Wechsel der Dinge«,

verstehbar, gemessen an den Koordinaten »zu spàt; fiirjetzt; nicht fur immer«.158 In nur

einer anderen Szene bezieht sich Brecht ausdrùcklich aufden 17. Juni:

ein biologe erklart, dass die veredelung der obstbâume ein harter
eingriff ist.

zomesausbruch gàrbes. die widerstandleistenden arbeiter mûssen
gebrochen werden. scham und widerruf.

der kollege: er ist nur maurer.
em?)

(aber lassen sie dich mau-

uber die ungleichheit. das agyptische lied.
freilich, die funktionâre, proleten selber. sie sprechen fur
herabsetzung der normen, behalten aber ihr gehalt.

158Strehlow, 85.
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sind wir fur die russen? sollen wir russen werden?
die russen sind ftir den sozialismus. wir sollen sozialisten werden.
der 17.juni. (BBA 200/18)

Brecht probt die vielfachen Widersprûche der Epoche aus, die am 17. Juni

zusammengestoBen sind: Die Métamorphose des Menschen in einen Arbeiter neuen

BewuBtseins (die Veredelung der Obstbaume); Garbe gegen den Widerstand anderer

Arbeiter; Garbes Untergang aïs Einzelner (»scham und widerruf«); die Ungleichheit,

vorhanden auf mehrfachen Ebenen: in der DDR selbst (sowohl Arbeiter aïs auch

Funktionâre alten BewuBtseins), in den deutsch-sowjetischen Beziehungen (»sollen wir

russen werden?«), und auch in dem geteilten Deutschland - »das àgyptische Lied«

bezieht sich auf das im August 1953 entstande Gedicht Jakobs Sôhne ziehen aus, m

Agyptenland Lebensmittel zu holen (GW 10, 1017), »eine Anspielung aufdie kostenlose

Verteilung von Lebensmittelpaketen aus amerikanischen Bestânden an die Bevôlkemng

der DDR in Berlin/West« (GBA 10.2: 1286). Àhnlich befmdet sich Jakob, der Lehrling

oder Schiller, der in mehreren Fabelskizzen auftritt (vgl. die Cidher-Szenen), in den

widerspriichlichen Verhàltnissen der Nachkriegszeit:

buschings frau hat eine schwester, die von einem betrunkenem rus-
sischen soldaten vergewaltigt warden ist. jakob, des lehrlings
schwester geht fur schokolade, drinks and zigaretten mit einem ami.
spâterhin bricht B. einmal aus. der russe hat am andem tag brot
und fleisch gebracht. (BBA 200/04)

Jakob spielt die wichtigste Rolle in der einzigen Szene, die die Ofenreparatur unmittelbar

darstellt. Hier ist der Akt des Lemens, die Verwandlung des Bewulîtseins, deutlich nur

durch das Tun eines Menschen und das Schauen des anderen Menschen erzielt: zwischen

dem Helden und dem Lehrling. Anfangs hilft Jakob, grinsend, zwei Arbeitern, um

Garbes (Bûschings) Ofen zu sabotieren, indem sie Steine in den Schacht fallen lassen.

Der eine Arbeiter erirunert den anderen an eine Kriegsgeschichte, wo sie einer »SA-Sau

!

j
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den Kantinenspeck / Abluchsten«. Busching erscheint und erklart solches Verhalten fur

richtig:

BUSCHING (TRITT HINTER DEM PFEILER VOR)

das war richtig. ich
hab gefressen bis ich krank war.
wenn die bomben fielen
hab ich die schaufenster zugenagelt. ich
hab allés gehabt, kaffee, schokolade. was
in den schaufenstem war, war meins.

ER HAT BEGONNEN VOR IHREN AUGEN DIE STEINE AUS DEM SCHACHT ZU HOLEN. DIE ZWEI
ARBEITER GEHEN FINSTER WEG, DER LEHRLING BLEIBT STEHEN.

mein brader in pommem
hat beim gutsherm im stall geraucht. heut
hat er seinen eigenen stall und die schwagerin
wurd ihn nicht mehr rauchen lassen, wenn er
schon tabak hâtt. halt mir das eisen.

DER LEHRLING STELLT DIE KRUCKE NIEDER UND HALT BUSCH1NG DEN EISENSTAB.
(BBA 200/12)

In dieser Szene kommt Brechts gestische Schauspielkunst am schàrfsten zum Vorschein.

Busching leistet trotz der Hindemisse die neue Arbeit, wâhrend er gleichzeitig von

seinem vergangenen Verhalten und der Parabel seines Bruders erzâhlt: Sein Gestus

spiegelt einerseits sein naives Wissen (Erzàhlungsebene), andererseits das

Heraufkommen des neuen BewuBtseins (Handlungsebene). Der Lehrling, dies

beobachtend und zuhôrend, lemt, oder vielmehr unterrichtet sich, auf zweierlei Art von

Buschings unterschiedlichem BewuBtsein und Handeln.

11.5 RESUME DES KAPITELS

u

In Kapitel II habe ich das Garbe/Bùsching-PîO]eï..t aus der Sicht von Brechts Théorie und

Praxis in der DDR erlautert. Der Vergleich zwischen Garbe und dem »postiven Helden«

in Katzgraben bzw. dem »Schakespearischen Helden« in Coriolan veranschaulichte
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Brechts unterschiedliche Uberlegungen zu den Verhàltnissen zwischen dem Individuum

und der fruhen DDR. Die aufsteigenden gesellschaftlichen Widerspruche bekundeten

sich durch den Arbeiteraufstand am 17. Juni 1953. Im dritten Kapitel sollen die

Beziehung des Garbe/Bùsching-Projekts zu Brechts fruher Theaterarbeit, nàmlich dem

Fateer-Fragment und der Lehrstucktheorie, sowie der Ubergang zu Heiner Mùllers Der

Lohndrûcker untersucht werden.

u
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Ill VON BRECHT BIS HEINER MULLER:
FATZER, LEHRSTÙCKTHEORIE VNDMVLLERSDERLOHNDRÛCKER

Die zentrale Problematik im Garbe/Bùschmg-Pro]ekt ist das Enstehen des »neuen

Menschen« im Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft. Im vorigen Kapitel wurden

Hans Garbes Verhaltensweisen in der DDR aus dem Blickwinkel seiner Heldenhaftigkeit

erlàutert. Brechts Denkvorgang diesbezuglich wird durch die Weiterentwicklung seiner

Theateràsthetik und -praxis in der DDR sichtbar. Positives und negatives Verhalten sind

in alien Stucken Brechts vorhanden, nur unterschiedlich ausprobiert und dargestellt.

Fatzer exemplifiziert solchen experimentellen Charakter der Brechtschen Theaterarbeit

der 20er Jahre. In diesem Kapitel soil die Beziehung des Garbe/Busching-î>TO]ekts zur

Entwicklung von Brechts frûher Theateràsthetik untersucht werden. Mit dieser

Diskussion ist auch Heiner Mùllers Auseinandersetzung mit dem Garbe-Stoff im

Lohndrûcker verbunden.

Obwohl Brecht einige Fateer-Szenen im ersten Heft der Versuche verôffentlichte

und dort das neue Stuck verkûndigte, ist ein vollendetes Produkt nie zustande gekommen:

Die Publikation der Versuche erfolgt zu einem Zeitpunkt, wo gewisse Arbeiten nicht
mehr so sehr individuelle Erlebnisse sein (Werkcharakter haben) sollen, sondem mehr
auf die Benutzung (Umgestaltung) bestimmter Institute und Institutionen gerichtet sind
(Experimentcharakter haben) und zu dem Zweck, die einzelnen sehr verzweigten
Untemehmungen kontinuierlich aus ihrem Zusammenhang zu erklaren. [..,] Der dritte
Versuch Fatzer, 3 ist der 3. Abschnitt des StUckes Untergang des Egoisten Johann
Fatzer. Abschnitte l und 2 werden spater in den Heften erscheinen. (GBA 10.2: 1118)

1930 erklârte Brecht die Fatzer-Arbeit fur »unauffiihrbar« und nur aïs eine Art

»Selbstverstândigung« wert.159 Fatzer warf Fragen auf, die einen Ausweg aus der

Gegenwart und eine môgliche Zukunft vorausahnten; aber aus der Perspektive dieser

Zukunft zu schreiben, um die wohl nôtige historische Distanz zu schaffen, ist Brecht

nicht gelungen - die Fatzer-ST.enen bleiben in der Gegenwart. So hat Brecht im Laufe
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der Arbeit eine neue Erzàhlebene eingefuhrt: die Chore und die Farzer-Kommentare.

Dièse stellen eine epische Distanz vom Geschehen her - ein spàteres Hauptmerkmal der

Lehrstùcke.

Meines Erachtens ist Fatzer also nicht ausschliefîlich aïs Fragment, etwas

Unvollkommenes, zu bezeichnen. Selbstverstàndlich hatte Brecht ursprunglich vor, ein

Theaterstuck daraus zu gestalten, aber mit der Zeit wurde die Arbeit eher eine

Môglichkeit, ûber seine parallelen Theaterexperimente zu reflektieren. Aïs

Selbstverstàndigung kann Fatzer also aïs Experiment auf einer Metaebene, aïs

Versuchsanordnung im Sinne einer Verschmelzung der Natur- und Sozialwissenschaften,

ùber die neuen Theaterversuche verstanden werden. Die Geschichten des Herrn Keuner,

die Brecht sein ganzes Leben lang verfaBte, stellen so eine Ausdehnung dieser Ebene

ûber Brechts Gesamtarchiv.160

In dieser Hinsicht làBt sich eine von Brechts ersten Uberlegungen zu

Garbe/Bùsching nachvollziehen: Aïs »stûcktypus der historien« wùrde »von keiner

gmndidee ausgegangen«. Brecht notierte: »in frage kâme der fatzervers; heft l der

VERSUCHE habe ich mitgenommen«. In diesem ersten Stadium erblickte er bereits die

offene Form einer Versuchsanordung in der Garbematerie: »was mir vorschwebt ist,

formal, ist: ein fragment in groBen, rohen blôcken«. (AJ 2: 10. 7. 51, 577; 11. 7. 51,

578)

159 s. Steinweg, Pas Lehrstûck, 19.
vgl. Jameson, 109-110. Jameson beschreibt die Geschichten des Herrn Keuner ahnlich aïs Form der
Reflexion: »It is evident that the form of these parables - short anecdotes, which suggest pointed lessons
that the reader must deduce - is characteristic enough of the episodization and systematic fragmentation we
have attributed to Brecht (and to the modem more generally): 'fragment', to be sure, is the wrong word for
these self-contained paragraphs, which often seem to fulfil something of the function of the journal, to
comment punctually on a matter that has caught your attention. Yet Brecht also kept journals, for much of
his life; and the parables equally evidently constitute a work of second-degree reflection, which one
hesitates to call abstraction, since it moves, rather, in the opposition [sic] direction of the concrete and the
dramatized. Yet here, too, a dual or two-level structure is persistent, in which an empirical starting point,
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III. 1. Garbe ± Busching: Der Asoziale in Fatzer und Garbe/Bùsching161

In Fatzer kommt die sogenannte deutsche Misère der 20er Jahre zum Ausdruck: die

fehlende Revolution in einem Land mit einer der fortschrittlichsten sozialistischen

Bewegungen. Darin entfalten sich Topoi, die Brecht vielleicht am nàchsten zur Neuen

Sachlichkeit bringen: die Desillusionierung durch die gesellschaftlichen Verhàltnisse in

den Kriegsjahren; die zur Desertion der vier Soldaten fuhrende Erkeruntnis der

Ausweglosigkeit ihrer persônlichen Lage; und das Experimentierfeld von brauchbaren

Verhaltensweisen, nôtig, um das Uberleben zu sichem. Fatzer war der deutsche Stoff der

Weimarer Republik - so Heiner Mùller, der 1978 eine Bûhnenfassung des

fragmentarischen Staffs zusammenstellte:

Das ist ein Jahrhunderttext, von der sprachlichen Qualitât her, von der Dichte. Dièse
Qualitât hat mit dem Schock der GroBstadt zu tun. Brecht kam nach Berlin, wohnte in
einer Mansarde, ein Stadtplan von Berlin war an die Wand geheftet. Brecht hat Fahnchen
gesteckt, wo sich kommunistische Zellen bildeteten, das Warten aufdie Revolution...'62

Standort ist deutscher Boden, die Stadt Mulheim in der franzôzischen Besatzungszone am

Ende des ersten Weltkriegs, keineswegs die fremden oder exotischen Landschaften, die

in anderen Stucken Brechts vorkommen.

