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Schwundstufen des Lachens in der fruhen Komodie der DDR 

Will man zu reprasentativen Aussagen uber Funktion und Wirkung der fru
hen Komodie der DDR kommen, so wird es zweckmaBig sein, die Frage 
beiseite zu stellen, we1che Stucke aufgrund ihrer ideologischen Exzeptio
nalitat oder ihrer literarischen Qualitat noch heute literaturhistorisches 
Interesse auf sich ziehen konnten. Es wird zweckmaBig sein, sich an die
jenigen zu halten, die damals Karriere machten. Die Komodie "Frau Flinz" 
von Helmut Baier! gehort gewiB dazu. Sie hatte betrachtlichen Erfolg in 
Berlin und in der Provinz, nicht zuletzt dank ihrer Inszenierung durch das 
Berliner Ensemble unter der Regie von Manfred Wekwerth. 1m 11. Band 
der Geschichte der deutschen Literatur, also der Geschichte der Literatur 
der Deutschen Demokratischen Republik, gilt sie geradezu als klassisches 
Stuck der "Herausbildung der sozialistischen Nationalliteratur der Deut
schen Demokratischen Republik"l , ein Stuck also, das die Kriterien dieser 
Literaturgeschichte wie kaum ein anderes erfiillt. Der Autor Helmut Baierl 
war Russischdozent, spater Student des Leipziger Literaturinstituts, Ver
lagslektor und von 1959 bis 1967 Mitarbeiter, Dramaturg und Parteisekre
tar am Berliner Ensemble. Er hatte sich bereits mit Laienspielen (Der rote 
Veit) und mit einem Lehrstuck "Feststellung" hervorgetan, als er "Frau 
Flinz" schrieb. Die KomOdie wurde am 8. Mai 1961 uraufgefuhrt, 1964 
neu einstudiert und stand in dieser Fassung noch Anfang der 70er Jahre 
auf dem Programm am Schiffbauerdamm. Sie erreichte 175 Auffuhrun
genl

. 

Da ich nicht davon ausgehen kann, daB Ihnen das Stuck durchaus be
kannt ist, will ich es kurz charakterisieren3 : Es besteht aus 14 Bildern und 

Oer Text ist die unveriinderte Fassung eines Vortrags, der auf der Tagung .. Spiele des Lachens" des 
Arbeitskreises Literatur und Germanistik in der OOR am 2. Oez. 1984 in Bochum gehaIten wurde. 

1 Geschichte der deutschen Liter.tur. II. Bd., Geschichte der Literatur der Oeutschen Oemo
kratischen Republik, Berlin 1976, S. 419-422. 

2 Nicht mitgeziihlt sind die Wiederauffiihtungen in Brandenburg und Greifswald anliiBlich des 
35. J ahrestages, die iibrigens nur mliIligen Erfolg zeitigten. Es scheint nicht rnehr milglich, das Stiick 
anders aIs historisch zu sehen ... Wer das Stuck heute nur durch Lekture kennenlernt, kann sich von 
seiner Biibnenwirkung oor einem Vierteljahrhundert keinen Begnff machen," schreibt Dieter Kranz 
In einer historischen Betrachtung .. Auffiibtungen, die Geschichte machten". (Sonntag 14/1985, 
S.6). 

3 Abgedruc~t in Helmut Baier!, Stiicke, Berlin 1969, S. 39-120. 
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1 Epilog, die auf 3 Akte verteilt sind. Der innere Aufbau folgt dem Chro
nikstil und ist formal stark von "Mutter Courage" abhangig. Der 1. Akt tragt 
entsprechend den Untertitel "Frau Flinz und die antifaschistisch demokra
tische Ordnung 1945 bis April 1946"; der 2. Akt "Frau Flinz und die re
volutionar demokratische Ordnung April 1946 bis 1948"; der 3. Akt "Frau 
Flinz und die Deutsche Demokratische Republik 1948 bis 1952". Wie die
se Akt-Untertitel bereits andeuten, spielen die Episoden der Geschichte 
der Frau Flinz vor dem Hintergrund und im Widerspiel mit der politisch 
gcsellschaftlichen Entwicklung. Am Anfang zeigt sich die Macht der Ar
beiterklasse noch als durchaus ungefestigt. Zum Wiederaufbau ist man auf 
die Kooperation mit dem Unternehmer Neumann angewiesen, so daB die 
Staatsgewalt sogar t.l;essen Geschaftssinn und Profitstreben gegen die Not 
der Wohnungsuchenden und Notleidenden ins Recht set zen muB. Auch in 
der zweiten Phase kann die Partei nur partielle Probleme der Arbeiter auf
nehmen, ohne die grundlegenden Konflikte der Gesellschaft im Sinne der 
Obernahme der Produktionsmittel zu bereinigen. Erst im 3. Akt sieht man 
sozialistische Strukturen in der Landwirtschaft erwachsen. Vor dem Hin
tergrund der in dieser Form einstweilen noch obwaltenden Klassengegen
satze also spielt die Geschichte der Frau Flinz und ihrer funf S6hne. Am 
Anfang sieht man sie als Fliichtlinge, sprich Umsiedler, in einer Kleinstadt 
ankommen, voller MiBtrauen gegen die Obrigkeit ihre Hoffnung auf den 
Kapitalisten Neumann setzen. Am Ende aber hat sie den Schritt zur Soli
darisierung mit der neuen Ordnung getan, und sie geht sogar dahin, wo die 
Linie der Partei bestimmt wird, und ergreift als Gastdelegierte einer der 
ersten landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften das Wort auf 
dem zweiten Parteitag der SED. Vor dem Hintergrund der geschichtlich 
sich verandernden Situation des Klassenkampfes also spielt ein nichtant
agonistischer Konflikt, der Konflikt, in dem die Flinz aus Verblendung 
uber ihre wahren Klasseninteressen mit dem Vertreter der Klasse, dem Ge
nossen Weiler, ihre Gefechte ausficht. Es dauert lange, bis die Flinz er
kennt, auf welcher Seite ihre wahren Interessen liegen. Auf dem Wege dort
hin verEert sie all ihre S6hne, sie gehen namlich dahin, wo sie sinnvolle Ar
beit und Entwicklungsm6glichkeiten finden, und nehmen in der einen oder 
anderen Form teil an dem Aufbau der neuen Gesellschaft. Der Verlust der 
Kinder ist also nur scheinbar ein Verlust, am Ende erweist er sich auch fUr 
Frau Flinz als Gewinn, indem ihre Verlassenheit sie zu ihrem eigenen Gluck 
zwingt. Sie beteiligt sich am Ende als Agitatorin an der Griindung einer 
landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. In demselben MaBe also, 
in dem sich die gesellschaftlichen Verhaltnisse klaren, kann Frau Flinz 
vom spontananarchischen zum bewuBten Handeln iibergehen, sich "ein 
richtiges Urteil" uber ihre eigene Position bilden und kann anders als die 
Courage ihre Hoffnungen und Wiinsche mit der Entwicklung der Gesell-
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schaft in Obereinstimmung bringen. Mit der zunehmenden Oberwindung 
der antagonistischen schwinden auch die nicht-antagonistischen Gegen
satze, so daB am Ende die Heldin auch die Reste kleinbiirgerlichen Den
kens, die Klein-aber-mein-Ideologie ebenso wie die traditionale Familien
vorstellung iiberwindet und schlieBlich nicht sowohl im Alltag als vielmehr 
in der Werner-Seelenbinder-Halle anlangt, wo der 2. ParteikongreB der SED 
stattfindet. Subjektives und Objektives stehen am Ende im Verhiiltnis 
sch6nster Obereinstimmung. Die Chronik zeigt den folgerechten Weg zur 
neuen Gesellschaft und an Frau Flinzparallel dazu den Weg zumGliick in ihr. 
"Das alles hat groBes historisches Gewicht" , meint die Literaturgeschichte 
der DDR4. Die Fabel also laBt sich lesen als Allegorie der nun erstmals 
moglichen geschichtlichen Vers6hnung von Individuum und Gesellschaft. 
Sie hat damit jene Struktur, die Adorno als "erpreBte Versohnung" kriti
siert hat. In der Tat wird diese Strukturformel nicht kritisiert, komisiert 
oder sonstwie ambivalent gemacht; sie ist durchaus ernst, padagogisch und 
propagandistisch gemeint. Es stellt sich die Frage, was unter diesen Um
standen die Gattungsbezeichnung Kom6die, die das Stiick im Titel tragt, 
noch besagen kann. 

