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L I T E H A H I S C H E S I T U A T I 0 N 

Indem zunachst aufgezeigt wird, wie sich das literarische 

Schaffen in den beiden letzten Jahrzehnten entwickelt 

hat, das heisst, wie die Thematik der Schriftsteller 

dieser Zeit ihre Erzahlformen bestimmt und wie sich eine 

neue Ausdrucksform aus den historisch bedingten Perspek

tiven herausgebildet hat, kann das Verstandnis von Bri

gitte Schwaigers Erzahlung Wie komrnt das Salz ins Meer
1 

vorbereitet werden. 

In der deutschen Literatur der sechziger Jahre bis zur 

Gegenwart gibt es eine Entwicklun~ 

( ••• ) von objektbezogener, in der 
Hegel politisch aufklarender, meist 
dokumentarischer Literatur zu ich
bezogener, gegenliber politischen 
Ideologien kritischer, mzist fik
tionaler Literatur ( ••• ). 

Der Wechsel zur Subjektivitat ist hier besonders auffal

lend. Es ist die Zeit des nachlassenden Wirtscha f'tswunders, 

des Vietnamkriegs und der Studentenbewegung. Die Schrift

steller setzen sich mit dern westdeutschen Wirtschaf'tssysten1 

und der Wohlstandsgesellscha ft auseinander, und viele Au

toren verarbeiten Zeitdokumente in ihren Werken. Ftir sie 

1. H. Schwaiger: Wie kommt das Salz ins Meer.- Reinbek bei 
Hamburg: Howohlt (1979). Alle Zitate ·sind dieser Ausga
be entnommen und werden in den Anmerkungen lediglich 
mit Seitenzahl nachgewiesen. (Erstausgabe bei Zsolnay, 
Wien, Hamburg. 1977). 

2. H.-G. Winter: Von der Dokumentarliteratur zur 'neuen 
Subjektivitat': Anmerkungen zur westdeutschen Litera
tur der siebziger Jahre.- In: Seminar. Vol. XVII,2. 
(1981) s.y5 (Unterstreichungen von mir) 
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sind es Quellen einer historisch nachprtifbaren Wahrheit. 

Dabei wird die Auswahl der Dokumentation zum Instrument 

der Gesellschaftskritik. Deutlich zeichnet sich in der 

erzahlenden LiteraturJ die Form des Berichtromans ab, 

beginnend mit den Rollenreportagen von Gtinther Wallraff. 

Arbeiter werden jetzt auf ihr Verhaltnis zur Arbeit hin 

befragt. Wallraff dokumentiert die sozialen Misst~nde in 

der Industrie und rlickt die Wirklichkeit, die von den 

Zeitungen verschwiegen wird, in ein grelles Licht; Der 

Aufmacher. Der Mann, der bei Bild Hans Esser war4 wurde 

so zu einem Aufsehen erregenden Buch. Die Satire von 

Christian Delius: Unsere Siemens Welt, eine Festschrift 

zum 125jahrigen Bestehen des Hauses 5 schildert die Prak-

t iken dieses Konzerns vor dem Hintergrund der frliheren 

Zusammenarbeit mit dem Nazi-Regime. Erika Runges Tonband

dokumentationen filhren zu ihrem ersten Buch: Bottroper 

Protokolle,
6 

die aus dem Bottroper Arbeitermilieu berich

ten: sie wollen "die unmittelbare Dokumentation des sozial 

Wirkl i chen" liefern, 

( ••• )in deren Authentizitat sich 
aufklarerische Intention des Autors 
und politisierende Wirkung 9eim 
Publikurn vermitteln sollen. 