Die franzôzische Besatzungszone zwischen ElsaB und dem Ruhrgebiet ist

symbolisch, denn Fatzer handelt von Grenzen und Grenziiberschreitungen. Das

Ruhrgebiet, Ort der rapiden industriellen Entwicklung, stellt eine Landschaft zwischen

der alten (gegenwàrtigen) und der neuen (voraussehbaren) wissenschaftlichen Zeit dar.

u

observation or Einfall is cancelled and taken up into some more vivid form in which the gesture of the
demonstration is retained.«
Einige Grundthesen dieses Kapitels habe ich in der Seminararbeit "Bertolt Brechts Fatzerfragment und
die Neue Sachlichkeit" bei Prof. Dr. Ursula Heukenkamp (Humboldt-Universitat zu Berlin, 2000)
entwickelt.
162 Muller, "Fatzermaterial, 1978", Kries ohne Schlacht, 309; s. auch Bertolt Brecht, Per Untergane des
Egoisten Johann Fatzer, Buhnenfassung von Heiner Muller (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994 (1996)).
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Solche Grenzen spiegeln auch Brechts àsthetische Entwicklung wider. In den ersten

Arbeitsphasen des Projekts gilt sein Intéressé an der Fateer-Materie noch nicht den

klassisch marxistischen Klassenkàmpfen, sondern vielmehr dem Verhalten des einzelnen

Menschen: des Asozialen und Egoisten Fatzer, der allein fàhig ist, die Grenze zwischen

der Mitwelt der Deserteure und der Kriegergesellschaft zu uberschreiten. Die Enstehung

von Fatzer (1926-1930) ùberschneidet sich mit vielen Projekten, darunter Mann ist Mann

(1924-1926) und der Entwicklung der Lehrstucktheorie in den spâten 20er Jahren.

Gemeinsam haben die Stucke dieser hôchstexperimentellen Période das Ausprobieren

verschiedener Verhaltensweisen und das Heraufkommen des »neuen Menschen«. Fatzer

demonstriert vor allem Brechts Experimentieren mit den Grenzen zwischen menschlichen

Verhaltensweisen: zwischen brauchbarem und schàdlichem Egoismus, zwischen

Erkenntnis und Unkenntnis, Furcht und Einverstàndnis; zwischen Soldaten und

Zivilisten, sowie zwischen der Wàrme der Kollektivitàt und der Kàlte des Krieges.

Es làBt sich einsehen, warum der Garbe-Stoff Brecht an die Fateer-Fabel

erinnerte. Denn Garbe stellte àhnlich Grenzen zwischen Altem und Neuem dar, zwischen

Kapitalismus und Sozialismus, vetreten in der realen Grenze zwischen der

Bundesrepublik und der DDR, zwischen Handeln und BewuBtsein, Krieg und

Kollektivitàt.

Fatzers Egoismus ist der Katalysator, der zur Désertion der Brigade fiihrt: Auf

sein Uberleben achtend, bietet er zugleich den anderen einen Ausweg aus der Aporie des

Krieges:

FATZER
Vom vorigen Monat an /
Hab ich keine Lust mehr und schaue /
Wo ein Loch ist, daB ich herauskomme /
Wo mir mein Essen nicht mehr schmeckt
Ich war es /
Der hinter einer Kanone gradso stand
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Wie/
Hinter etwas anderm, ich war ftir
Gute Arbeit / aber seit einem
Monat hab ich's satt, und was
Immer ihr macht / ich haue ab.
WeildaeinLochist! (GBA 10.1, B13/400-401)

Das Loch kennzeichnet Fatzers raschen persona-Wechsel , seine Verwandlung aus

einem funktionellen Arbeiter (Soldaten) in einen Abweichler (Déserteur). Er kommt zur

Erkenntnis, es komme jetzt auf den einzelnen an, sich einen (Aus-)Weg zu verschaffen.

Im Entwurf einer ersten Szene im Garbe/Bùsching-Projekt wendet sich Brecht dem

Uberlebensinstinkt des Einzelnen wieder zu: wàhrend der Befreiung am 8. Mai, die

selbst eine Grenze zwischen der alten und neuen Zeit bedeutet:

l berlin, maitage 1945. busching versteckt sich vor
zwei SS-offizieren, weil er denkt, sie wollen ihn hângen,
weil er desertiert ist. sie wollen aber seine jacke, denn
sie wollen desertieren. (BBA 200/02)

Brecht làBt den Arbeiter Garbe aïs Déserteur Busching in der Befreiungszeit vorkommen.

Die Fixiertheit des Geschehens am Endpunkt des Nazi-Kriegs (alter Zeit) erzeugt ein

Spannungsverhâltnis zur Unsicherheit einer noch nicht entschiedenen Zukunftsrichtung.

Fatzers Egoismus schwebt zwischen hilfreichem und schàdlichem Verhalten der

Gruppe gegenùber. In den ersten Entwiirfen spielt er die aktive Rolle und ûberzeugt die

anderen, ihm zu folgen:

Rate euch: riskiert es
LaBt den Tank stehn, wo er steht, und
Haut ab. Und wenn uns einer begegnet
Den schlagen wir nieder (GBA 10.1: B 10/395)

BOSCHING
Ich denk, Fatzer hat recht
Wir setzen uns in Bewegung
Halten uns etwas links, und wenn wir
Wo hinkommen, bleiben wir dort. (GBA 10.1: B13/401)

163vg]. Helmut Lethen, Verhaltenslehren der Kàlte (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994) 19-23.
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Nachdem Fatzer die anderen mehrmals im Stich gelassen hat, taucht der Gedanke

zwischen Koch und Busching auf, seine Loyalitat auf die Probe zu stellen. Koch schlagt

vor, dem Fatzer ihre Passe und Geld zu geben, »denn / Einer ist sicherer aïs vier / Und du

[Fatzer, M.D.] warst immer der / Sicherste« (GBA 10.1 : B 15/421). Fatzer schmeiBt sie

weg. Dennoch drtickt Koch seinen Enthusiasmus fiir Fatzers Egoismus aus:

DaB er ichsuchtig ist, das ist
Gut! Er hat ein grofies Ich, das reicht
Fur uns vier aus und fïlr uns vier
1st er ichsiichtig! Der
Kannunshelfen! (GBA 10.1: B24/442)

In àhnlicher Weise bemerkt Bùsching in der dritten Arbeitsphase:

Das ist das gute an dem Fatzer, da6 er
So viel Appétit hat, daB es
Fiir uns mitlangt. Und daB er ein solcher Egoist ist
DaB es fur uns noch mitlangt (GBA 10.1: B47/465)

Gegenuber diesem »guten« Egoismus steht aber das Verhalten des »Individualisten«

(GBA 10.1: A31/468) Fatzer, der aufseinem Spaziergang durch die Stadt Mulheim seine

Freiheit gewinnt. Dies ist die Haltung des »schônen Tiers Fatzer« (GBA 10.1: A9/427);

sein tierischer Hungertrieb (fur Fleisch) fùhrt ebenfalls zu seinem »Verbrechen«, daB er

den »sexuellen Individualismus« (GBA 10.1: A9/428), »seinen naturlichen Egoismus«

(GBA 10.1: Al 3/431), befriedigt, indem er die Frau Kaumann verfûhrt. Der Egoist

Fatzer wird dann aïs »krank« oder »schlecht« (etwa GBA 10.1: B27/448) bezeichnet, aïs

es deutlich wird, daB die vier aïs isoliertes Deserteurenkollektiv nie ùberleben werden. In

der vierten Arbeitsphase wird nâmlich resumiert:

Ihre Odyssée beginnt mit ihrem durch den Individualisten Fatzer gegebenen Irrtum, sie
kônnten, einzeln, den Krieg abbrechen. Hierdurch, wo sie, um zu leben, sich von der
Masse scheiden, verlieren sie ihr Leben von vomherein. Sie kommen nie mehr zur
Masse zuruck. (GBA 10.1: A31/468)

Ihre Isoliertheit bedeutet nur, daB sie, zusammen auf die Revolution wartend, sich von

der Menschheit distanziert haben. »Wenn sie uns einzeln fassen / Daim sind wir hin«
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sagt Koch in einem fruhen Entwurf. Aïs Brecht sich der Fabel in der vierten

Arbeitsphase sicherer wird, fafît er sie in einem Fatzerkommentar zusammen:

[...] richtig ware es fiir sie, abzuhauen und dem Typ Fatzer die Beachtung zu versagen.
Sie gehen daran zugrund, daB sie Solidaritat anvvenden aufeinen, der sie nicht hat. Fur
sie ist es selbstverstândlich: nur allé zusammen heraus oder keiner. Sie wollen ihn bis
zuletzt mitnehmen, ob er will oder nicht. (GBA 10.1: A31/468-469)

In ihrer Isolation wendet sichjedoch die Gewalt nach innen.

Fatzers Egoismus, der sein Bekenntnis zum »neuen Typus von Mensch«

verhindert, stellt in die Schwebe, ob dieser Typus in der kriegerischen Gegenwart

uberhaupt denkbar ist. Seine Verwandlung aus der Kriegsmaschine/Soldaten

(Funktionieren) in einen Déserteur (Verweigern) endet mit dem Untergang: Ihre

Desertion fuhrt ins Loch, ins Nichts. In dieser unbestimmten Landschaft kann die

Zukunft nur das Ende (des Menschen/der Menschheit) bedeuten. Hoffnung besteht

lediglich in der Veràndemng der Vergangenheit, im Aufhôren eines Kriegs »gegen den

Bmder und fur den Feind« (GBA 10.1 : B43/463), im Tôten des Menschen also, der dièse

Vergangenheit/Gegenwart repràsentiert: »Dennjetzt mufî / Kommen eine gute Zeit; denn

jetzt bald / Tritt hervor das neue Tier, das / Geboren wird, den Menschen auszulosen«

(GBA 10.1: A9/427-428). In einer spàten Version sagt Koch: »Wo soil man da

hinfliehen, ùberall / 1st der Mensch!« Darauf Busching: »Der Mensch ist der Feind und

muB aufhôm« (GBA 10.1: B30/452). Der Egoist Fatzer uberschreitet die Grenze vom

alten Menschen zum neuen Tier und gelangt schlieBlich auf die Stufe des Todes: Erst

daim kami er »den neuen Posten beziehen« (GBA 10.1 : B86/511-512).165

Garbes Aufkommen aïs »neuer Mensch« in der DDR steht im Gegensatz zu

Fatzers Untergang in der Kriegergesellschaft. Garbes »krankes« Verhalten verwandelt

sich in »gesundes« mit dem Ubergang von der Nazi-Zeit bis in den Sozialismus. Im

164vgl. Brechts »Vorede zu Mann ist Manm<, April 1927, GW 17,977.
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Nationalsozialismus verweigert Garbe listig die Kriegsmusterung - er tàuscht eine

Krankheit vor; in der DDR hingegen beweist er seine Gesundheit und Arbeitstuchtigkeit.

Sein Verbrechen - das Stehlen unter den Nazis - verwandelt sich in seine Klage uber das

»kleine und groBe Stehlen« in der DDR: 166

B. ist bei lemke (sic), lebensmittel. die famille hungert. B.
rechnet mit seiner frau aus, dass im jahr fiir 60 000 brote
mehl gestohlen wird. "wie soil das weiter gehen?" (BBA 200/05)

Bei Brecht verwandelt sich der negative, verweigernde Busching

(Deserteur/Konterrevolutionâr) des ersten Weltkriegs in den positiven, funktionellen

Busching (Produkteur/Revolutionàr) am Endes des zweiten Weltkriegs. Jedoch erwies

sich die Verwandlung Garbes eher nach dem Muster eines Galy Gay zu sein: Sein naives

Bewufitsein, sein asoziales Verhalten gegen seine Arbeitskollegen sowie die Funktionàre

in der DDR zeigten, daB Garbe auch sein Uberleben zu sichern suchte. Der neue Held

Garbe war so gesehen ein Zwischenstadium im Wandel der Verhaltnisse und des

Menschen.

Fatzer will anfangs seinem Ausweg folgen, durch das »Loch« seiner Lage

entrinnen, kommt aber in derselben Szene zu einer weiteren Erkenntnis, die seinen

Alleinweg verhindert:

Und da ist etwas, was ich nicht
Gem sag, wie du dir denken kannst:
Ich bin nicht gem allein. (GBA 10.1: Bl 3/401)

Fatzers Verhalten - und auch Brechts Verstândnis dessen - schwebt zwischen den

Grenzen des Individuums und des Kollektivs. Fatzers Identitâtskrise entfaltet sich im

ersten Versuch Brechts, eine Endszene zu schreiben. Einerseits kann Fatzer das

Kollektiv nicht ertragen:

165vgl.Sù-ehlow,78-81.
166 vgl. Kapitel 1.3. dieser Arbeit.
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lch hab solche, die kleben an
Mir wie Dreck am Hund. Was
Sie an mir hait, weiB ich nicht.
Wenn sie kommen / bin ich nicht da. (GBA 10.1: B14/401)

Andererseits kehrt er immer wieder zur Gruppe zuriick. Die anderen Soldaten, die sich

bereits entschlossen haben, Fatzer zu tôten, locken ihn durch einen Brief an. Im Brief,

der von der Frau Kaumann ùberbracht wird, bitten sie Fatzer um Hilfe. Fatzer steht auf-

»als pfeift / Der Dreck seinem Hund!« (GBA 10.1 : B14/402) sagt das Màdchen, bei dem

er wohnt - und geht zuriick, obwohl er sich seines bevorstehenden Todes bewuBt ist:

Ich sag's ganz offen: ich bin
Nicht gem allein. Drum geh ich hin
Wo/sie aufmich warten
Aber auch den Weg
Geh ich nicht gern allein und drum
Gehstdumit. Komm! (GBA 10.1: B14/403)

Stephan Mahlke fUhrt Fatzers unterschiedliches Verhalten auf seine Identitàtskrise

zurûck:

Fatzers Ruckkehr zu seinen Kameraden, die ihn dann hinrichten, kann gelesen werden aïs
Reaktion aufdie aïs unertrâglich empfundene Unsicherheit seiner eigenen Identitât. Sein
Tod soil die Sache beenden. Doch selbst hier ist seine UnverlaBlichkeit starker:
eingetroffen bei der Gruppe, will er nicht mehr sterben.