Freilich, wenn man mit Arntzen von einem neuzeitlichen Kom6dienty
pus der ernsten Kom6die ausgehtS

, so konnte diese Frage sieh als eine 
Scheinfrage ausnehmen. Was also spricht dagegen, das Stuck als ein simples 
Lehrstiick aufzufassen? Nun, es ist in der Tat eine raffiniert gebaute Ko
modie, die ihres Erfolgs durehaus sieher ist, und zwar aueh und gerade ihres 
Lacherfolgs, wie man sieh durch Autopsie iiberzeugen konnte. Es war ein au
Berordentlicher Erfolg. Die Meinung, daB es angesiehts einer so dogmatisch 
gebauten Komodienfabel doch eigentlich nichts mehr zu lachen geben kon
ne, trifft also ganz offensichtlich die Sache nicht. SoIlte diese Meinung selbst 
dogma tisch sein? Man wird sieh entschlieBen miissen, auf eine Reduktion der 
Probleme dureh AusschlieBung des Problems der komischen Wirkung zu ver
zichten. Hier, wie generell, mag gelten, daB das Lachen als Horizont der ernst
haften Komodientheorie beizubehalten ist, selbst dann, wenn das Lachen 
wie in "Frau Flinz" am Ende verstummt. Auch helfen aIle Theorien uber das 
sogenannte GeseIlschaftlieh-Komische nieht weiter, wenn diese, wie bei Gie
se, das Lachen als Wirkungsdimension des Komischen unberiieksichtigt las
sen6 . 

Die Kom6dienpraxis, die also auf das Lachen durehaus nieht verzichtet 
steht nun in einem gewissen Gegensatz zur Kom6dientheorie sozialisti 
scher Provenienz, in der narnlich das Lachen als Endhorizont der KomOdi~ 

4 Vgl.Anm. 2. 
5 Helmut Arntzen, Die erste KomOdie. Das deutsche Lustspiel von Lessing bis Kleist, Miin 

chen 1968_ 
6 Peter Christian Giese, Das Gesellschaftlich-Komische, Stuttgart 1974, S. 11 L 



gerade negiert wird. Zwei Jahre vor "Frau Flinz", 1959 hatte Georgina 
Baum ihre maBgebende Komiktheorie mit dem Titel "Humor und Satire 
in der biirgerlichen Asthetik" verOffentlicht. Sie hatte darin die Verabso
lutierung des Komischen im Humor als ideologischen Schein entlarvt und 
den biirgerlichen Humor als Mittel zum Verwischen und zur Versohnung 
der Gegensatze und Widerspriiche diagnostiziert. Der Eckstein der von ihr 
angestrebten neuen sozialistischen Komodientheorie sollte nicht das Ko
mische, sondern der Ernst sein, namlich "das wirklichkeitsbezogene gesell
schaftskritische Wesen der Satire"7. "Die Komodienform, die aus der 
Marxschen Analyse abgeleitet werden kann, ist die politische Satire, die 
mit den scharfsten Mitteln, mit bewuBter Aggressivitat gegen iiberholte ge
sellschaftliche Ersch6':jpungen, gegen die veraltete Ordnung Partei nimmt"S . 
Komik ist nach dieser Theorie bekanntlich ein objektives Moment in der 
Geschichte der Klassenkampfe. Nach Wolfgang Heises 1964 publiziertem 
Aufsatz "Hegel und das Komische" ist komisch "iiberwundene oder iiber
windbare Vergangenheit"9. DaB iiberwundene Vergangenheit oder iiber
windbare, also demnachst Vergangenheit, sich nicht wiederholende Ver
gangenheit ist, kann man freilich nur aufgrund geschichtsphilosophischer 
Zuversicht wissen oder besser glauben und versichern. Setzt man dies in 
komodiantische Praxis urn, so resultiert daraus die Theoriegebundenheit 
der komischeh Konstellation, d.h. aber ihre Abhangigkeit von einem durch
aus nicht zur Disposition gestellten Ernst. Damit soll nun nicht gesagt sein, 
daB dieses prasumptorische Moment eine spezifische Eigenschaft sozialisti
scher Komik sei, indessen ist es historisch neuen Datums, es kann ja frii
hestens dort eintreten, wo das Komische in den Einzugsbereich geschichts
philosophischen Denkens gerat lO . Man denke etwa an die Darstellung des 
spatfeudalen Hofes in Biichners "Leonce und Lena". Von einem Begriff 
von Satire, dessen Gegenstand die Abweichung von einer geltenden Norm 
ware, ist dies also durchaus zu unterscheiden. Hinzu kommt nun aller
dings, daB die Natur des komischen Konflikts in der sozialistischen Asthe
tik semantisch festgelegt wird. Man beruft sich dabei bekanntlich auf Marx' 
beilaufige Verwendung des Begriffs der Komodie in seiner Einleitung zur 
Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Komik als ein objektives Mo
ment ist daher eine Gegebenheit von Klassenauseinandersetzungen. Er-