J. Ebd. Vgl. auch s.96, wo das Dokumentartheater von Peter 
Weiss, Rolf Hochhuth und Heinar Kipphardt erwahnt wird. 

4. G. Wallraf:f: Der Aufmacher. Der Mann, der bei Bild Hans 
Essen war.- KHln: Kiepenheuer & Witsch (1977). 

5. F.C. Delius: Unsere Siemens Welt. Eine Festschrjft zum 
125jahrigen Hestehen des Hauses S.- Berlin: Hotbuch 
(1973). 

6. E. Hunge: Bottroper Protokolle.- Frankfurt am Main: Suhr
kamp (1968). 

7. s. w. Smith: Erika Runge.- In: Neue Literatur der Frauen.
Hr s g • : H • Pu kn us ; M li n ch en : C • H • Be ck ( l 9 8 0 ) , S • 11 O 
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Erweckt werden soll ein Klassenbewusstsein, ·das, wie es 

Martin Walser in seinem Vorwort ausdrilckt, die Gesell

schaft gern verdrangt: 

Die Arbeiter und Arbeiterinnen, 
die hier zu Wort kommen, leben 
nicht in derselben Demokratie. 
Wir wollen das nicht wiss~n. Wir 
wissen es auch gar nicht. 

Auch in Erika Runges weiteren Bilchern Frauen, Versuche 

zur Emanzipation9 und SUdarrika - Rassendiktatur zwischen 

Elend und Widerstanct10 wird soziale Wirklichkeit dokumen-

tiert; der Leser wird informiert, sozusagen au!geklart 

mit der Intention, ihn zum politischen Handeln zu erzie

hen. Diese Literatur versteht sich als Anwalt derjenigen, 

die ihr Anliegen nicht selber !ormulieren und darurn sich 

nicht wehren konnen: der sozial Benachteiligten. 

In den sechziger Jahren galt diese Au!merksamkeit noch 

dem Arbeiter; im folgenden Jahrzehnt wird sie mehr auf 

die 'unterdrilckte Frau' gelenkt. Sie wird im Zusammenhang 

mit der Frauenbewegung zum Gegenstand vieler Untersuchun

gen und spater, in Selbstzeugnissen von Frauen, zum Gegen

stand der Literatur. Alice Schwarzers Huch: Der kleine 
11 Unterschied und seine grossen Folgen, auch eine Sammlung 

8. M. Walser: Herichte aus der Klassengesellscha1·t.
Vorwort (unpag.) zu: E. Hunge: Bottroper Protokolle.
Frankfurt am Main: Suhrkamp (1968). 

9. Frauen, Versuche zur Emanzipa t ion. - l<rankfurt am Ma in: 
Suhrkamp (1974). 

10. Stidafrika - Rassendiktatur zwischen Elend und Wider
stand. Protokolle und Dokumente zur Aparthe1d.-Re1nbek 
be1 Hamburg: rororo aktuell (1974)· 

11. A. Schwarzer: Der kleine Unterschied und seine Rrossen 
Folgeh. Frauen tiber sich - Beginn einer Befreiung.-
Frankfurt am Main: s. Fischer (1975). 
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von Protokollen, ist ein Anstoss ftir Yrauen zum Nach

denken, zum Uberpriifen der eigenen Situation und oft 

sogar zum Handeln. Brigitte Sch~aigers Erzahlung Wie 

kommt das Salz ins Meer hat zweifellos hier sein lite-

rarisches Vorbild. Selbst in der DDH, wo Gesellschaf'ts

kritik kaum zugelassen ist, erscheint mit dem Band Guten 
12 

Morgen Du SchHne von Maxi Wander eine erste Sammlung 

protokollarischer Lebensbeschreibungen von Frauen, die 

erwachendes Selbstbewusstsein bezeugen. Das Anliegen 

dieser Samrnlung f'asste Christa Wolf mit den f'olgenden 

Satzen Uber die Frauen in der DDR zusammen: 

Was sie erreicht haben und selbst
verstandlich nutzen, reicht ihnen 
nicht mehr aus. Nicht mehr, was sie 
haben~ f'r~gen1 3ie zuerst, sondern: 
wer sie s1nd. 