In diesen Gmndgedanken enthullt sich die Komplexitàt der Brechtschen Konstellation

zwischen Individuum und Kollektivitàt. Zwischen Herbst und Ende 1929 schreibt Brecht

einen kurzen, aber seiner sich entwickelnden Asthetik zugrundeliegenden Text:

Individuum und Masse

Unser Massebegriff ist vom Individuum her gefaBt. Die Masse ist so ein Kompositum;
ihre Teilbarkeit ist kein Hauptmerkmal mehr, sie wird aus einem Dividuum mehr und
mehr selber ein Individuum. Zum Begriff »einzelner« kommt man von dieser Masse her
nicht durch Teilung, sondem durch Einteilung. Und am einzelnen ist gerade seine
Teilbarkeit zu betonen (aïs Zugehôrigkeit zu mehreren Kollektiven).

Was sollte uber das Individuum auszusagen sein, solang wir vom Individuum aus das
Massenhafte suchen. Wir werden einmal vom Massenhaften das Individuum suchen und
somit aufbauen. (GBA21: 359)

0 Stephan Mahlke, "Zwangslagen: Brechts Fragment Der Untergang des Egoisten Fatzer," Brecht Then
and Now / Brecht damais und heute, hg. Marc Silberman et al. The Brecht Yearbook / Das Brecht-
Jahrbuch, Volume 20 (Madison: The International Brecht Society, 1995) 185.
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Dieser Gedanke, daB der einzelne Mensch wohl einteilbar ist durch seine Zugehôrigkeit

zu mehreren Kollektiven, wobei der Begriff In-Dividuum durch das Massenhafte - das

unteilbare Kollektiv - bestimmt ist, erweist sich aïs der Problematik der

gesellschaftlichen Randgruppe in Fatzer besonders angemessen. In Mann ist Mann wird

Galy Gays Identitàt einfach ausgewechselt, er wird in eine andere Funktion gebracht, in

eine Kriegsmaschine ummontiert, die im Kollektiv (Soldatenbrigade) funktioniert.

Dagegen zerfâllt Fatzer »in mehrere Identitàten, oder anders gesagt: Identitàt wird

fortlaufend neugebildet«'68. Ohne die Sichemng ihrer Unteilbarkeit vemichten sich die

Deserteure.

Brechts Gebrauch des Namens Bùsching fur seine Garbe-Figur ist das deutlichste

Zurûckgreifen zum Fatzer-Stoff. In Fatzer versucht er stàndig in den Szenenentwûrfen,

sich der Figuren zu versichem - widerspiegelt im Namenwechsel der drei Soldaten auBer

Fatzer. Fatzer ist zwar die einzige Figur, deren Namen sich konsequent diirch die

verschiedenen Arbeitsphasen nicht verândert, aber seine Identitâtskrise drûckt sich

vielmehr in seinem widerspriichlichen Verhalten aus. So Mahlke:

Anders aïs Koch, Kaumann und Busching kann Brecht seinen Fatzer so nicht festmachen.
Fatzer setzt den andem voraus. [...] Er denkt nicht strategisch, seine Handlungen sind
eher laufende Perspektivenwechsel, die seine Absicht, nicht in den Stâdten zu
verschwinden, permanent in Frage stellen.169

Die allmàhliche Entwicklung der Figuren in Fatzer und der Namenswechsel besitzen

wesentliche àsthetische Bedeutung. Neben Fatzer bleibt auch der Name Busching relativ

konstant in den letzten Phasen der Fatzer-ATbeit. Der Wechsel von Koch zu Keuner ist

andererseits von besonderer Bedeutung, denn sie stellt Kochs Selbstentwicklung aus

einem Mitlàufer zu einem aktiv Handelnden dar: einem Denkenden. Heiner Mûller sieht

dièse Entwicklung eher negativ:

168Mahlke,186.
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Mit der Einfiihrung der Keunerfigur (Verwandlung Kaumann/Koch in Keuner) beginnt
der Entwurfzur Moral itat auszutrocknen. Der Schatten der Leninschen Parteidisziplin,
Keuner der Kleinburger im Mao-Look, die Rechenmaschine der Revolution.

Koch/Keuner ubemimmt die fùhrende Rolle, entscheidet sich fur das Kollektiv und

beschlieBt mit BUsching, daB Fatzer getôtet werden muB. Dies bedeutet die Ersetzbarkeit

einer Figur durch eine andere im LemprozeB - ein weiterer Hauptvorgang der

Lehrstucke, besonders der Mafinahme. Die Môglichkeit des Sich-Verwandelns steht

einem Shakespearischen Coriolanus gegenuber - dem Individuum im Sinne von

individuus (unteilbar), daher unersetzlich. Die Helden Coriolanus und Fatzer gehen

wegen ihres unersetzlichen Selbstverstàndnisses zugrunde.

Der unbestàndige Namenswechsel zwischen Garbe und Bùsching stellt Brechts

âhnliche Unsicherheit seiner Figur dar. In Garbe sah Brecht eine Grenzfigur, einen

Menschen »mit altem und neuem in sich«. Hans Garbe erinnerte Brecht sowohl an die

egoistischen Zuge eines Fatzer aïs auch an die produktiven, lembereiten Eigenschaften

eines fruhen Koch/Keuner. Dennoch war Garbe kein kritischer Dialekter wie die spàtere

Keuner-Figur der parabelhaften Geschichten des Herrn Keuner - dessen Charakter sich

selbst durch die sich veràndemden Situationen, in denen er sich befîndet, immer neu

bildet und stellt somit eine permanente Verwandlung dar.171 Der Namenwechsel

kennzeichnet Brechts Ûberlegungen ùber die wohl nôtige, aber trotzdem asoziale Aktion

des Einzelnen, gegenùber dem Kollektiv in der DDR-Gesellschaft. Fur die WidersprUche

zwischen Individuum und Masse war Garbes AusschluB aus der Partei emblematisch:

0

169Mahlke,181-182.
170 Muller, "Fatzter± Keuner," 20.
s. Jameson, 108-109: »Herr Keuner, indeed, shares aspects of the trickster and the sage, of the militant
and of the 'heroic coward'; and, as has been observed about other characters in Brecht, the pleasures of his
representation also lie in the decentring of his subjectivity - that is, in the perpetual transformation of
'character' as such, which is determined by the relationship of traits to changing (and here, for the most
part, incomplete) situations. Thus abstract ideas, by way of their appearance as opinions, begin to draw
their enunciator into themselves, to the point where it becomes unclear if it is the idea which is to be
cherished in its own right or, rather, the character who is to set an example.«



105

n der funktionâr, der garbe aus der partei wirft, ist ein guter
funktionar. er ist mit der schweren aufgabe betraut, zellen zu-
sammen zu halten. garbe ging gegen den besitzer allein vor, ge-
gen seine kollegen. (BBA 200/21)

In einer weiteren Szene:

buschin;

b trinkt - nach seiner ausstoBung aus der
partei. er stôBt beschimpfungen aufdie
arbeiter aus.
und bekommt beifall.
steigert seine beschimpfungen.
und sieht um sich: lauter gesindel. (BBA 558/16)'72

Letzen Endes aber wirkte Garbes asoziales Verhalten auch konterrevolutionâr in den

neuen Verhàltnissen: Aïs Arbeiterheld befùrwortet er den Aufstand des 17. Juni.

Brecht wàhlte ursprùnglich den Bûsching, aïs er sich seiner Garbe-Figur aïs

Erscheinen des Neuen in der DDR zu versichern suchte. Busching war weder reiner

Egoist noch kritischer Denkender, sondern reprasentierte in Brechts Gedanken die

Verwandlung des brutalen Soldaten in einen im Kollektiv Arbeitenden. In den ersten

Arbeitsphasen von Fatzer beschreibt Brecht Bûsching aïs »Schwejk in hàrterem

Material« (GBA 10.1: A2/387) mid »passiv, aber gefahrlich, aggressiver Schweyk«

(GBA 10.1: A4/396); in der dritten Arbeitsphase sei Busching »em kaltschnâuziger

Materialist, verteidigt ihn [Fatzer, M.D.] am langsten, er allein hat Humor. Er ist es auch,

der ihn wamt, aber Fatzer scheint nicht zu hôren und verachtet ihn am meisten.« (GBA

10.1: A9/427). Die Ummontiemng eines Soldaten in einen Arbeiter lieferte also

zugleich eine Alternative zum realen, eher pazifistischen Hans Garbe, der weder mutiger

Soldat noch mutiger Déserteur war.173 . Dennoch gérât Brecht in Schwierigkeiten:

Konnte sich die Verwandlung eines Soldaten in einen Arbeiter tatsâchlich im

Schnittpunkt der Kriegszeit und der frilhen DDR vollziehen?

u
172Dies ist der einzige handschriftlich uberlieferter FabelaufriB.
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erste szene_und weiter

sein freund, ein arbeiter hilft ihm gegen den SS-man.

dann werden sie feinde.

aber einma] zeigt er dem kocher den SS-mann, zusammensitzend
mit einem ingénieur.....

kann der SS-mann aïs arbeiter betrachtet werden? er wird den
arbeitem zurufen, sie erinnem. aber sie werden befinden, dass
er nicht mehr in einen arbeiter zuriickverwandelt werden kann.
nicht so schnell, nichtjetzt. (BBA 200/19)

Die Beobachtung »nicht so schnell, nichtjetzt« enthalt die Erkenntnis, daB die »russische

Erôffnung« der Befreiung noch keine eigene Revolution mit sich gebracht hat. Am 17.

Juni wurde der Mangel an einer Revolution zur Krise. Hans Garbe erwies sich auch des

neuen Massemenschen unfàhig: Somit war Busching nicht mehr nôtig, um das komplexe

und unvollkommene Herauskommen des neuen Menschen auf die Buhne zu bringen. Im

Oktober 1953 bespricht Brecht mit Hanns Eisler »einen GARBE im stil der >maBnahme<

oder >mutter<, mit einem vollen akt uber den 17. juni« (AJ 2: 15. bis 30. 10. 53, 600).

Dem widersprùchlichen Hans Garbe entsprechend ist der letzte Entwurf vom November

1954 betitelt: »zu Hans Garbe (Bùsching)« (BBA 925/01).

III.2. »im stil der >mafinahme< oder >mutter<«: Garbe/Bûsching aïs Lehrstuck

u

Asoziales Verhalten unterliegt der Untersuchung in Fatzer sowie in Garbe/Bûsching.

Fatzer lehnt die »mechanische Art« des Massemenschen ab und damit das Verschwinden

seiner eigenen Identitât in der Masse:

Dieser Geist des Massemenschen
Lâhmt mich besonders
Seine Art ist mechanisch

173Strehlow, 116.
174 vgl. Bock, "Die Tage des BUsching," 28.
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Einzig durch Bewegung zeigt er sich
Jedes died auswechselbar, selbst die Person
Mittelpunktlos (GBA 10.1: B48/465-466)

Erst der Denkende Koch (Keuner) ist fahig, Uber Fatzers Verhalten nachzudenken. Er

versucht Fatzer zu erklàren, wamm ihm die Gruppe wâhrend seines Kampfs mit den

Fleischern Hilfe verweigert haben:

Jetzt versteh ich dich nicht
Wir standen und wollten
Fleisch holen. Wir sagten:
Unsdarfkeinerkennen. Wenn
Einer gekannt wird, dann
Mussen die andern so tun, als
Kennten wir ihn nicht, damit
Nichtal lehinsind! Da fângst
Du einen Streit an, obwohl wir
Beschlossen hattenjedem Streit
Auszuweichen. Wir
Sahen dich umfallen und wollten
Hinzulaufen, da dachte ich
Was wir beschlossen hatten, und
Hielt uns zuruck aus Klugheit! (GBA 10.1 : B24/443)

Kochs Uberlegung entspricht in groBem MaKe der ersten Forderung im Lesebuch fur

Stâdtebewohner: »Verwisch die Spuren!« (GW 8, 267-268). Koch hat hier bereits das

begriffen, was nôtig ist, in der neuen Zeit zu ùberleben. In diesem Sinne muB der

Mensch, um den neuen Menschentypus zu erreichen, sich auf seine »kleinste GrôBe«

reduzieren, wie es im Badener Lehrstûck vom Einverstândnis heiBt.175 Dem Packer Galy

Gay ist dies gelungen, indem er seine Personlichkeit aufgibt und eine neue Identitat

gewinnt. »Da Galy Gay in ein (schlechtes) Kollektiv wechselt, bleibt jedoch die

Berucksichtigung der Zugehôrigkeit zu vielen Kollektiven ein ungelôstes Problem. Mit

dieser >Last< steigt Brecht in die Arbeit am Fatzer ein«.17 Fatzer ist dabei unfâhig, seine

Spuren zu verwischen - er muB wegen seiner Ehre kàmpfen, statt der Gmppe Proviant zu

u 175s. Florian VaBen, "Lesebuch und Lehrstuck: Haltungen und Verhaltenslehren Aus dem Lesebuch fur
Stàdtebewohner," I'm Still Here / Ich bin noch da, hg. Maarten van Dijk et al, The Brecht Yearbook / Das
Brecht-Jahrbuch, Volume 22 (Waterloo, Canada: The International Brecht Society, 1997) 392-393.
176Mahlke,186.
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verschaffen. Spàter erkennt er seine Widerspruchlichkeit, aïs er einem Arbeiter zusieht,

der mit seinem Kran spricht: »Die sind in Ordnung, aber ich / Bin in Unordnung!« (GBA

10.1 : B23/441). Bereits in der zweiten Arbeitsphase druckt Fatzer seine Widenvilligkeit

aus, sich vôllig auf seine »kleinste GrôBe« zu reduzieren:

Was groB ist, ist
Nicht immer groB, sondem manchmal
Anders, wenn auch nie klein. (GBA 10.1: B14/403)

Fatzer ist nicht damit einverstanden, daB er sich um des Kollektivs willen veràndem muB.