7 Georgina Baum, Humor und Satire in der bUrger lichen Asthetik. Zur Kritik ihres apologeti
schen Charakters, Berlin 1959, S. 65, 67. 

8 Ebda., S. 32f. 
9 Wolfgang Heise, Hegel und das Komische, Sinn und Form 16, 1964, S. 811-830. Zitiert nach: 

Ulrich Profitlich, Ober Begriff und Terminus "KomOdie" in der Literaturkritik der DDR, Lili 
30/31, S. 190-205. 

10 Dies ist kritisch Zu erinnern gegen Walter Hincks "Die Komiidie zwischen Satire und Uto
pie", in: R. Grimm, W. Hinck, Zwischen Satire und Utopie, Frankfurt 1982. 
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scheinungen der Klassengesellschaft werden standpunktgebunden als Ver
gangene und daher obsolete behandelt, mit dem Zweek, daB sie als solche 
erkannt werden. Das belehrende Moment kann jedoch aueh zuri.icktreten 
im Sinne einer bloBen Affirmation von etwas durchaus schon Bekanntem 
so daB Erscheinungen der Klassenkampfe der Vergangenheit vor eine~ 
Pub~ikun:t ausgeste~lt werden konnen, das in diese Kampfe nieht mehe in
volvlert 1St, also emer aktuellen Belehrung nieht bedarf. Brechts Maxime 
des Historisierens realisiert dies, obwohl das Historisieren Brechts seine 
Funktion nieht nur in diesem Zusammenhang hat. In der friihen Komodie 
der DDR spielt diese Definition des Komisehen eine groBe Rolle, so wenn 
Hacks davon spricht, im Sinne einer ,;Uberlegenheit des Heute" einen 
"Abscheu vor der Vorzeit" zu inaugurieren Jl. Wahrend in Brechts Hof
meister-Bearbeitung durchaus eine selbstreflexive Betroffenheit des Zu
sehauers ~itge~eint ist, fallt sie .in Hacks friihen Stiieken in aller Regel 
aus. Paradtgmattseh kann man dIes an seiner Bearbeitung von Heinrich 
~eopold. Wagner.s "Kindermorderin" stud ieren , die ganz darauf hinaus
la~ft, dIe Konfhkte des Sturm-und-Drang-Stiickes als obsolete zu kenn
zelchnen yom Standpunkt eines gesellschaftlichen BewuBtseins aus, in 
dem solche K?nflikte ~einen Platz mehr haben. Nach der Griindung der 
DD~ muBte slch ab~r ~b~r kurz oder lang die Frage stellen, ob auch Er
schemungen der sozlahstIschen Gesellschaft Gegenstand einer Komodie 
im Sinne dieser Theorie sein konnten. In diesem Sinne wurden dann 
Machenschaften des Klassengegners, soweit sie noch obwalteten, anti
quierte Interessen und Verhaltensweisen als probate Gegenstande einer 
neuen sozialistischen Komodie betrachtet. Strittmatters "Katzgraben", 
Wolfs "Biirgermeister Anna" und eben auch "Frau Flinz" sind die Para
digme.n f~ eine solche ne~e. ~oziali.stische Ko~odie. "Frau Flinz" jedoch 
geht m emer solchen DefmltIon filcht auf. Die iiberkommenen Konflikte 
verschwinden wie die Figur des Neumann von der Biihne, iibrigbleibt Frau 
Flinz. Sie ist komische Person. Aber ihr gerade ist es beschert, im Sozialis
mus anzuk~mmen. 1m Bli~k auf Frau Flinz stellt sich also die Frage, die 
auch Georgma Baum berelts aufgeworfen hat: "Kann das Satirische in ei
nem lediglich angreifenden, vernichtenden und verneinenden Sinne also 
G.iiltigkeit fiir die Kunst im Sozialismus behalten?" Georgina Baum hatte 
dlese F~.age z~ ~e~ntworten gesucht durch eine Unterscheidung zwischen 
der antumpenahstIschen aufs Ganze gehende Satire und einer innersozia
listischen erziehenden Satire, deren Funktion die Detailkritik an Erschei
nungen der sozialistischen Gesellschaft sein sollte. Funktion eines solchen 
Komischen sollte also sein die Parteinahme im Sinne eines Aufbaus mit 

11 Peter Hacks, .. Wagners Kindermorderin. Bearbeitet von Peter Hacks", Junge Kunst, 111957, 
H. 2, S. 23. 
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den Mitteln des Komischen. DaB dadurch aber ihre zuvor so hartnackig be
triebene Differenzierung des satirischen vom biirgerlichen Humor hinfallig 
wurde, war ihr bewuBt geworden, und dies lieB sie schlieBlich von einem 

1·, H b 'ff" h 12 "qua Itatlv neuen umor egn sprec .en . . 
Als qualitativ neuen Humor hatten ~Ir e~ de~~~ch anzusehe.n, we~n.dl~ 

Titelheldin am Ende in der Szene "Die Belchte 10 der Art emer pletlStl
schen Erweckung die Obereinstim~ung ihr~r Inter~ssen I!lit denen des 
Staates entdeckt und symboltrachtlg zur Lenm-Lekture grelft. Und wenn 
ihr Gegenspieler, der zu friih gekommene G~noss~ Weiler, be.k~nnen muB: 