Dokumentarliteratur schliesst auch diejenigen Werke ein, 

die fiktiv in dokumentarischer Form Gesellscha1 ·tskritik 

iiben. Heinrich BHll erzahlt in seinem Buch Die verlorene 
14 

Ehre der Katharina Blum, wie eine wehrlose Frau das 

Opfer der Springer Presse wird. Selbst bei kritischer 

Sicht bescheinigt H.-G. Winter solchen fiktiven Werken 

ihre objektive Giiltir,keit: 

In allen Fallen geht es um Dokumen
tation von ~ ·akten, statt um erf'un
dene Handlung, um objektive, histo-

l~. M. Wander: Guten Mor en du SchHne. Frauen in der DDH. 
Protokolle.- Darmstadt: Luchterhand 1978 . 

l J. Ch. Wolf: Beriihrung. Ein Vorwort. - In: Gut en Morgen, 
du SchHne. s. 16. 

14. H. Holl: Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder: 
Wie Gewalt entstehen oder wohin sie fiihren kann.- Miin
chen: DTV Allg. Reihe (1978). 
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risch nachprilf'bare Wahrheit, statt 15 der subjektiven Wahrheit des Autors. 

Literarhistorisch zeichnet sich bald eine neue Entwicklung 

ab, die au:f der Enttauschung basiert, dass die in den 60er 

Jahren erllof'fte gesellschaf'tliche Veranderung nicht einge

treten ist. Das Individuum zieht sich nun auf sich selbst 

zurtick und sucht durch die Beobachtung seiner personlichen 

Problematik die eigene Isolation zu rechtf'ertigen. Es ist 

indes nicht genau festzustellen, wann die Schriftsteller 

auf'horen, in dokumentarischer Form zu schreiben, und wann 

die Erzahlformen ich-bezogener werden. Beide Schreibweisen 

:finden sich bald nebeneinander. Scl1on seit 196~ schreibt 

Peter Handke Selbstanalysen, die erst spater in Buchform er

scheinen~6 Gi.inter Wallra:f1· verfasst noch am Ende der sieb-

ziger Jahre weiterhin Dokumentarliteratur, das heisst, die 

Ubergange vom dokumentarischen Berichtsroman zum ich-bezo

genen, autobiographischen Romanbericht sind :fliessend. 

Als "Litera tur der neuen Subjektivit~t" bezeichnet G.-H. 

Winter diejenigen Werke, welche sich wieder mit den Themen 

'Liebe' und 'Tod' bescha:ftigen. Diese 'neue Subjektivitat' 

hat Marcel Reich-Hanicki bei der Frankfurter Buchmesse 

1975 so charakterisiert: 

Man interessiert sich flir Privates 
und Individuelles. Was man als neue 
Subjektivitat anpreist, ist die Hi.ick
kehr zu jener notwendigen Perspektive, 
die als Falge einer einseitigen Poli-

15. H.-G. Winter: Von der Dokumentarliteratur zur 'neuen 
Subjektivitat': AnmerkunF,en zur westdeutschen Litera
tur der siebziger Jahre.- In: Seminar. Vol. XVII,2. 
(1981) , s.99. 

lb. P. Handke: Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms.
Frankfurt am Main: Suhrkamp (1972). 



8 

tisierung der Literatur - allzu haufig 
in der1~ergangenen Zeit vernachlassigt 
w urde. 

Aber wie sieht diese Rtickkehr zum 'Privaten und Individu

ellen' aus? Die Tendenz in der zeitgencissischen Literatur 

am Ende der 70er Jahre ist die Auseinandersetzung des 

Individuums mit sich selbst, und diese intensive, fast 

an einen Narzissmus reichende ilescl1aftigung mit dem 'Selbst' 

mag eine Brklarung dafiir sein, dass in der erzahlenden 

Literatur die Autobiographie und der autobiographische 

Homan bis heute noch dominieren. Die Ich-Erzahlungen er

scheinen oft in der diarischen Fiktionsform, bei der Man

f'red Jurgensen kaum noch den Unterschied zwischen Tagebuch 

und Autobiographie feststellen kann. 18 

Literarisches Schaffen geht jedoch tiber die traditionelle 

Form des Tagebuches hinaus. 1 ~ In der Ich-Erzahlung ist ein 

differenziertes, fiktionales Ich der Ansatz zu einer neuen 

literarischen Xsthetik. Jurgensens Untersuchung kommt zu 

dem Ergebnis: 

Dem zeitgenossischen Homancier geht 
es darum, die Genese seines fiktio
nalen Ich programmatisch durchschau
bar zu gestalten. Er liefert das Ront
genbild, das Ne~5tiv und den Abzug 
seiner Fiktion. 