SchlieBlich sehen sich die anderen gezwungen, ihn zu vernichten. So die Figur

Busching:

[...] Du warst ein guter
Mann, wo immer du warst
Jetzt muB du hin sein
Dieweil du krank geworden
Bist und schlecht.
Drum sollst du hingerichtet
Werden nach dem Beschlufi
Von drei Menschen und einem
Toten, ohne Aufschub!
Sag,daB du
Einverstanden bist. (GBA 10.1: B27/448)

Bis zum letzten Moment kann sich Fatzer nicht aus seiner egoistischen Haltung

freimachen:

Ich mach mir nichts draus
Ob ich Furcht zeig, ich
Will nicht verrecken!
Jetzt noch nicht! Und
Nie so!
Ich bin der Fatzer (GBA 10.1: B27/449)

Fatzers Verweigerung, sich dem Kollektiv zu opfem, mit seinem eigenen Tode

einverstanden zu sein, besiegelt seinen Untergang. Mit den Topoi von Massemenschen,

Hilfeverweigenmg, kleinster GrôBe und Einverstàndnis wurden Verhaltenswewen zu

Verhaltensîehren: Fatzer verwandelte sich aus einem Schaustùck in ein Lehrstùck.

u
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Das Experimentierfeld Fatzer steht also parallel zur Entwicklung der

Lehrstûcktheorie. Vor allem in der Mafinahme sehen wir eine weitere Konstellation

zwischen Individuum, Gruppe und Masse: zwischen dem Jungen Genossen, den drei

Agitatoren, und der arbeitenden Klasse in China. Die Geschichte bis zum Tôten des

Jungen Genossen wird durch verteilte Rollen unter vier Darstellern - die vier Agitatoren

- vor dem Kontrollchor gespielt. Die Verwandlung des theoretischen Namenwechsels in

die Praxis ist kennzeichnend fur die Lehrstucktheorie an sich: Théorie und Praxis sind

hier verschmolzen in einer »kollektiven Kunstùbung«, die Opposition Schauspieler-

/Zuschauerraum aufgehoben. Die Kollektivveranstaltungen sollen »bereits wàhrend des

Ubens und am Ort der Ubung zu bestimmten Enîscheidungen fuhren. [...j Das Moment

der eigentlichen Produktion wird also beim Lehrstiick vom Autor oder von einem

Schauspielensemble weg in das >Publikum<, d.h. in die jeweils konkrete Offentlichkeit

verlegt«. Durch die Fehler, die der Junge Genosse begeht, lemt er, wie er sich

imierhalb der Gruppe hàtte verhalten mùssen, um das grôBere Ziel zu erreichen. Reiner

Steinweg erinnert an Indivîduum und Masse, well

Brecht keineswegs die Auflôsung der Person anstrebt; im Gegenteil, es soil eine neue
Môglichkeit des Person-Seins gewonnen werden. Die Freiheit des Einzelnen wird
wiederhergestellt oder besser, in einer neuen Qualitât hergestellt, die mit Diszipliniertheit
des Gesamtkôrpers vereinbar ist [...]. Den Verlust der psychischen >Unteilbarkeit< des
alten >Individuums< versteht Brecht aïs einen ohnehin unaufhaltsamen, durch das
Wachsen der Kollektive und Massen bedingten. Doch selbst in dieser Ûbergangszeit
bleibt dem Individuum eine bestimmte Grôfte.

Der zu seiner Hinrichtung fiihrende Fehler des Jungen Genossen ist sein Verrat der

Arbeit der drei Agitatoren. Der Junge Genosse entscheidet sich gegen die Gruppe und

far den Aufstand der Plebejer; der Aufstand ist aber eine Falle und gefahrdet die

u
177 Steinweg, Pas Lehrstuck, 119-120.
178 Steinweg, Pas Lehrstuck, 120.
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Agitatoren und die Revolution. Dennoch lemt der Junge Genosse aus seinem eigenen

Tode: er ist damit einverstanden.

Ein àhnlicher Gedankengang wurde nach dem 17. Juni m Garbe/Bûsching

sichtbar. Im Szenenplan vom November 1954 kommt der Held Garbe im Akt uber den

17. Juni urn. Der Konflikt zwischen der Produktivitât (des Helden) und den Defiziten des

Staats brachen im Aufruhr aus179: Der Arbeitsheld der DDR stirbt in der Hitze des

Gefechts. So erkennt Hildegard Brenner, daB, »unterm Aspekt der gesellschaftlichen

Entwicklung gesehen, [...] der Sinn des >Helden< nur sein Untergang sein« kann.

Frederic Jamesons Verstândnis der Dualitàten oder Oppositionen in den

Lehrstùcken ist aufschluBreich fur die Entziffemng des Garbe/Bûschmg-Szenenpïans

vom November 1954. Jameson behauptet, daB Die KîaJSnahme - im Vergleich zu Der

Jasager und der Neinsager - aïs unfertig betrachtet werden muB, daB in diesem Fall nur

die eine Variante des Nicht/Sondems geliefert warden ist. Es sei genug, meint Jameson,

ein Gegenstùck zur Mafinahme hinzuzufiigen, um die falschen Vorstellungen von diesem

Stuck zu diskreditieren:

the young comrade might refuse, and be executed anyway; he might refuse and be carried
on by his comrades, who might in their turn fail on account of him, or unexpectedly
succeed. The political lesson in all these cases would be the same: the lesson about the
situation itself and its primacy. [...] [Die Massnahme, M.D.] is a dramatization of the
dialectic, the primacy of the collective situation over individual ethics.

Eine Frage erhebt sich nun aus dem Garbe-Plan: Welche Haltung nimmt der Protagonist

seinem eigenen Tode gegenuber ein? In diesem Entwurf muB der Held sterben, égal ob

u

179 vgl. Bock, "Die Tage des Busching," 30: »[...] er [Brecht, M.D.] sieht mit eigenen Augen den
Umschlag, die Veranderung vom 16. auf den 17. Juni. [...] Von Hans Garbe, einem Mann, dem er
vertrauen konnte, wu(3te Brecht, was sich bereits in den Wochen Ende Mai/Anfang Juni 1953 auf
Baustellen wie der Stalinallee oder der OstseestraBe ereignet hatte, wie Partei und Gewerkschaft aufGarbes
Initiativen reagiert hatten: nach Art des Vogels StrauB.
Es gibt die zweite »russische Erôffnung«, und sie ôffnet Brecht den Blick: aïs wenn ihm die Augenlider
weggeschnitten wâren. Er sah, was in einem Staat wie der DDR die Hauptgefahr war. Die Revolution, die
nicht stattfand, brachte zwangslâufîg den alten Staatsapparat wieder in Gang, zu deutsch: der Naziapparat
hatte sich wieder in Bewegung gesetzt.«
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erja sagt oder nein sagt, aber beide Varianten stehen uns noch zur Verfiigung. Brechts

Deutung von Garbes widerspruchlichem Verhalten am 17. Juni bleibt somit

unentschieden: Vermag sich der Aktivist Garbe, wie der Junge Genosse in der

Mafinahme, auf seine kleinste GrôBe zu reduzieren, oder versteht sich der Held,

geschmtickt mit sàmtlichen Orden und Ehrenzeichen, wie Fatzer aïs groBes Individuum

des Staats? Die Unentschiedenheit der Funktionen Tâter/Opfer in der Garbe-Figur

enthùllt auch Brechts Zweifel an der Parteilinie der SED. In der metaphorischen China-

Landschaft der Mafinahme konnte die »Lehre der Klassiker« subversiv propagiert

werden; in der realen Landschaft der DDR vermag der sozialistische »Held« des Staats

das BewuBtsein der Arbeiter nicht zu erheben.

Brechts fruhe Bemerkung, daB Chore und Lieder verwendet werden miissen, um

die »Gesamtzusammenhànge der Gesellschaft« darzustellen, ist das deutlichste Indiz der

Lehrstuckform bei dem Garbe/Bùschmg-Pro]ekt. Ubersehen darf man also nicht, daB

Hanns Eisler aïs Mitarbeiter von Anfang an bedacht war. Die Chore und Lieder hatten

»im Stil der Mafinahme oder der Mutter« die verfremdende Distanz zum Geschehen

hergestellt, indem sie die Fabel und Figuren kommentieren und dadurch die Handlung

weitertreiben wùrden. Der Chor ware im Gegensatz zum BewuBtsein des Helden

gestanden: Mehr wissend aïs Garbe, hàtte der Chor die Kluft zwischen BewuBtsein und

Handeln verfremdet, damit das Publikum sich der falschen Meinung bewuBt wûrde.

Wenn Garbe sich seiner Lage bewuBt und zum revolutionàren Kàmpfer wùrde - wie die

Palagea Wlassowa in der Mutter - hàtte der Chor seine Verwandlung auf die grôBeren

gesellschaftlichen Widersprùche angewandt, sie fur das Publikum verallgemeinert. 182

180

181
Brenner, 221.
Jameson, 63.

s. RUlicke, Die Dramaturgie Brechts, Anmerkung 93, 258.
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Die widersprùchliche Seite, dargestellt durch den Chor, und die Lieder war hier nôtig,

weil die Ofenreparatur allein, da Garbe einfach die Genehmigung gewinnt, »uberepisch«

war und die Widerspruche der Gesellschaft nicht ausreichend aufzeigt.183

Der LernprozeB ist vielmehr der Tàter/Opfer-Geschichte des Helden entnommen

und auf den Schtiler verlegt. Die »Geschichte des Schûlers« stellt das »Prinzip

Hoffnung« dar, und somit die Alternativen einer offenen Zukunft. Der Schuler

entscheidet sich hier gegen den Aufstand, erkennt aber im nachhinein, daB das

gesellschaftliche Femziel noch erreichbar ist. Der Arbeiteraufstand wird zum Symbol

des »noch nicht Erreichten«, das »furjetzt, aber nicht fur immer«, unrealisierbar ist.

Die Problematik zwischen Individuum und Kollektiv, zwischen Verrat und

Einverstàndnis, ist auch in der fruhen Arbeitsphasen des Garbe/Busching-Pro]ekts

pràsent. In den Augen seiner Kollegen ist Garbe Arbeitsverràter: Er drùckt den Lohn.

Bei Lembke-Hahn agiert Garbe ebenso aïs Asozialer und gefâhrdet in gewissemiaBen die

Ordnung des Betriebs. So kann - ahnlich den Agitatoren in der Mafinahme - der

»funktionâr, der garbe aus der partei wirft,« aïs »guter funktionàr« betrachtet werden:

»er ist mit der schweren aufgabe betraut, zellen zusammen zu halten. garbe ging gegen

den besitzer allein vor, gegen seine kollegen« (BBA 200/21). Solcher der DDR

grundliegende Konflikt erscheint bereits in einem anderen frùhen AufriB:

wenn busching seine brigade fur den ofenbau sammelt, verspricht
er hohe lôhne. einige der kollegen machen mit alien zeichen von
gewissensbissen mit, da sie das aktivistenuntemehmen fïlr arbei-
terverrat halten. (BBA 200/10)

Garbes Verbesserungsvorschlâge bei Siemens-Plania stellten zwar 1950 das Neue dar,

aber sein Verstàndnis des volkswirtschaftlichen »Leistungslohnes« beruht auf die

Entlohnung der Aktion des Einzelnen: »Ihr arbeitetet doch im Leistungslohn«, erklàrt er

183Rulicke, Die Dramaturgie Brechts, 220-221 ; vgl. Kapitel 1.2 dieser Arbeit.
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seinen Betriebskollegen, »da kônnt ihr mehr verdienen«.184 »Akkord ist Mord!« hôrte

Garbe hàufig von ihnen, nachdem er zum ersten Mal eine Aktivistentat bei Siemens-

Plania erzielt hat: Er mauerte einen Ofendeckel in dreizehn statt fûnfzig Stunden und

uberstieg die Norm durch 440 Prozent. »Sie sagten: Nur der Name habe sich geandert,

>Leistungslohn<, sonst sei allés dasselbe geblieben.« Alf Ludtke macht aufmerksam,

daB die scheinbare Kontinuitàt von der Lohnarbeit des Weimarer Kapitalismus und der

Nazi-Zeit ein Problem fur die Einfiihrung des Leistungslohns gewesen sei; in der DDR

gebe »ausschlieBlich die >volkswirtschaftliche Bedeutung einer bestimmten Arbeit< [...]

das RichtmaB fur die Entlohnung bzw. die geldwerte Bezahlung der >Leistung<«.