In der Deutschen Demokratischen Repubhk wlrd der Sozlahsmus plan
~aBig aufgebaut - wie Walter das gesagt hat, bin ich ~ast vom Stuh~ ge
fallen". - Der U01Schlag der Komodie ins Lehrhafte 1st selbst komlsch, 

~~~~. -" .' 
In einer Interpretation von Erich Kii~me.lese~ Wlr: Durch die neuen Mo-

mente in der Ausstrahlung der Konfhktsltuatlon, entsprechend der f~rt
schreitenden Handlung und der Entwicklung der Heldin, verandere slch 
der Charakter des Komischen bei Baierl, er gewinne "bestimmte Aspekte 
der Komik hinzu"13. Das Dilemma solcher Unbestimmtheiten, worin nam
lich der komische Konflikt angesichts des wegfalls gesellschaftlicher Kon
flikte noch bestehen kann, ist nur ein Indiz fUr das viel grundsatzlichere 
Problem, daB gesellschaftstheoretische Ko~flikta~a~ysen der Komodien
handlung offenbar nicht in der Lage sind, die spezlflsche Struktur der ko
mischen Wirkung, die vis comica des Stiickes, a~aquat z~ erfassen. ~er sa
tirische Charakter des sogenannten Gesellschafthch-Komlsche~ erklart d.as 
Lachen so wenig, wie der Zuschauer sich das Lachen durch eme Red~zle
rung der gesellschaftlichen Dimension der Ha~dlungsstruktu~ ver~leten 
laBt. Kritik und Affirmation sind offenbar ungeelgnete Kategonen, die Be
sonderheit des Komischen zu erfassen. 

So ergiebig konfliktanalytische Erort~rungen .. fii~ di~ Ko~stituti?n ein~r 
tragischen Handlung sein mogen, fiir die Komodle smd ~le es mcht. Sle 
fiihren lediglich dazu, die generische Bedingung de~ LuStSpl.elS, das Lac~e~, 
theoretisch auszutreiben oder es als bloBes techmsches Mittel zu medlatl
sieren. Die Hilflosigkeit sozialistischer Komodientheorien laBt sich me!nes 
Erachtens nur beheben, wenn man die Richtigkeit von Rainer W~mngs 
Befund akzeptiert l4 , daB sich die Handlung einer Komodie au~ z~el Ebe
nen konstituiert einmal auf der Ebene der umfassenden Komodlenhand
lung, sodann auf der Ebene der eigentlich komischen Handlung. Die komi-

12 Baum, a.a.O., S. 17Off. . ' S 
13 Erich Kiihne, Meh~chichtigkeit und Vielseitigkeit des KomOdlenkonfhkts, WB 10, 1964, . 

163-183;S.17~ . . 'k 14 Rainer Warning, Elemente einer Pragmasemiotik der KomOdie, ID: Das KODUsche, Poet! 
und Hermeneutik VII, hg. v. W. Preisendanz und R. Warning, Miinchen 1976, S. 179-333. 
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sche Handlung operiert danach gleichsam parasitar auf der Basis einer "an' 
derweitigen Handlung", die zwar als eine Ermoglichungsstruktur komi· 
schen Gegensinns beschrieben werden kann, das Komische selbst aber nicht 
konstituiert und sich daher auch fur die Erklarung der Lachwirkung nicht 
ohne weiteres in Anspruch oehmen laBt. Das Verhaltnis beider Ebenen ist 
vielmehr zu bestimmen als ein Interaktionsverhaltnis. Geht man von einem 
solchen Interaktionsverhaltnis aus, so ist eine Skala denkbar, an deren ei· 
nem Pol die Reihung komi scher Situationen die Syntagmatik der Komo· 
dienhandlung uberwiegt, und an deren anderem Pol die Paradigmatik ko· 
mischer Wirkungen durch eine nunmehr dominierende elaborierte Hand· 
lungsfuhrung zusammengeschlossen und iiberboten wird. Die Intrigen· 
handlung der klassischen Komodie etwa wird in diesem Sinne nach Eduard 
von Hartmann als "Kette fUr den Einschlag des Komischen" einsichtig, de· 
ren Anderweitigkeit gegenuber der komischen Handlung sich nicht ver' 
leugnen laBt. DaB die Komodienhandlung selbst zu einem komischen Para· 
digma wird, ist erst eine Errungenschaft der klassischen Komodie seit Mari· 
vaux. Angesichts dieses historischen Befundes ist es nichts als eine norma· 
tive Vorentscheidung, daB nur eine in einem bedeutsamen Sujet aufgeho· 
bene Komik als asthetisch relevant zu gelten hatte. 

Konnte es nicht sein, daB es auch fUr die Komodie der DDR eine irre· 
fiihrende Vorentscheidung ist, wenn man die Komodie von der Seite del 
Syntagmatik her als der anderweitigen Handlung mit ihrer prinzipiellen 
Ernstfunktion definiert, statt in dieser Syntagmatik vorab nur einen Rah· 
men zu sehen, der das Ausspielen von nichtiger Unvernunft erlaubt. Dem 
Rezipienten namlich ist es ohnehin unbenommen, wie er diese Ambivale02 
der Interaktion von komi scher Handlung und anderweitiger Komodien· 
handlung fur seine Lachbereitschaft ausnutzt. Waren die DDR-Komodier, 
umstandslos jene Lehrstucke, fur die die handlungsrekonstruierende Lite· 
raturwissenschaft sie ausgibt, so ware ihr Erfolg auf der Biihne ein uner· 
findliches Faszinosum der Kulturpolitik. So gesehen kommt natiirlich dem 
episodenreihenden Komikstil von "Frau Flinz" fundamentale Bedeutun~ 
zu, verzichtet er doch vordergriindig zumindest auf die Aufhebung der ko· 
mischen Situation in einem integrierenden Handlungszusammenhang. Del 
sich erst nach und nach im Stuck durchsetzende und vom Zuschauer auch 
nicht gleich erkennbare geschichtsphilosophische Ernstsinn der Reihung ist 
ja realisiert als eine vorzustellende Sinnstruktur, die kein Korrelat als Plot 
besitzt. Die tatsachliche Rezeption der Komodie auf der Biihne weist je· 
denfalls darauf hin, daB der prinzipielle Ernst der allegorischen Sinndimen· 
sion erst nach und nach bewuBt wird, so daB dem paradigmatischen Chao 
rakter der komischen Handlung zunachst ein gewisser Spielraum verbleibt 