17. H.-G. Winter zitiert M. Heich-Ranicki. In: Von der Doku
mentarliteratur zur 'neuen Subjektivitat' .- In: Seminar. 
Vo l • XVI I , 2 . ( l ':) ts 1 ) S . 9 4 • 

18. "Jedes Tagebuch ist de facto eine Autobiographie." M. 
Jurgensen: Das fiktionale Ich. Untersuchungen zum Tage
buch. - Bern, Mtinchen: Francke (1979) s.255. 

19. "Et was erzahlen he i sst ja: etwas Be sondere s zu sagen 
haben." Th.W. Adorno: Noten zur Literatur I.- Frankfurt 
am Main: Suhrkamp (1958) S. 6J. 

20. M. Jure,ensen: Erzahlformen des :fiktionalen Ich. Heitrage 
zum deutschen Gegenwartsroman.- Hern, Miinchen: Francke 
(19tSO) S.7. 
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Das Erzahlen ist ein "Mit-sich-selber-reden. Schreiben 
21 

heisst: sich selber lesen" -gibt dieser Ausdrucksform 

die kilrzeste Definition. Der ungebrochene Mitteilungs

drang der Autoren entspringt einem psychologisch-analy

tischen llewus s tsein. Dabei verbindet die Ich-Erzahlung 

die Technik des Analytischen mit der Eleganz des Auktoria

len. Hatte Marcel Heich-Hanicki noch in der ¥orm und der 

Thematik des zeitgenossischen Romans eine Hi.ickkehr zum 

Privaten und Individuellen gesehen, so weist Martin Krumb

holz auf' die Tendenz zur sogenannten "neuen Innerlichkeit" 
22 

hin. Die Perspektive der Erzahlungen ist intim-person-

lich geworden. Ende der 70er Jahre beschaftigen sich Schrift

steller besonders mit dem Ende der Beziehungen zwischen 

Mann und Frau. Die Haufigkeit dieses Themas in der zeit

genossischen Literatur scha fft sich seine eigene Typologie: 

die sublimierte Trennung. 

In den.en van Autoren geschriebenen Erz a hlungen23 sind die 

implizierten Ich-Erzahler mittleren Alters. ~rauen in 

diesen Erzahlungen sind eher Wesen ohne Konturen, kaum 

Charaktere; sie sind Anstoss zur Auflosung von Bindungen 

und werden oft Anlass fi.ir ein wehleidiges Selbstmitleid. 

21. M. Jurgensen zitiert }risch, ebd. s.7. 

22. M. Krumbholz: Ironie im zeite;enossischen Ich-Hornan.
Miinchner Universitat s -Schriften, Wilhelm J<"ink Verl. 
(1980) S.llff. 

2). J. Hecker: Schlaflose Tage.- F'rankfurt am Main: Suhr
kamp (1978). 

G. Roth: Winterreise.- lrankfurt · am Main: Fischer (1978) 
Ch. Meckel: Licht.- Yrankfurt am Main: Fischer (1980) 

(Erstausga be 1978). 
W. Gena zino: Die Vernichtung der Sorgen.- Reinbek bei 

Hamburg: Howohlt (1978). 
H. Strauss: Die Widmung.- Mi.inchen, Wien: Hanser (1977). 
N. Born: Vie erdab ewandte Seite der Geschichte.- Rein

bek bei Hamburg: Howohlt 1980) Erstausgabe 
1976). 