Garbes Arbeitsbrigade fungiert bei Brecht aïs Kollektiv, das sich erst unter solchen

prekâren Zustànden zusammengestellt hat und durch den Verrat des Einzelnen gefâhrdet

wird.

In einer anderen Szene erscheint der Verdacht der Arbeiter aïs Schweigen und

somit Hilfeverweigerung:

in der verzweifelung geht er nachts aufden halbzerstorten
fabrikhof und schreit seine anklagen gegen seine klassenge-
nossen in den winterlichen nachtsturm. er verdammt sie.
keine antwort. er droht, allés aufzugeben. keine ant-
wort. (BBA 200/15 a. 557/08)

In der Zeit der unstabilen Arbeitsbedingungen (wàhrend des ersten Zweijahres-

Wirtschaftsplans 1949-1950) sehen sich die Arbeiter gezwungen, ihm beim Ofenbau

Hilfe zu verweigem, um ihr eigenes Uberleben zu versichem. Demgegenùber versuchen

andere Arbeiter, Garbe auszunutzen:

aïs er aufviele ablehnende getroffen war, trafer aufeinen zu-
stimmenden. der missfielt ihm, da er ein schmutziger opportunist
war. (BBA 200/14 u.557/09)

184 Rulicke, Hans Garbe erzâhlt, 50.
185 Rulicke, Hans Garbe erzâhlt, 54.
1S6•Ludtke, 194.
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Opportunismus und Hilfeverweigerung drùcken die Unsicherheit dieser Jahre aus. Die

Betriebsarbeiter sehen Garbe aïs das Ungewôhnliche, das ihr Uberleben bedroht; aïs

einen Arbeiter, der auBerhalb der Norm liegt, anstatt einen, der sie ûberholt und

verbessert.

In diesen frûhen Szenen kommt Garbe positiv vor: aïs Lemender, der sich zum

Studium der Wissenschaft bekennt. Dièses Motiv ist in den Cidher-Szenen einsehbar,

»vertreten durch einen Ingénieur, der Garbe belehrt und den Garbe wissensmâssig

ausbeutet, um wieder andere zu belehren« (BBA 1375/08). (In der Tat hat der Ingénieur

Koch bei Siemens-Plania Garbe fortwàhrend unterstùtzt.) Einerseits empfinden seine

Arbeitskollegen das Verhàltnis Arbeiter-Ingenieur làcherlich:

mit einer kreide zeichnet er das prinzip seines ofenbaus
an die wand. sie stehen herum und verspotten einen ihres-
gleichen, der kluger aïs ein ingénieur sein will.
(einer ahmt ihn nach) (BBA 200/13 u. 557/10)

Andererseits werden die Klassengrenzen zwischen Arbeiter und Ingénieur ùberwunden,

etwa aïs Garbe von den Kostytschewschen Forschungen hôrt (BBA 200/03). Garbes

Vorschlag und Aktion beginnen das KlassenbewuBtsein zu erheben:

fïir mehrere wochen kommen die kollegen morgentlich zu
seinem ofen und verspotten ihn. eines morgens kommt keiner
mehr. eine grosse entmutigung ûberkommt ihn, er denkt daran,
aufzugeben. da wird ihm klar, warum sie ausbleiben: sie
wissen jetzt, dass der ofen gelingen wird. er arbeitet mit
neuer leidenschaft. (BBA 200/16 u. 557/1 la)

Mit der Beziehung zum Ingénieur wird Garbes Innovationsvermôgen mit dem Fortschritt

sowohl der Naturwissenschaften aïs auch der Gesellschaftswissenschaften verglichen. In

Brechts spàtem Versuch, ein Stuck ùber das Leben des Einstein zu schreiben, wird

wissenschaftliche Théorie âhnlich aïs soziale Funktion dargestellt. Jameson deutet darauf

hin, daB dies keine Analogie ist, sondem eine bestimmte historische Perspektive: Brecht

will zeigen, daB erst die groBen sozialen Bewegungen den wissenschaftlichen
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Durchbruch ermôglichen, daB neue Ideen in der Wisschenschaft von neuen Formen und

Ideen in der sozialen Ordnung abhàngen. Dies ist naturlich auch die Kernproblematik

in Leben des Galilei, und die Schuler-Figur in Garbe/Bûsching erinnert stark an die

wissenschaftliche und gesellschaftliche Rolle des Andréa. Die Flucht und RUckkehr des

Schulers beinhalten die gleiche Verànderung bei Andréa: Verachtung fur Galileis Verrat

und spàter Hochachtung fur Galileis Durchfûhrung der Discorsi.

Brechts Schwierigkeit, den 17. Juni und Garbes Verhalten zu deuten, beruht auf

seinem Glauben, daB der »Wandel der Dinge«, das Neue, immer eine Progression

bedeutet. Jameson schreibt entsprechend, daB

in Brecht, what is taught, what is shown, is ultimately always the New itself, and thus
somehow, modernity in its most general (rather than specific and technological)
acceptation. Learning thus displays the breaking in of the Novum upon the self: a
dawning both of a new world and of new human relations. It thereby becomes
inseparably associated with the great theme of change as such, and reinforces Brecht's
insistence that change always brings the new, and his unwillingness to conceive of a
change that would be purely retrogressive or degenerative.'89

In dem Garbe/Bùschmg-Projekt - wie auch in Fatzer - erscheint die Problematik des

Neuen in der Auseinandersetzung mit asozialem Verhalten. Brecht fïagt, kann der

Asoziale durch die verânderten Verhàltnisse im Sozialismus sozialisiert werden? Seine

Darstellung asozialen Verhaltens aïs lehrender Vorgang ist in seinem Versuch, eines

5â'â'/-Lehrstucks zu schreiben (1929-1930), am deutlichsten. Der bôse Baal der asoziale

ist wie Fatzer ein Experimentierfeld unterschiedlicher Motive des ichbezogenen

Gluckverlangens. 1941 erklàrte Brecht:

der groBe irrtum, der mich hinderte, die lehrstiickchen vom bôsen baal dem asozialen
herzustellen, bestand in meiner definition des sozialismus aïs einer groJSen ordnung. er
ist hingegen viel praktischer aïs grofie produktion zu definieren. produktion muB
naturlich im weitesten sinn genommen werden, und der kampf gilt der befreiung der
produktivitat aller menschen von alien fesseln. die produkte kônnen sein brot, lampen,
hute, musikstucke, schachzuge, wâsserung, teint, charakter, spiele usw usw.
(AJ1: 7.3.41,185)

187 Jameson, 91-92.
188vgl.Schivelbusch,30-31.

]

189 Jameson, 92.
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0 Bei dem Typus des Asozialen gilt es, negative Energie in positive zu verwandeln, oder

wie Brecht 1948 im Kleinen Organon schreibt, »Auch den katastrophal losgebrochenen

Strom vermagja die Gesellschaft frei in seiner Herrlichkeit zu genieBen, wenn sie seiner

Herr zu werden vermag: dann ist er ihrer« (GW 16, 673). 1954 fugte Brecht im Text

»Bei Durchsicht meiner ersten Stucke« hinzu:

Das Stuck »Baal« mag denen, die nicht gelemt haben, dialektisch zu denken, allerhand
Schwierigkeiten bereiten. Sie werden darin kaum etwas anderes aïs die Verherrlichung
nackter Ichsucht erblicken. Jedoch setzt sich hier ein »Ich« gegen die Zumutungen und
Entmutigungen einer Welt, die nicht eine ausnutzbare, sondem nur eine ausbeutbare
Produktivitat anerkennt. Es ist nicht zu sagen, wie Baal sich zu einer Verwertung seiner
Talente stellen wûrde: er wehrt sich gegen ihre Verwurstung. Die Lebenskunst Baals
teilt das Geschick aller andem Kunste im Kapitalismus: sie wird befehdet. Er ist asozial,
aber in einer asozialen Gesellschaft. (GW 17, 947)

Der Kommentar entschlusselt auch Brechts Versuch, aus dem Garbe-Stoff ein DDR-

Gegenwartsstùck zu gestalten: Von der Grûndung der DDR bis zum Arbeiteraufstand

des 17. Juni 1953 war die erhoffte »groBe Produktion« noch nicht erreicht warden. Die

Geradlinigkeit der Oppositionen asozial/sozial, negativ/positiv, destruktiv/produktiv

entsprach nicht ausreichend den ineinander verschlungenen Triebkràften der

Ubergangszeit des befohlenen Sozialismus. Anhand des Garbe-Stoffs nâherte sich

Heiner Mùller 1956-1957der DDR-Wirklichkeit aus mehrfachen neuen Perspektiven in

Der Lohndrûcker.

0
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III.3. Ûbergange zu Heiner Mullers Der Lohndrilcker:
»Der Protagonist war im Kontext DDR verschwunden«

Das Scheitem des Versuchs, einen

Brechtentwurf auszuschreiben, mag
AufschluB geben uber den Funktionswechsel
von Literatur in einer Obergangsperiode.
Trummer sind wie Denkmâler Baumaterial,
das aus den Steinbrilchen kommt.

Heiner Mùllerïw

Heiner Mûller bezeichnet seinen GLUCKSGOTT, geschrieben 1958 auf Anregung des

Komponisten Paul Dessau, aïs einen gescheiterten Versuch, Brechts Fragment gebliebene

Stuck Die Reisen des Glûckgotts (1941) weiterzuschreiben. Brecht sah in seinem Stuck

den gleichen »Grundgedanken des Baah<. 1941 beschrieb er die Handlung:

der gatt derer, die glucklich zu sein wunschen, bereist den kontinent. hinter ihm her eine
furche von exzessen und totschlag. bald werden die behôrden aufmerksam auf ihn, den
anstifter und mitwisser mancher verbrechen. er mufi sich verborgen halten, wird illegal.
schlieBlich denunziert, verhaftet, im prozeB Uberfuhrt, soi! er getôtet werden. er erweist
sich aïs unsterblich. (AJ l: 16.11.41,225)

Der asoziale Glùcksgott »hat keine Moral. Er lehrt nur, daB die Menschen allés tun

sollen, glûcklich zu sein«: »Als hôchstes Gluck wird die Produktivitât genannt«

(A6/926). Fur die Reichen soil er nur arbeiten; »die Armen dagegen wunschen immer

Gluck fur allé. [...] / Er verkùndet sein Programm: / Land den Bauem / Fabriken den

Arbeitem / Produktion unbegrenzt«. Daher wird der Glucksgott »verfolgt, prozessiert,

hingerichtet, kann aber nicht getôtet werden« (A8/927). Dem Vergnugen der »groBen

Produktion« entsprechend erklàrt Brecht 1954 im AnschluB an seinen Kommentar zu

Baal: ))ES ist unmoglich, das Glucksverlangen der M.enschen ganz zu tôten« (GW 17,

948).