Erst nach und nach wird die Wahrnehmung von der komischen Handlun~ 
abgezogen und auf die syntagmatische Sinndimension hingelenkt. 
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Am Ende jedenfalls wird die k.omisc.he Hel.din nicht von der ~.iihne. ver
jagt, sondern in die Gesellschaft mtegnert. Dleses Happy End w~re mchts 
Besonderes wiirde mit ihm nur die komische Enthebung des SpielS been
det. Doch dieses Ende erhalt syntagmatische Bedeutungsschwere. Mit der 
zu verstehenden Veranderung der gesellschaftlichen Normen werden ja die 
NormverstoBe der komischen Heldin fUr obsolet erklart. Ahnliches ge
schieht mit dem Lachen des Rezipienten, sein Lachen wird nachtraglich 
auf Griinde und Motive festgelegt, die als solche der Vergangenheit iiber
wiesen werden. Gefordert wird die Anerkennung eines Ernstes, der das La
chen eriibrigt. Der Zuschauer geht noch lachend in die Pause, aber erniich
tert nach Hause. 

Nach Schiller muB in der Komodie alles "von dem moralischen Forum 
auf das phrsisch~·'"'gespielt werden, denn das moralische erlaubt keine In
differenz" 1 • Bei Baierl geschieht genau das Gegenteil, weil keine In
differenz erlaubt sein solI. Die Isolierung des komischen Falls wird besei
tigt, die Pikara wird gebildet, der Zuschauer .zum analytischen Bedenk.en 
ihres vormals komischen Verhaltens provoZlert, das Gelachthaben wlrd 
reflexiv eingeholt, indem er die Griinde seines Lachens auf Implikate und 
Konsequenzen zu durchdenken vera~laBt wird: Ob daraus abe~ die e~bau
liche Wirkung erfolgt, die der Autor slch verspncht, oder aber die eleglsche 
Trauer urn das abhandengekommene Lachen, das fragt sich noch. Auch 
Schwundstufen des Komischen haben namlich ihre Ambivalenzen. 

DaB meine Beschreibung der Rezeptionsstruktur des Stiicks richtig sein 
konnte, daB es die Moglichkeit, die Niehtigkeit der komischen Handlung 
im 1. Teil gegen die syntagmatische Bedeutungsstruktur des ganzen durch
zuhalten, wirklich gibt, dafiir sprechen einige "Geschichten urn Frau Flinz" , 
die offenbar in rezeptionslenkender Absicht auf dem Programmzettel ab
gedruckt wurden. "Bei einer d.er ~rsten Auffiihrungen de.s Stiickes", so 
werden wir da berichtet, "trug slch 1m Kassenraum des Berliner Ensembles 
folgendes zu: Drei ernste Manner verlieBen die Vorstellung nach dem er
sten Akt und verlangten lautstark ,den verantwortlichen Genossen!' Der 
Abendregisseur, zugleich Mitglied der Parteileitung, der gerade im Kassen
raum zu tun hatte, fragte die drei: ,Warum geht ihr, Genossen, das Stiick 
ist doch noch gar nicht zu Ende?' Darauf die drei: ,Wir haben genug gese
hen'. Unser Kollege interessierte sich: ,Ihr habt wohl was gegen das Stiick?' 
Darauf die drei: ,Dariiber wird an anderer Stelle verhandelt werden.' Sie 
gingen. Es wurde tatsachlich ,an anderer Stelle' verhandelt, wenn auch an-

15 Fr. Schiller, Nationalausgabe Bd 21, S. 92. 
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ders, als die drei dachten, denn am 7. Oktober 1961 wurde das Stuck m 
dem N ationalpreis ausgezeichnet." 16 

Derartige AuBerungen deuten aIle mal darauf hin, daB die Komodi 
"Frau Flinz" davon lebt, daB zunachst einmal die komodienspezifische 
Publikumserwartungen eines komischen Vergniigens und die ihr entsprc 
chende Lachbereitsehaft aufgerufen und bedient werden. Woraus aber be 
steht diese Erwartungshaltung? GewiB gilt Hegels Wort, daB sich niehl 
Entgegengesetzteres auffinden lasse als die Dinge, w'Jriiber die Mensche 
lachen. Die Komodie jedoch als kulturelle Institution enthalt bereits Me 
chanismen, die komische Wirkung fiir ein Publikum zu stabilisieren und z 
generalisieren. Dazu gehort bereits die Einstellung auf eine komische Lm 
an irgendeiner Verletzung des Erwarteten, also eine erwartete plotzlieh 
Verletzung einer Erwartungsnorm. Nach Plessners Bestimmung geht es ir 
Komisehen urn irgendeine "Gegensinnigkeit", "die gleichwohl als Einhe, 
sich vorstellt und hingenommen werden will" 17 • Ihr gegeniiber komme ( 
zum Kollaps der sinnhaften Orientierung unserer kognitiven und emot 
yen Vermogen, zu einer Krisenerfahrung, auf die der Mensch nur noch UT 

ter Einsatz seines Korpers reagieren konne, indem er bewuBte Person un 
korperliche Reaktion dissoziiere. Darin eben bestehe das Laehen. Auf de 
ersten Blick scheinen derartige anthropologische Bestimmungen des Kom 
schen durch Welten getrennt zu sein yom sogenannten Gesellschaftlieh-Kc 
mischen einer DDR-Komodie in der Brecht-Nachfolge. Wie sollte es zur 
Kollaps unserer Sinnerwartungen kommen, wenn doch die komische Gc 
gensinnigkeit als systematisch veranlaBte und als solche jederzeit begreil 
bare Widerspriichlichkeit von Klassenverhaltnissen konzipiert ist? Bleib 
hier als einziges Vergniigen nicht das des iiberlegenen, diagnostisehen Blick! 
das Erkennen der komisehen Gegensinnigkeit als ein Fall von ... "Das Kc 
mische hat ... bei Brecht meist den Charakter des Exempels, d.h. es be 
ruht auf einer didaktischen Intention". Es diene der sozialen Erkenntni! 
so . Ie sen wir bei Giese.ls . Vers~oBt nie~t diese behauptete Exempelhafti~ 
kelt des GesellschaftlIch-Komlschen dlametral gegen die von Plessner ge 
forderte erwartete Verletzung einer Erwartungsnorm? Bedarf die komi 
sche Kommunikation, solI sie gelingen, nicht gerade des Verzichts oder zu 
mindest des Hintanstellens eines diagnostischen Wissens, das den komi 
schen Fall als Fall einer Regel begreift? 

16 Programrnzettel der Wiederaufnahme 1964. Auch Dieter Kranz (s. Anm. 2) weist auf d 
Widerstande hin, die das Stuck damals zu uberwinden hatte. weil die .. heiter-kritische Aufarbeitur 
der eigenen Geschichte ... als Verzeichnuog der vorwirtsweisenden Krafte miBverstanden wurde i 
zu enger Sicht natiirlich, wle sich bald erwies." 

17 Helmuth PleSSDer, Lachen uod Weinen, in: Philosophische Anthropologie, Frankfun 197C 
S.42. 

18 Giese, a.a.O., S. 111. 



DaB Charlie Chaplin in dem Film ,,Modern Times" gerade in den per
sonlichsten Situationen von der Manie seiner ruckhaften Bewegungen be
fallen wird, die der Arbeit in der Fabrik entsprechen, ist gewiB ein Fall je
ner von Plessner gemeinten Gegensinnigkeit, Fremdbestimmung im Mo
ment der Selbstbestimmung und an dieser sich ausweisend. Das Komische, 
hatte Bergson gemeint und Plessner nimmt seine Definition ausdriicklich 
auf, sei "quelque sorte de mecanique plaque sur du vivant". Diese beriihm
te Definition des Komischen formuliert offensichtlich die Bedingung nicht 
mit, unter denen das Komische allererst zum kommunikativen Akt wird. 
Das komische Vergniigen an Charlie Chaplin schwindet sofort, wenn wir 
ihn als Opfer der industriellen Ausbeutungsverhaltnisse ansehen. Komisch 
erscheint er uns nut, wenn wir uns der Reflexion auf Griinde und Motive 
seiner Fremdbestin;-mtheit entheben und ihn nicht als Fall unmoglicher 
Selbstbestimmung diagnostizieren 19. Die am Korper sich zeigende Gegen
sinnigkeit von Selbst- und Fremdbestimmung muB vielmehr als Einheit, als 
Symptom hingenommen werden. Nur dann erscheint sie komisch. Sollte 
gleiches nicht auch fiir das Fremdbestimmtsein durch gesellschaftlich ent
fremdete Strukturen gelten? Brecht hat dies, anders als Giese meint, sehr 
wohl gewuBt. Wenn er im Kleinen Organon beschreibt, was er den gesell
schaftlichen Gestus der Figuren nennt, so will er ausdriicklich einer unmit
telbaren Dechiffrierung vorbeugen und halt vielmehr das Symptom als ein 
komisches Kommunikationsmittel in seinem besonderen Status gegen die 
Diagnose fest. "Die gesellschaftlichen Bewegungsgesetze konnen nicht an 
den ,Idealfallen' demonstriert werden, da die ,Unreinheit' (Widerspriich
lichkeit) gerade zur Bewegung und Bewegtem gehort", heiBt es im 52. Ab
schnitt. Und im 61. erganzend: "Diese gestischen AuBerungen sind meist 
recht kompliziert und widerspruchsvoll, so daB sie sich mit einem einzigen 
Wort nicht mehr wiedergeben lassen, und der Schauspieler muB achtgeben, 
daB er bei der notwendigerweise verstarkten Abbildung da nichts verliert, 
sondern den ganzen Komplex verstarkt". Er miisse "hier und da allerhand 
holen", urn eine komplexe Figur aufzub.auen. Diese Figur miisse noch "die 
Spuren anderer Bewegungen und Ziige aufweisen"20. Wozu sollen diese 
Bestimmungen dienen, wenn nicht dazu, das Vergniigen am Spiel zunachst 
einrnal gegen die vorschnelle Einsicht in die Bewegungsgriinde der Figuren 
zu sichern. Deswegen ja auch Brechts Vorliebe fUr das Asoziale, "wofern 
es vital und mit GroBe auftritt". Plessner spricht yom offenbaren "Triumph 
des Seins iiber die Eindeutigkeit, den die Erscheinung schlicht verkiin
det"ll. Das wesentliche dieser Bestimmung ist bei Brecht durchaus ge-

19 Vgl. Karlheinz Stierle, Komik der Handlung, Komik der Sprachhandlung. Komik der Komo
die, in: Oas Komische, Poetik und Hermeneutik VII, S. 237-268. 
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20 Bertolt Brecht, Gesammelte Werke in 20 Blinden, Bd 16, S. 686, 690, 679. 
21 Plessner, a.a.O., S. 100. 

wahrt. Das Konkrete des einheitlichen leiblichen Vollzugs des Gegensinni 
gen wird bei Brechts Analysen des gesellschaftlichen Gestus' festgehalter 
als ein Element des Spiels vor seiner Auflosung in die exemplarische Er 
kennbarkeit. Dies ist ja der Grund des komischen Vergniigens, der irr 
Brecht-Theater, zumal in der Spielweise des Berliner Ensembles, aufzu 
kommen vermag und sein Recht behalt. 

Wenn Brecht von dem "allgemeinen Gestus des Zeigens" spricht, "del 
immer den besonderen gezeigten" begleitet22 , so hat er meines Erachten~ 
zwei verschiedene Funktionen der Verfremdung nicht deutlich genug un· 
terschieden. Der Zeigegestus namlich als eine konstante abendlandisch( 
Komodientradition ist von einem Zeigen didaktisch-kritischer Absichl 
durchaus verschieden. 1m ersten Fall geht es urn das Vorzeigen des Spiel
charakters der komischen Handlung, urn den Symptomcharakter der arr 
Leib vorgezeigten Einheit des Gegensinnigen, die als solche hingenommer 
und mit Lachen quittiert werden darf, im zweiten erst urn die Veranlas 
sung einer Reflexion, welche diese Einheit auflost und dem Lachen poten 
tiell den Grund entzieht. Diese Umschlagigkeit des epischen Theaters al! 
ein Spiel auf der Grenze des Komischen muB jedenfalls als solche theoreti 
siert werdenl3 Brecht bietet hierfiir die Kategorie des Vergniigens an. Mag 
licherweise kommt man der Sache naher, wenn man Wolfgang Isers Be 
griff des Komischen als eines Kipp-Phanomens zur Beschreibung heran 