Anders aïs Brechts reisender Glùcksgott sturzt Miillers GLUCKSGOTT vom

Himmel herunter. Er stolpert ùber die Abgriinde des durch zwei Weltkriege zerstôrten

Erdbodens, unsicher, wozu er gelangt. Letzten Endes konnte Muller den Brechtentwurf
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nicht ausschreiben: Die Suche nach dem Glùcksgott beendet m dem Text DER

GLÛCKLOSE ENGELW Dieser Engel ist die verkehrte Vision des »Engels der

Geschichte« aus Walter Benjamins Paul-Klee-Interpretation. Benjamins Engel, »sein

Anti itz der Vergangenheit zugewendet«, wird durch den Sturm des Fortschritts

»unaufhaltsam in die Zukunft« getrieben. Mullers gluckloser Engel, vor dem sich die

Zukunft staut, wird hingegen durch die Vergangenheit eingeholt: »auf dem schnell

verschutteten Stehplatz kommt der glucklose Engel zur Ruhe, wartend auf Geschichte in

der Versteinemng von Flug Blick Atem. Bis das émeute Rauschen màchtiger

Flûgelschlàge sich in Wellen durch den Stein fortpflanzt und seinen Flug anzeigt«.193

Die verànderte historische Perspektive im GLUCKLOSEN ENGEL ist

paradigmatisch fur das Spannungsverhàltnis zwischen Mùller und Brecht:

Die Arbeit erwies sich schnell aïs (von mir) nicht machbar. Brechts poetischer Einstieg -
ein Engel mit versengtem Fliigel, von der Erde kommend, die von Kriegen zerfleischt
wird, stôrt den Glucksgott auf -, der das Problem auf gegebenem Spielfeld zur
Verhandlung bringt, basierte aufder Vorstellung der Welt aïs einer mnden Sache. Meine
Wirklichkeit von 1958 schien mir so geschlossen nicht mehr darstellbar und noch nicht;
mein Globus bestand aus kâmpfenden Segmenten, die bestenfalls der Clinch vereint. Die
runde (fur Wirklichkeit undurehlassige) Figur des GG (er kann nicht zerstôrt werden = er
kann nicht lernen) konnte ich nur aïs Spielball einsetzen, der hin und her geworfen durch
seine passive Bewegung auf Dimensionen des Spielfelds und wechselnde Positionen der
Spieler schlieBen lâBt: er bringt kein Bein aufdie Erde.'95

MUllers Lohndrùcker war zwar sein »unmittelbarer AnschluB an Brecht«, aber er kannte

Brechts Garbe/Bùschmg-PTO]ekt nur aïs Gerûcht. Aïs Material hatte er andere

Darstellungen von Hans Garbe, unter denen Zeitungsgeschichten und Kâthe Rùlickes

Buchlein Hans Garbe erzàhlt. »Der eigentliche AnlaB war, daB aufeiner Parteikonferenz

u

190 Heiner Muller, "Glucksgott," Werke3: Die Stucke l (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000) 166.
191 Sta-ehlow, 81-84.
192 Walter Benjamin, "Ûber den Begriff der Geschichte," Gesammelte Schriften, hg. Rolf Tiedemann u.
Herman Schweppenhauser (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974) 697-698.
193 Heiner MUller, Werke 3, 180.
194 vgl. Frank Hômigk, l'->Texte, die aufGeschichte warten...<: Zum Geschichtsbegriff bei Heiner Muller,"
HeinerMuller Material (Gôttingen: Steidl, 1989) 123-137.
195 Muller, WerkeJ, 166.
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den Schriftstellern dieser Stoff ans Herz gelegt worden war«. Mullers Beschreibung

der »kàmpfenden Segmente« seiner DDR-Wirklichkeit entspricht seiner Deutung von

Brechts Scheitern am Garbe/Bùschmg-'PTO^ekt:

Zuerst wollte er [Brecht, M.D.] ein Stuck im Stil der »MaBnahme« machen, mit Chôren.
Das ging von der falschen Voraussetzung aus, daB es in der DDR eine intakte
Arbeiterklasse gâbe. Das war uberhaupt ein Problem, daB Brecht mit seinen klassisch
marxistischen Kategorien in eine Wirklichkeit kam, die damit (iberhaupt nicht zu fassen,
die viel differenzierter und komplexer war. Deswegen konnte er kein Stuck iiber die

197DDRschreiben.'

Heiner Milliers Auseinandersetzung mit dem Garbe-Stoff findet auf mehrfachen

Schichten start. Die erste Fassung des Lohndrùcker schrieb er 1956-1957. Eine zweite

Fassung erschien 1974 mit geringfùgigen Veràndemngen beim Rotbuch-Verlag m

Westdeutschland. Die letzte Fassung war Mullers eigene Inszeniemng des Stiicks

1987/1988 im Deutschen Theater Berlin. Die drei Phasen des Lohndrûcker bezeugen

also vierzig Jahre DDR-Geschichte.

Im Lohndrûcker besteht Garbes Ofenreparatur bereits aïs DDR-Mythos, aïs

historischer Bestandteil der unstabilen Zustànde dieser neuen Realitât, wie die

Einleitungszeilen erklàren: »Das Stuck spielt 1948/49 in der Deutschen Demokratischen

Republik. Die Geschichte der Ringofenreparatur ist historisch.« Somit konnten auch

»die Personen und ihre Geschichten [...] erfunden« werden. Der Held der Arbeit, Balke,

entspricht nicht dem historischen Hans Garbe: Im Gegenteil zu Garbes Verwandlung aus

einem konterproduktiven Arbeiter in der Nazi-Zeit in einen Helden der Produktion im

Sozialismus hat Balke eine Nazi-Geschichte. Balke funktioniert in beiden Systemen. Im

Betrieb gérât Balke in unmittelbaren Konflikt mit dem Parteisekretàr Schom, mit dem

u Heiner Muller, Krieg ohne Schlacht: Leben in zwei Diktaturen: Eine Autobiographie (Kôln:
Kiepenhauer & Witsch, 1992) 143.
197Muller, Krieg ohne Schlacht, 229.
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Balke in der Wehrmacht-Rùstung zusammengearbeitet und den er aïs Saboteur

denunziert hat:

SCHORN Wir haben zusammen in der Rustung gearbeitet, Balke. Vierundvierzig haben
sie mich eingespem: Sabotage. Dich haben sie nicht eingesperrt. Du warst der
Denunziant.
BALKE Was heif3t Denunziant. Ich war in der Priifstation. Da hatten sie mich

hingestellt, weil sie mich hereinlegen wollten, zwischen zwei Aufpasser. Bei den
Handgranaten aus eurer Abteilung waren die Schlagstifte zu kurz. Ich lieB sie
durchgegen oder legte sie zum AusschuB, je nachdem, wo die Spitzel standen. Das riB
aber nicht ab. Ich war auch dafur, daB man den Krieg abkûrzt, aber mir hâtten sie den
Kopf abgekurzt, wenn's ohne mich herauskam.
SCHORN halt: Vielleicht.

Schweigen.
Was war da fur ein Streit in der Kantine heute mittag?
BALKE Das ging gegen mich. Lohndriicker, Arbeiterverrâter und dergleichen.
Pause.

SCHORN Sag es mir, wenn sie dir Schwierigkeiten machen.
Pause.

BALKE Was gewesen ist, kannst du das begraben?
SCHORN Nein.198

Einerseits steht Schoms Verwandlung Saboteur (Verbrecher) - Parteisekretàr

(Produkteur) Balkes konsequentem Funktionieren entgegen. Aïs Held hatte Garbe,

schreibt Mùller in seiner Autobiographie, »seine Identitàt an den Staat abgegeben, ein

volkseigener Mensch. Deshalb hat es ihn auch nicht gestôrt, daB ich ihm im Stuck eine

Nazi-Vergangenheit angedichtet habe«. Andererseits teilen Balke und Schorn eine

Erfahrung in der Gegenwart des Sozialismus: Wie beim Glucklosen Engel haben sie ihre

Vergangenheiten eingeholt. Es wird nicht moralisiert, ob der eine Weg oder der andere

richtig war - das Urteil bleibt offen bis zum SchluB.200

Im Mittelpunkt des Stùcks handelt es sich also um die »Kanalisation« der

(asozialen) Energie Balkes. In der elften Szene stellt Schome die Frage im Gesprâch mit

dem Direktor »Wird er [Balke] den Aufbau sabotieren?«. Gemeint ist nicht nur die

Ofenreparatur des Betriebs, sondem zugleich den Sozialismus ùberhaupt, den der Typ

198 Muller. Werke 3. 45.
199 Heiner Mûller, Kriea ohne Schlacht, 149.
200'Hômigk, 134.
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Balke auch gefàhrden kann. Im Programmheft der Inszenierung von 1987/1988 stellt

Mûller neben dem »positiven Helden« Balke/Garbe den »eiskalten« Verbrecher-Helden

Werner Gladow aus der frùhen DDR gegenuber; in beiden Heldenbildem sieht er »die

gleiche Energie [...]. Die Frage ist nur die der Kanalisierung und wer die Energie wohin

lenkt«. Wo Brecht zum Déserteur Busching aus der Zeit vor Hitler zurùckgreift, bezieht

sich Muller direkt auf den Faschismus bezuglich der Verwandlung asozialen Verhaltens

fur die DDR: auf »die Disziplinierung der Arbeiterklasse durch den Faschismus fur die

Rustung, fur den Krieg. DaB da gezeigt wird, wie das gebraucht wird oder gebraucht

werden kann fiir den Aufbau des Sozialismus. Und wasjetzt fehlt, ist die Transformation

der Energie.«

Der offene SchluB in der Orginalfassung, der Weg ms Unbestimmte, ist

symbolisch in den »Leerstellen« des Texts ablesbar - wie u.a. im obenzitierten Dialog.

Mùller bemerkte selbst 1988:

Wenn ich das Stuck heute lèse und vergleiche das mit dem nâchsten, z.B. der
>Umsiedlerin<, dann ist ganz auffâllig, uberall wo spâter Arien kommen, die den
Schauspielem so viele Môglichkeiten geben, da steht im >Lohndriicker< Pause oder
Schweigen. Das ist sicher kein Zufall und liegt nicht daran, daB ich keine Sprache hatte,
sondem daran, daB die Figuren keine Sprache hatten, oder nicht mehr Môglichkeiten,
sich zu artikulieren. [...] Und deswegen ist die Haupthandlung eigentlich die zwischen
denTexten[...].203

Die Abwesenheit der Sprache ist bereits in Brechts wenigen Szenenentwurfen erkennbar,

etwa aïs Busching verzweifelt auf den halbzerstôrten Fabrikhof geht und »seine anklagen

gegen seine klassengenossen in den winteriichen nachtsturm« schreit. »er verdammt sie.

keine antwort. er droht, allés aufzugeben. keine antwort« (BBA 200/15 u. 557/08).

Brecht stôBt auf die Umnôglichkeit des Sich-Ausdrùckens in den unversôhnlichen

u
201 Muller, Werke 3, 56.
202 Heiner Mûller, "Gesprâch zwischen Heiner Mûller und Alexander Weigel am 20. 10. 1987,
Tonbandaufzeichnung von Thomas Heise," Per Lohndrucker: Programmheft, Deutsches Theater Berlin,
Staatstheater der DDR, Spielzeit 1987/88, keine Paginierung.
203 Muller, Werke 3, 537.
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Widerspruchen der Gegenwart, versucht sie aber zu beschreiben, darzustellen,

nachzuvollziehen; Muller hat hingegen die Abwesenheit aïs solche anerkannt und sie

instinktiv stehen lassen.

Die Unmôglichkeit der Sprache àhnelt in gewissem MaBe Brechts Schwierigkeit

mit dem BewuBtsein der Arbeiter uberhaupt. Dazu bemerkt Muller:

Intéressant war, wie der Brecht begrundet hat, warum er das Stiick [Garbe/Busching,
M.D.] nicht schreiben kann. Er sagte, der Garbe hâtte nicht die BewuBtseinsskala, die er,
Brecht, fur den Protagonisten eines Stuckes brauche, und deswegen reiche das hôchstens
fur einen Einakter. Er hat nicht verstanden, daB der Protagonist im Kontext DDR
verschwunden war, daC es keinen Protagonisten gab in diesem andem Kontext. [...] Ich
habe dann ganz instinktiv ein Stiick ohne Protagonisten geschrieben.

Die Abwesenheit von Helden in der DDR fuhrte auch zum MiBverstândnis des

Lohndrùcker, »daB die Leute dauemd Politik und Idéologie sehen, wo es eigentlich nur

um das Verhalten von Versuchstieren geht, die unter bestimmten Bedingungen, die sie

selber nicht bestimmt haben und nur ganz bedingt und relativ variieren kônnen, sich

verhalten mùssen.«

»Abwesend«, beschreibt Muller weiter im Programmheft der 1987/1988

Inszenierung, »ist das Andere. Das ware dann der Punkt, wo das Publikum gefragt ist.

Das Andere ware im Idealfall das Publikum«. 1974 hat er dièse Teilhnahme von seiten

des Publikiuns gefordert, indem er der Einleitung hinzugefùgt hat: »Das Stuck versucht

nicht, den Kampf zwischen Altem und Neuem, den ein Stuckschreiber nicht entscheiden

kann, aïs mit dem Sieg des Neuen vor dem letzten Vorhang abgeschlossen darzustellen;

es versucht, ihn in das Publikum zu tragen [...]«.206 Somit geht Der Lohndrûcker von

keiner Voraussetzung aus, daB das sozialistische Experiment DDR die Schlussel eines

erreichbaren Ideals halt. Der Erfolg und Scheitem dieser Aufgabe - das Kontinuum der

0 204 Muller, Krieg ohne Schlacht, 230.
205 Muller, »Gesprâch zwischen Heiner Muller und Alexander Weigel am 20. 10. 1987,
Tonbandaufzeichnung von Thomas Heise«, Per Lohndrucker: Programmheft.
206 Heiner Muller, Texte l: Geschichten aus der Produktion l (Berlin: Rotbuch, 1974) 15.
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Vergangheit aufzusprcngen, um in die Zukunft zu stauen - uberlàBt Millier dem

Publikum. Dennoch steht in der letzen Szene eine positive Blickrichtung: Balke und der

Arbeiter Karras, der ihm widersteht, legen ihre Differenzen bei und gehen zusammen an

die Arbeit. Im Jahre 1988 hatte sich die Situation jedoch geàndert: Der Versôhungs-

Dialog wird gestrichen, denn diese offene Zukunft der DDR kann nicht mehr behauptet

werden.207

u

j

207s. Muller, Werke 3, 539.
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IV. SCHLUSSBEMERKUNGEN:
ZWISCHEN VERSUCHSANORDNUNG UND SCHEITERN

u

Heiner Milliers Bemerkung, daB Brechts Fatzer »den DenkprozeB skandiert«, kann wohl

auch auf das Garbe/Buschmg-Projekt angewandt werden. Der DenkprozeB in

Garbe/Bûsching skandiert verschiedene Motive und Schichten, die zentrale Konflikte und

Widerspriiche der Grùndungsjahre der DDR enthùllen.