ziehtl4 . Das Lachen als eine Krisenantwort des Korpers auf eine Situation 
die so durch Gegensinnigkeit gekennzeichnet ist, daB wir mit unserem kog 
nitiven und emotionalen Vermogen mit ihr nicht mehr zu Rande kommen 
so daB wir die Situation selbst fiir unernst erklaren miissen, bedeutet zu 
gleich eine Rettung der Integritat des Korpers des Lachenden. Was aber 
wenn dieses Lachen nun selbst wieder gekippt wird, wenn wir darauf ge 
stoBen werden, daB dieses Lachen einer prareflexiven Dimension unsereJ 
Personlichkeit angehorte, die dem Appell an unsere BewuBtheit nicht stand 
halt. In psychoanalytischer Sicht miiBte man wohl von einer gewalttatiger 
Restitution unseres Uber-Ichs sprechen, dem die gerettete Integralital 
des Lachenden zum Opfer gebracht wird. Ich will nicht darauf beharren 
DaB aber das Lachen reflexiv wird, der komische Fall der besseren Ein 
sicht weicht, Gelachter in Vergniigen umgewandelt wird und daB es zu ei 
ner neuen Form von Humor kommt, sind meines Erachtens zu harmlos< 
Umschreibungen des hier vorliegenden Sachverhalts. Dem Lachen selbsl 
wird sein Recht entzogen. Eben dies geschieht in "Frau Flinz". 

22 Brecht, a.a.O., S. 697. 
23 Vgl. Warning, a.a.O., S. 329ff. 
24 Wolfgang lser, Oas Komische: ein Kipp-Phiinomeo, in: Oas Komische, Poetik und Hermen,," 

tik VII, S. 398ff. 
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Die Randfiguren unseres Stuckes sind durchaus als exemplarische Ver
treter bestimmter klassenmiiBiger Gegebenheiten sofort erkennbar. Deren 
Wiedererkennbarkeit mag zum satirischen Verlachen anreizen. Nicht so die 
Titelheldin; sie ist ein asozialer Charakter im Sinne Brechts und - jed en
falls in der Spielweise Helene Weigels - selbst komisierende Figur. Ihre Vi
talitiit in der DDR-Kritik Kuhnes als "Volkstumlichkeit" umschrieben, 
macht' sie einer unmittelbaren klassenmiiBigen Diagnostik uberlegen. Mag 
sich diese Figur in irgendeiner Weise als kleinbiirgerlich interpretieren las
sen, ihre Funktion im Zusammenhang der komischen Handlung ist nicht 
die ihrer Interpretierbarkeit. Der Zuschauer, vor dessen Erwartungsnorm 
sich allein "das Schiefe schief, das Krumme krumm" (Plessner) erweist, 
sieht sich mit einq. figur konfrontiert, die ihn nicht in Ruhe liiBt und mit 
der er doch nicht zu Rande kommen kann. Gegeniiber ihrer siegreichen 
Vitalitiit, auch wenn ihre Siege Pyrrhussiege sind, sieht er sich zwischen 
Zustimmung und Zweifel hin- und hergezogen und zu einer Entscheidung 
nicht legitirniert. Denn diese amoralische Vitalitiit ist durchaus das yom 
Ernst des politischen Zwecksystems jeweils ausgegrenzte, das in seiner sich 
durchsetzenden Nichtigkeit zugleich die Nichtigkeit des ausgrenzenden 
Ernsts zur Geltung bringt. Mit dem dialektischen Vokabular des Systems 
weiB Mutter Flinz ihre Sohne vor dem Zugriff des Apparats auf Arbeits
kriifte fur Aufbauarbeiten in Leuna zu retten und schickt den Polizeikom- . 
missar Kalusa in den Bankrott seiner Geistesverfassung. Am Ende aber er
kliirt Sohn Joseph "Ernst, Mutter ich gehe nach Leuna". Auf das Geliich
ter der Familie hat er zu antworten: "Mutter das ist mir nicht zum La
chen". Er hat eben "Lust auf eine flotte Arbeit". Der Rest der Familie 
bleibt starr zuruck, es gelingt ihr nicht, und es gelingt dem Zuschauer nicht, 
angesichts des sich am Ende dennoch durchsetzenden Ernsts die Situation 
als unernst zu interpretieren und sich der Ambivalenz als seiner Einstel
lung durch die Krisenbewiiltigung des Lachen zu entziehen, obgleich bis 
dahin die Situation alle Merkmale des Komischen triigt. Komisch kann 
zweifellos wirken, wenn die Familie Flinz auf Anweisung des Unterneh
mers Neumann - "wer mit dem Teufel fruhstiicken will, muB einen langen 
Loffel haben" - das kommunistische Manifest studiert und wenn dann die 
List der Vernunft darin bestehen soll, daB Sohn Anton seine vitalen An
spruche auf mehr Nahrung gegeniiber Frau Flinz damit rechtfertigt: "Ein 
Gespenst geht urn in Europa, her mit den Kartoffeln, die ihr mir weg
freBt". Angesichts einer solchen Behandlungsweise des kanonischen Tex
tes sieht sich der Zuschauer in eine Ambivalenzhaltung versetzt. Wiederum 
aber wird nachtriiglich seinem Lachen alier Grund entzogen, wenn er in 
der niichsten Szene erfiihrt, daB dies tatsiichlich nur die ernste Vorubung zu 
einem guten Examen in der Arbeiter- und Bauernfakultiit war. So geht das 
weiter. Die Sohne gedeihen im neuen Staat, und Frau Flinz in ihrer anarchi-
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schen Vitalitiit erweist sich als "unbewuBte Passionaria" - am Ende ist sie es 
bewuBt. Das Lachen des Publikums angesichts der unverfiigten Subjektivitiit 
der Naiven, die die Nichtigkeit des Geltenden ausweist, schliigt urn in eine 
Affirmation eben dieses geltenden. Das Lachen dariiber - urn eine Defini
tion Joachim Ritters zu variieren - daB sich im Ausgegrenzten die geheime 
Nichtigkeit des Ausgrenzenden sichtbar macht25 , wird dadurch konterka
riert, daB sich das Ausgegrenzte als immer schon insgeheim zugehorig und 
daher nur scheinbar ausgegrenzt erweist. Die komische Konstellation wird 
nachtriiglich iiberboten durch Einsicht in ihre Motive. Dochdas Lachen selbst 
wird nicht einfach reflexiv aufgehoben, es wird als obsolet erwiesen. Das La