Dièse Arbeit untersucht die Vielschichtigkeit des Garbe/Bùsching-Piojekts durch

Brechts àsthetische Uberlegungen sowohl in Fatzer und in der Lehrstùcktheorie aïs auch

in der Erweiterung seiner Théorie und Praxis in der DDR. Die Entwicklung des Projekts

kann deshalb nicht einfach in verschiedene, aufeinanderfolgende Arbeitsphasen eingeteilt

werden. Das Projekt schwebt von Anfang an zwischen einer Versuchsanordnung -

einem »fragment in groBen, rohen Blôcken«, zur Selbstverstàndigung - und dem

Scheitem an einem realen Gegenwartsstùck, das das Vergnùgen an der Produktion, am

sozialistischen Aufbau, durch Einsichten und Impulse vermitteln sollte.

Obwohl nur wenige Fabelaufrisse und Szenen bestehen, bezeugt das Projekt

zentrale Ereignisse der frûhen DDR zwischen Hans Garbes Heldenîat und dem

Arbeiteraufstand des 17. Juni 1953. Dadurch werden gnmdsàtzliche Widerspriiche

zwischen der materiellen Produktion und dem BewuBtsein der Produzierenden

dialektisiert. In dem Garbe-Stoff wollte Brecht untersuchen, »was allés sich flir ihn und

bei ihm àndert, aïs er vom objekt der geschichte zu ihrem subjekt wird«. Die

Untersuchung geschahjedoch unter der Bedingung, »daB dies nicht ein rein persônlicher

vorgang ist, da er ja die klasse betrifft« (AJ 2: 578). Brecht erkannte bald, daB dièse

Bedingung ohne die Einfûhrung von Chôren und Liedem unmôglich ware; so weit ist die
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Arbeit aber nicht gekommen. Brechts Scheitern liegt in groBem MaBe darin, daB sein

Experiementierfeld lediglich in den individuellen Eigenschaften, den sozialen und

asozialen Verhaltensweisen Hans Garbes besteht.

Die vorhandenen Szenen zeigen jedoch deutlich den Experimentcharakter der

Arbeit, des Prozesses der Selbstverstàndigung. In dieser Hinsicht kônnen die Szenen, die

je einen bestimmten Zeitpunkt darstellen, wohl aïs Brechts Verwendung der Cidher-

Technik verstanden werden, das heiBt »Zeitsprûnge« zeigen, die die Handlung

keineswegs zerschneiden, sondem die BewuBtseinsbildung des Menschen darstellen.

Unter den Notizen uber die Dialektik aufdem Theater fragt Brecht nach dem Ort

des Theaters in der DDR:

Wo ist der Platz des Theaters jetzt, wo sich nach dem Wuten barbarischen Regimes und
einem schimpflichen und verhângnisvollen Krieg ein groBer ProzeB der
Selbstverstàndigung des Volks vollzieht? Dieser ProzeB wird von den werktâtigen
Massen vorwârtsgetrieben, und sie bilden das neue bestimmende Publikum des Theaters.
(GW16: 931-932)

Hans Garbe gehôrte zu den Werktàtigen dièses »bestimmenden Publikimis«. Das

Garbe/Bùschmg-PTO]ekt bezeugt nicht nur den »ProzeB der Selbstverstàndigung« des

Volks, sondem auch bei Brecht selbst. Der Text fahrt fort:

Es ist ein Privileg der KUnste, an der BewuBtseinsbildung der Nation teilzunehmen. Bei
groBen Umwâlzungen gesellschaftlicher Art erfîlllen sich die Menschen nicht gleichzeitig
und gleichmâBig, nicht sofort und in alien Schichten mit dem neuen BewuBtsein. Das
Alte wirkt noch betrâchtliche Zeit nach, und es ist im Kampf mit dem Alten, daB das
Neue sich durchsetzt.

Brecht hielt an dem Glauben, daB das Neue sich durchsetzen wiirde, bis zum letzen

Moment fest. Bei aller Resignation nach dem Aufstand des 17. Juni 1953 besteht die

Hoffnung des Neuen noch und vor allem in der Figur des Schulers, der zum Experiment-

DDR zurUckkehrt: »Zu spàt filr jetzt, aber nicht fur immer«. Das Garbe/Bùsching-

Projekt zeigt, was Brecht l 956 ausdruckte: »Die Darstellung des Neuen ist nicht leicht«.

0
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ANHANG

SZENENENTWORFE UND FABELAUFRISSE ZU GARBE/BUSCHING

Die entsprechende Szenen nach der Reihenfolge von Giinter Glaeser
(GBA 10.2: 971-979) werden in eckigen Klammern angegeben.

BBA 200/02-21: SzenenentwUrfe, BruchstUcke. Fabelaufrisse

BBA 200/02 [A4]

l berlin, maitage 1945. bùsching versteckt sich vor
zwei SS-offizieren, weil er denkt, sie wollen ihn hângen,
weil er desertiert ist. sie wollen aber seine jacke, denn
sie wollen desertieren.

BBA 200/03 [Al 8]

bùsching, in verzweifelter stimmung, hôrt einem ingénieur zu,
der von den kostytschewschen forschungen erzàhlt, dass man nicht
sagen solle, unkraut wachse wo guter boden sei, sondem: guter bo-
den sei, wo unkraut wachse usw. dass man. den wind nicht in der
hand habe, aber den boden usw.
er fûhlt sich gestàrkt.

ingénieur, nachmaliger feind?
dort môglich, nicht hier?
einjunger mensch dabei?

BBA 200/04 [A6]

bûschings frau hat eine schwester, die von einem betrunkenem rus-
sischen soldaten vergewaltigt warden ist. jakob, des lehrlings
schwester geht fur schokolade, drinks und zigaretten mit einem ami.
spâterhin bricht B. einmal aus. der msse hat am andem tag brot
und fleisch gebracht.

0
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BBA 200/05 [A7]
(vgl. BBA 557/07)

B. ist bei lemke, lebensmittel. die familie hungert. B.
rechnet mit seiner frau aus, dass imjahr fur 60 000 brote
mehl gestohlen wird. "wie soil das weiter gehen?"

200/06 [Bl]

BUSCHING HURT VON DER WISSENSCHAFT

WATTER

0

die wissenschaft ist

wie cidher, der wanderer.

allé fiinfhundertjahre

kommt er des weges.

durch die strassen einer

sehr alten stadt gehend

fragt er einen: ist dièse stadt ait?

so alt, hôrt er

dass wir schon nicht mehr wissen

seit waim sie besteht.

und nach fiinfhundertjahren

kommt er wieder des weges

und trift einen bauem

der aufdieser stelle gras màht.

wie ist die stadt zerstôrt warden, fragt er

die hier einst gestanden hat

mit turmen und hàusem?

niemals, hôrt er, war eine stadt hier.
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nach funfhundertjahren

BBA 200/07 [Bl]

kommt er wieder des weges

und er findet ein meer

an der stelle, wo (das) ein feld war.

und er fragt einen fischer:

seit wann ist ein meer hier?

und der fischer sagt ihm:

hier war ein meer vonjeher.

BUSCHING: niemals war eine stadt hier.

keine hâuser, keine tùrme!

sauberes gras! klares wasser!

BBA 200/08 [B2]

CIDHER, WIEDERKEHREND

BUSCHFNG: ich erinnerte mich gestem

watters geschichte von der wissenschaft

die weiss, was gewesen ist

und den wechsel der dinge kennt.

wie da gras wuchs und ein feld war

und konnt niemals eine stadt gewesen sein

wenn man den bauem horte, nie ein haus

nie ein turm und doch war da
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JAKOB

einst die stadt gewesen und konnt also

wieder eine stadt sein.

grosse weisheit:

der betrieb ist aufbaubar. wo etwas

war, kann wieder etwas sein.

BUSCHING du hast

BBA 200/09

nichts verstanden. eines kann ganz weg sein.

anders aber nicht. was gutes

kannst du wieder machen, weisst du wies gemacht wird

und der dreck kann weggeschaufelt werden

und fur immer. das sind also zwei

[B2]

gunstige gedanken.

BBA 200/10 [Al 0]

wenn bùsching seine brigade fîir den ofenbau sammelt, verspricht

er hohe lôhne. einige der kollegen machen mit alien zeichen von

gewissensbissen mit, da sie das aktivistenuntemehmen fur arbei-

terverrat halten.

BBA 200/11 [B3]

BUSCHINGS OFEN. MITTAGSPAUSE

ZWEI ARBEITER KOMMEN VORBEI MIT EINEM LEHRLING, DER STEINE
TRÀGT.

ARBEITER: ich habe einen einfall. die stinkenden hunde
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muss man ausstinken. augen zu.

DER LEHRLFNG SCHLIESST DIE AUGEN GRIN-

SEND; DER ARBEITER NIMMT EINIGE STEI-

NE UND LÀSST SIE IN EINEM DER SCHÀCHTE

FALLEN.

wenn sie kein anstand austreibt

vielleicht treibt sie das gas aus.

2. ARBEITER: das kann sie gar machen.

l. ARBEITER: hats einer gesehen?

ich nicht. du nicht und dem [erich (gestrichen)] jakob [handschriftlich]

fallen immerfort die augen zu

weil er an essen denkt. weisst du noch

karl, wie wir dem nierlinger

der S.A.-sau den kantinenspeck

abluchsten zweiundvierzig?

weisst du noch, was ich dir sagte?

BBA 200/12 [B3]

nicht nur, dass wirs haben

sondem auch, dass es ihnen fehlt.

BÛSCHING (TRITT HINTER DEM PFEILER VOR)

das war richtig. ich

hab gefressen bis ich krank war.

wenn die bomben fielen
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0 hab ich die schaufenster zugenagelt. ich

hab allés gehabt, kaffee, schokolade. was

[ich] in [handschriftlich] den schaufenstem war, war meins.

ER HAT BEGONNEN VOR IHREN AUGEN DIE STEINE AUS

DEM SCHACHT ZU HOLEN. DIE ZWEI ARBEITER GEHEN

FINSTER WEG, DER LEHRLING BLEIBT STEHEN.

mein bruder in pommem

hat beim gutsherrn im stall geraucht. heut

hat er seinen eigenen stall und die schwagerin

wiird ihn nicht mehr rauchen lassen, wenn er

schon tabak hàtt. halt mir das Eisen.

DER LEHRLING STELLT DIE KRUCKE NIEDER UND HALT

BOSCHING DEN EISENSTAB.

BBA 200/13 [All]
(vgl.BBA 557/10)

mit einer kreide zeichnet er das prinzip seines ofenbaus

an die wand. sie stehen herum und verspotten einen ihres-

gleichen, der kliiger aïs ein ingénieur sein will.

(einer ahmt ihn nach)

u
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200/14 [Al 2]
(vgl. BBA 557/09)

aïs er aufviele ablehnende getroffen war, trafer aufeinen zu-

stimmenden. der missfielt ihm, da er ein schmutziger oportunist [sic]

war.

BBA 200/15 [Al 3]
(vgl. BBA 557/08)

in der verzweifelung geht er nachts auf den halbzerstôrten

fabrikhofund schreit seine anklagen gegen seine klassenge-

nossen in den winterlichen nachtsturm. er verdammt sie.

keine antwort. er droht, allés aufzugeben. keine ant-

wort.

BBA 200/16 [A14]
(vgl.BBA557/lla)

fur mehrere wochen kommen die kollegen morgentlich zu

seinem ofen und verspotten ihn. eines morgens kommt keiner

mehr. eine grosse entmutigung ùberkommt ihn, er denkt daran,

aufzugeben. da wird ihn klar, warum sie ausbleiben: sie

wissenjetzt, dass der ofen gelingen wird. er arbeitet mit

neuer leidenschaft.

0
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BBA 200/17 [A2]

bus ch i ng

1 die befreiung

2 schiebergemeinschaft mit dem untemehmer

die gewerkschaft

grosses und kleines stehlen

die SED

bùsching wird ausgehungert

b wird aus der ESD geschlossen

3 verjagung des untemehmers

der arbeiterverràter bûsching

4

BBA 200/18

Garbe

[A3]

ein biologe erklârt, dass die veredelung der obstbàume ein barter

eingriffist.

zomesausbruch garbes. die widerstandleistenden arbeiter mûssen

gebrochen werden. scham und widerruf.

u derkollege: er ist nur maurer. (aber lassen sie dich mau-
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em?)

uber die ungleichheit. das agyptische lied.

freilich, die funktionàre, proleten selber. sie sprechen fur

herabsetzung der normen, behalten aber ihr gehalt.

sind wir fur die russen? sollen wir russen werden?

die russen sind fiir den sozialismus. wir sollen sozialisten

werden. der 17.juni.

BBA 200/19 [A5]

erste szene und weiter

sein freund, ein arbeiter hilft ihm gegen den SS-man.

dann werde sie feinde.

aber einmal zeigt er dem kocher den SS-mann, zusammensitzend

mit einem ingénieur.....

kann der SS-mann aïs arbeiter betrachtet werden? er wird den

arbeitem zurufen, sie erinnern. aber sie werden befinden, dass

er nicht mehr in einen arbeiter zuruckverwandelt werden kann.

nicht so schnell, nichtjetzt.

0
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BBA 200/20

der lehrling

[Al 9]

er deckt einmal ein kleines vergehen des lehrlings

er gestattet ihm nicht, das seine zu decken, spàter.

BBA 200/21 [A8]

der funktionàr, der garbe aus der partei wirft, ist ein guter

funktionâr. er ist mit der schweren aufgabe betraut, zellen zu-

sammen zu halten. garbe ging gegen den besitzer allein vor, ge-

gen seine kollegen.

BBA 557/04 - lib u. BBA 558/16: Szenenenhvurfe, Bruchstiicke, Fabelaufrisse

BBA 557/04 [A 15]

Busching verdàchtigt den meister Z., er lehne seine vorschlàge

nur ab, weil er mit der privatfîrma, die in aussicht genommen ist,

unter einer decke stecke. er bekommt unrecht und schâdigt seine

vorschlâge.

beim bau des Kulturhauses stellt sich heraus, dass bùsching

recht hat.
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BBA 557/05 [B4]

frage: warum habt ihr sieben es gemacht?

bûsching: sagen wir, weil wir l pfund butter mehr verdienen wollten.

frage: nicht, weil ihr dem betrieb vorwàrts helfen wolltet?

busching; das neue daran war vielleicht nur, dass wir dem

betrieb vorwàrts halfen, indem wir l pfund butter mehr

verdienten.

BBA 557/06 [A 16]

meister Z. argumentiert gegen bùsching: er sei l. nicht genosse

und 2. bei den arbeitem unpopular.

BBA 557/07 [A7]
(vgl. BBA 200/05)

B. ist bei Lemke Lebensmittel. Die Familie hungert. B.

rechnet mit seiner Frau aus, dass im Jahr fur 60 000 Brote

Mehl gestohlen wird. "Wie soil das weitergehen?"

BBA 557/08 [A 13]
(vgl.BBA200/15)

In der Verzweiflung geht er nachts aufden halbzerstôrten

Fabrikhofund schreit seine Anklagen gegen seine Klassen-

genossen in der winterlichen Nachtsturm. Er verdammt sie.

Keine Antwort. Er droht, allés aufzugeben. Keine Ant -

wort.
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0 BBA 557/09 [A 12]
(vgl.BBA 200/14)

Aïs er aufviele Ablehnende getroffen war, trafer aufeinen

Zustimmenden. Der missfiel ihm, da er ein schmutziger

Opportunist war.

BBA 557/10 [All]
(vgl.BBA200/13)

Mit einer Kreide zeichnet er das Prinzip seines Ofenbaus

an die Wand. Sie stehen herum und verspotten einen ihres-

gleichen, der kluger ist aïs ein Ingénieur sein will.

(einer ahmt ihn nach)

BBA 557/11a [A14]
(vgl.BBA200/16)

Fur mehrere Wochen kommen die Kollegen morgentlich zu

seinem Ofen und verspotten ihn. Eines morgens kommt keiner

mehr. Eine grosse Entmutigung uberkommt ihn, er denkt

daran aufzugeben. Da wird ihm klar, warum sie ausbleiben:

Sie wissenjetzt, dass der Ofen gelingen wird. Er arbeitet

mit neuer Leidenschaft.
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BBA 557/11b [A 17]

die arbeiter beschimpfen busching als arbeiterverrater.

ein alter arbeiter sagt, dass er seit vierzigjahren ununter-

brochen bei Siemens-plania an der maschine stehe und so sei

ihm noch niemand in den rucken gefallen. busching beweist ihm,

dass er ein lump sei: demi der grosse streik bei siemens-

plania war 1910 und der alte ein streikbrecher.

BBA 558/16
[handschriftlich]

[A9]

bùsching

b trinkt - nach seiner ausstoBung aus der

partei. er stôBt beschimpfungen auf die

arbeiter aus.

und bekommt beifall.

steigert seine beschimpfungen.

und sieht um sich: lauter gesindel.
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BBA 925/01 [Al]

zu Hans Garbe (Busching) Nov. 1954

l G. beim Anwalt, da er eine Kriegerfrau geschwàngert hat (deren Mann ihr keine
Bluse kauft), mit gestohlenen Lebensmitteln aïs Bestechung.

2 Der befreite G. arbeitet weiter im Privatbetrieb. Er ist fur Enteignung, versucht
den Besitzer zu enteignen und fliegt aus der Partei.

3 Der besitzerlose Betrieb wird demontiert (Bergung der Werkzeuge durch die
Arbeiter[)]

4 Garbe fur Herabsetzung der Normen, schâdigt sich selbst, Garbe aïs Tarifdrucker.
(Ofendeckel)

5 KampfumdenOfen.

6 Garbe gegen weitere Herabsetzung der Normen, erfolglos.

7 Kami die Regierung die neuen Normen beibehalten? Nein! Kann sie sie
preisgeben? Nein! Die Regierung gibt die Normen preis.

8 Der 17. Juni.

9 Die Geschichte seines Schulers. Flucht nach dem Westen.

10 Die Russen retten die Fabrik. Garbe stirbt.

11 Der Schuler kommt zuriick. Zu spàtfiirjetzt, abernichtfùrimmer.

y



XXIV

0
NOTIZEN KÂTHE RÙLICKES ZUR ENSTEHUNGSGESCHICHTE DES GARBE/BOSCHING-
PROJEKTS

BBA 1340/64

(Notizen KR uber Hans Garbe 16. 3. 52)

B. ist ununterbrochen produktiv. Heute war er bei mir und ich erzàhlte von meinen
letzten Ermittlungen ùber Garbe. Nach wenigen Minuten schon unterbrach er mich und
bat, Papier und Bleistift zur Hand zu nehmen, um ein paar Szenenentwùrfe (3) zu
diktieren. So ist er immer: Allés Erzàhlen, jede Unterhaltung, jede kritische
Stellungsnahme, jede Feststellung hat nur Berechtigung, wenn sie so gleich produktiv
gemacht wird aïs Folgerung, Konsequenz, Anderungsvorschlag, wirkliche Produktion.
Allés wird sofort umgesetzt.

Der Garbestoff ist schwierig. Es sei eine Anhàufung kleiner Einzelheiten (wie Faust
Wald und feld), uberepisch, nirgends dramatisch, diejeweils nur l Seite ergeben, nie eine
Szene (hôchstens l Minute). Es sei noch ganz unklar, wie daraus ein Stuck werden solle.
Vorlàufig bleibt nichts aïs sammeln. Im Gmnde sei der dramatische Punkt schon vorbei,
aïs Garbe die Genehmigung erhàlt, den Ofen zu mauem. Da hat er bereits gesiegt.
(Konflikt môglich bei Dusenstein, indem wesentliche Verbesserung. Erkundigen, warum
Verbesserung nôtig?).
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BBA 1375/08

Enstehungsgeschichte / Stuck: Hans Garbe:

Aïs ich im Dezember 1950 zu Brecht kam, beschàftigte ihn bereits das Garbe Thema aïs
môglicher Staff zu einem neuen Stuck. Ich verabredete mit Garbe den ich anlasslich
einer Auffùhrung der "Mutter" kennen lemte, am 15. 2. 51 einen Besuch in seinem
Betrieb, wo sich Brecht den von ihm gemauerten Ringofen besichtigte und Garbe ihn
[sic] die nôtigen technischen Dinge erklàrte. Im April plante Brecht, eine Probe Szene
zu schreiben. Er sprach mit Eisler wegen der Musik: Garbe sei zwar ein "Held", aber
kein "Shakespearscher Held". In diesem Stuck muBten die Gesamtzusammenhànge der
Gesellschaft zum Ausdruck kommen. Garbe kônne sie nicht ausdrùcken, da er sie nicht
erkennen kann. Also muB man Chore, Lieder haben, die das Ganze zusammenfassen.
Nach B's Meinung war es unbestimmt, ob das uberhaupt ein ganzes Stuck werden kônne
(26. 4. 51. im Garten). Versuchen solle man es trotzdem, auch wenn es nur l Einakter
von 40 Minuten wird. Man musse mehr uber Garbe wissen, ihn zum Reden bringen,
seine Vergangenheit (und vergangene Denkweise) kennen lemen. Man musse sich mit
den Arbeitern, die ihn nicht unterstutzten beschaftigen. Es gàbe fur derartigesnoch keine
Form, B. sàhe noch keine Moglichkeit, das zu gestalten. (Noch im Jan. 52 àusserte B.,
daB es sehr fraglich sei, ob er ein Gegenwartsstuck schreiben kôime. Wenige
Gegenwartsstucke in der Weltliteratur, z.B. Woyzeck, aber meist 20 Jahre spàter oder
von einem iiberwundenen gesellschaftlichen Standpunkt zurûckblickend).

Am 10. 5. 51 besuchte Garbe und Frau Brecht und erzàhlte einige Stunden (von mir
aufgenommen), am 19.5. wieder. Die Courage Proben hielten B. von kontuniïerlicher
Arbeit ab. Am 8. 7. fuhren wir nach Ahrenshoop, wo Brecht begann, einige
Probeszenen zu schreiben. Am 14.7. las er mir die ersten vor (im Jamben, groBartig).
Er verarbeitet Iljin [Michail, M.D.], aïs laufendes Motiv, vertreten durch einen Ingénieur,
der Garbe belehrt und den Garbe wissensmàssig ausbeutet, um wieder andere zu
belehren. Wegen "Stoffmangel" konnte B. bald nicht weiter. Wir hatten zwar allés von
Garbe erzâhlt bekommen, aber eben nur von Garbe, nicht, wie es seine Kollegen
(Gegner) sahen. Die Arbeit an "Theaterarbeit" nahm B. so in Anspruch, daB "Garbe"
wieder liegen blieb. Seine Begrundung, wamm Jamben: Z.B. ist Grunbergs "Golden
flieBt der Stahl", das ganz naturalistisch ist, ein Beweis, daB die Arbeiter die Frage
stellen, ist es so im Betrieb oder nicht, d.h. die Bûhne direkt auf die Wirklichkeit
ubertragen und umgekehrt. Es wir nicht ein "Kunsf'maBstab angelegt, sondem ganz
naturalistisch gemessen. Die Jamben haben den Vorteil: l. das Stiick zu "verfremden
und den Zuschauer in einen Abstand vom Geschehen zu versetzen, er betrachtet die
Vorgànge, die in Versen gesprochen wird, anders, aïs sei es Prosa. Der Vorgang wird 2.
auBerdem grosser, man spricht von alltâglichen Vorgàngen wie von grossen historischen
Stoffen, so den "Helden der Arbeit" zum grossen Helden machend und mit den gleichen
Mitteln bezeichnend. = zweifache Verfremdung.
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BBA 1375/09

2

Im Herbst arbeiteten wir allé an Theaterarbeit, im Januar nahm ich das "Stoffmaterial"
wieder auf, grub Kollegen von Egona, Lembke, Siemens Plania aus, Leute die Garbe aus
der Nazi Zeit kannten und Leute aus seiner Brigade. Garbe war in ruhrender Weise
bemùht, mich dabei zu unterstùtzen. Den grôBten Teil des Materials schenke ich Brecht
am

10. 2. 52 zu seinem Geburtstag. Ich besprach mit ihm folgendes:

Aïs l. werde ich selbst eine Broschùre herausgeben, die folgende Vorteile hat: l.
wideriegt sie die schlechten Bûcher von Claudius ùber Garbe, der die unmôglichen Dinge
(barbarisch und Kitsch) erfunden hat, indem Garbe selbst wie es wirklich war einfach
sein Leben erzàhlt. Unterlage sind meine Stenogramme.

2. wird sich Brecht bei seinem Drama auf dièse Broschure berufen, und die Quelle liegt
mit alien Ereignissen sichtbar und einwandfrei fest. Dichterische Freihalten sind also in
diesem Falle, da nachprùfbar, unbegrenzt môglich.

Im Laufe des Februar besprach ich mit Brecht folgendes Programm, d.h. meine
vorlâufige Arbeit am Garbestoff:

Auffinden von alten und neuen Situationen, feststellen, wie weit solche bereits in
klassichen Werken verarbeitet, feststellen, von bestimmten "Drehpunkte": Ubemahme
der Verantwortung, Entdeckung einer neuen aktiven Menschlichkeit, Vemachlàssigung
der persônlichen Schwierigkeiten, Inangriffnahme der allgemeinen Schwierigkeiten usw.

B. hat folgende Grundkonzeption: Es kommt darauf an, einen neuen aktiven (im
Gegensatz zum bûrgerlichen kontemplativen) Humanismus zu finden und zu entwickeln.
Nur in dieser Beziehung hat der Garbestoff Wert. Nicht Produktion um der Produktion
willen, sondem zur Erzielung einer neuen Menschlichkeit. Deshalb besonders
humanistische Punkte bei Garbe finden! Ich arbeitetejetzt, Ende Februar 1952, zunàchst
an der Broschûre.

(ab 17. 3. 52 im SchloB Wiepersdorf aïs Hauptarbeit)

Rùlicke

[Unterschrift]
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