chen als Krisenantwort der Subjektivitiit wird gekippt und als unangemessen 
desavouiert durch eine ins Recht gesetzte syntagmatische Erbststruktur. Es 
ist immerhin bemerkenswert und verdient festgehalten zu werden, daB diese 
neue Komodienstruktur nur realisiert werden kann unter Riickgriff auf eine 
anthropologisch zu analysierende Konstellation des Komischen, die seine 
Basis bildet. Die elementare Reaktion gegen das Bedriingende des komischen 
Konflikts wirdaufgehoben, aber das geht nur urn den Preis, daB sie zuniichst 
hergestellt wird. Zuniichst muB der Triumph des Seins iiber die Eindeutig
keit zugelassen werden, urn diese Eindeutigkeit iiberzeugend ins Recht zu 
setzen. Das Komische in "Frau Flinz" ist ein Phiinomen des Obergangs an 
der Grenze des Komischen. 

Urn einem MiBverstiindnis vonubeugen, lassen Sie mich zum SchluB 
noch hervorheben, daB sich eine solche Komodienstruktur natiirlich nicht 
yom Standpunkt einer funktionierenden Komik kritisieren liiBt. Das Ko
mische ist auch in iisthetisch anspruchsvollen Komodien der literarischen 
Moderne ein Kipp-Phiinomen. Auch in der absurden Komodie eines Beckett, 
ja auch in der grotesken Komodie eines Diirrenmatt ist ein befreites La
chen angesichts der Ungeheuerlichkeit des Widersinns nicht moglich, son
dern die Schrecklichkeit des Lachens wird reflexiv gegen das Lachen ge
wendet26

• Aber das erstickte Lachen einer modernen Komodie ist urn Wel
ten von dem abgefUhrten Lachen einer DDR-Komodie unterschieden. Ver
weist hier die konvulsivische Kontraktion des Korpers im erstickten La
chen auf eine VerIetztheit des Subjekts und klagt seine Integritiit ein, so 
wird diese dort aus Grunden des Oberbaus fUr obsolet erkliirt. Wird hier an 
eine letzte Eingreifreserve (Iser) des verletzten Korpers appelliert, so bleibt 
dort nur der offene Mund der Lachbereitschaft unbefriedigt zuruck. DaB 
aber Schwundstufen des Komischen wiederum zum komischen Thema 

2S Joachim Ritter. Ober das Lachen,jetzt in, Subjektivitat, Frankfun 1974, S. 62-92. 
. 26 Vgl. w.. Iser, Die Anistik des MiBiingens. Ersticktes Lachen im Theater Becketts, Sitzungsbe

ncht des Heidelberger Akademie des Wissenschaften. Philosophisch-historische KIasse, 1979/3, 
Heidelberg 1979. 
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werden konnen, beweist die Distel. "Humor und Ersatzteile, was haben 
die miteinander zu tun?" heiBt es im Programm ("Hurrah ist eingeplant") 
von· 1976. Antwort: "Warst Du schon einmal nach Ersatzteilen auf der 
Jagd?" 

14 I 

Genia Schulz 

"Ein Bier und vor dir steht ein Kommunist, Flint". 
Zur Dialektik des .(\nfangs bei Heiner Muller 

Das Werk MulIers ist in den letzten fUnfzehn J ahren auch und gerade, weil es 
sich aus dem engen thematischen Kontext der DDR emanzipierte, zu ei
nem der wichtigsten asthetischen Beitrage der zeitgenossischen Avantgarde 
geworden, und so mag es wie Archaologie anmuten, wenn man sich den 
Stucken Heiner MulIers zuwendet, die in den 50er Jahren im Kontext des 
sozialistischen Realismus, der Brigadestucke, der Landliteratur der DDR 
entstanden sind und im Westen lediglich aus wissenschaftlichem oder kul
turpolitischem Interesse rezipiert wurden. Muller wird zwar mittlerweile 
nicht mehr vornehrnlich in seiner Eigenschaft als DDR -Autor gelesen, den
noch ist seine Herkunft - mit allem, was sie asthetisch und politisch fUr 
die Produktion seiner Texte bedeutet - in seinem Schreiben als BewuBt
sein einer (auch politischen) Verantwortung fUr die privilegierte Stellung 
der kunstlerischen Produktion anwesend. 

Der seit Mitte der 70er Jahre haufig gewordene Westkontakt Miillers, 
seine Reisen, seine Arbeitszusammenhange im westlichen Ausland mo
gen die Tendenz zur avantgardistischen Autonomisierung bestarkt haben, 
erzeugt haben sie sie nicht. Man muB nur einen Blick auf den ersten Teil 
von "Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten" 
werfen, der Mitte der 50er Jahre entstand. In ihn ist die Lektiire von Au
toren wie T.S. Eliot, Gottfried Benn, Ezra Pound, Ernst Jiinger und H.H. 
J ahnn eingeschrieben, die neben Nietzsche fUr den jungen Miiller ebenso 
zur Zeit des politischen Anfangs nach 1945 gehorte, wie der sozialistische 
Realismus, die sowjetische Revolutionskunst eines Majakowski und die 
Theatertheorie und Praxis Bertolt Brechts. Vor der Neuorientierung gab es 
das "Vakuum" zwischen zwei Ordnungen, die durchaus befreiende Erfah
rung der Leere, in der nichts - schon gar nicht eine Ideologie - verbind
lich war. In einem Gesprach 1980 erinnert sich der Autor: "Vielleicht soll
te man irgendwann zugeben, daB man eine Lust hat an Zerstorung und an 
Sachen, die kaputt gehen. 1945 zum Beispiel war ein groBes Erlebnis fur 
mich. Dieses schone Gefiihl nach einer sehr restriktiven Kindheit und Ju
gend von "swinging country". Alles ist kaputt, nichts funktioniert mehr. 
Das war die schonste Zeit. Niemals werde ich die Tanzveranstaltungen in 
dieser Kleinstadt in Mecklenburg vergessen. Es gab nichts vorn, hinten gab 
es auch ·nichts mehr. In diesem Moment ergab das einen ungeheuren Frei
raum und auch eine Leichtigkeit, sich in diesem Freiraum zu bewegen. 
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