MASSEY UNIVERSITY 
Ll 9~_1>,.f)V 
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Schreiben also seit 1977/78 Autoren Uber das .Ende dauer

hafter lieziehungen, erscheinen <loch in der Darstellung 

vorerst nur kleinere Berufsgruppen, etwa Lehrer (bei Jurek 

Becker und G. Hoth), Journalisten (bei Meckel), Hi.i,roange

stellte (bei Wilhelm Genazino), Schriftsteller, Studenten 

und Huchhandler (bei Hotho Strauss). Es sind dies Berufe, 

bei denen einer AuflHsung von Bindungen weniger materielle 

Schwierigkeiten und moralische Widerstande entgeeenstehen. 

Dass zwei Menschen zusamrnenleben, ist in diesen Hi.ichern 

liberhaupt nicht mehr selbstverstandlich. Wenn sie es tun, 

scheint es keine besondere Hedeutung zu haben. Warum dieser 

Mann und diese 1'~rau zusammenleben wird nicht gefragt. Ein 

Paar begegnet sich; wenn es sich trennt, wird die Liebe 

erst van ihrem Verlust her erkennbar. So schreibt Richard 

Schoebrek in sein Tagebuch: 

Die Kraft, die eine Liebesbeziehung 
bewegt. hat, komrnt~~rst im Bruch zur 
grossten Wirkung. 

Jurek Heckers Roman Schlaflose Tage, Wilhelm Genazinos 

Buch Die Vernichtung der Sorgen, Gerhard Hoths Winterreise: 

alle betonen die Unfahigkeit eines Mannes, eine Partner

schai t aufreclltzuerhalten oder Krisen zu i.iberwinden. Immer 

sind es }'rauen, welche die Beziellungen abbrechen; sie tun 

dies allerdings nur sel ten, um sicl1 einem anderen .Mann zu

zuwenden. Nicolas Borns Roman Die erdabgewandte Seite der 

Geschichte erzahlt nur von der Trennung, wahrend in Christoph 

Meckels Erzahlung Licht die Trennung noch bevorsteht. Der 

Mann steht der Trennung hilflos gegeniiber • .Er vermag es kau111, 

Gl Ucksmomente des Zu sammenl ebens in sein Hewus st se in au1·zu-

nehmen; er ist unfallig, sich zu seinen Gefiihlen zu bekennen 

oder sie seinem Partner zu erwidern. Er leuchtet nur seine 

eigene Gefiihlswelt aus, geniesst die eigene Sensibilitat 

24. Strauss: Die Widmung.- s.25. 
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und gibt sich einer weinerlichen Traurigkeit hin. Allein 

gelassen wird er sich seiner Leidens- und vor allem Liebes

fti.higkei t bewusst. Dann wird, in der Einsamkeit, der Traum 

eines idealen Gli.icks erneuert. Schoubreks Eintragung in 

sein Tagebuch ist dabei voller Selbstironie: 

Merke wohl, wie meine ki.ihne und 
1'estliche Trauer zu Ende geht und 
e ine kleinbi.irger l iche 2g11ru111pf111e
lanchol ie i.ibrigbleibt. 

Trennungen fli.hren in der Hegel nicht zu einem weiteren 

Versuch zu zweit, eher in die Hesignation, Sie ist im 

Grundton vielen Erzahlungen und Homanen des bi.irgerlichen 

Healismus vergleichbar. lJer Mann scheint es aufgegeben zu 

haben, um eine Frau zu werben und richtet sich in seiner 

Niederlage ein. 

Ein Vergleich der von Mannern verfassten Homanberichte 

mit solchen, die von Frauen e,eschrieben sind, steht bisher 

noch aus; es ist aber fi.ir die vorliegende Arbeit sinnvoll, 

einige Gemeinsamkeiten und Unterschiede anzudeuten. 

lJie Autorinnen~ 6 sind ji.inger als ihre mannlichen Kollegen; 

ihre fiktiven Ich-Erz iihlerinuen sind ,ji.inger als die 'Hel

den' der Autoren. Der Eindruck konnte entstehen, dass Ver

.fas serinnen c.;er,enwart iger Erzahlungen si ch zum er s ten Mal 

2 5 • Eb d • S . l 2 O 

26, H. Pausch: en der Johanna Glaufli.i el. -
1977) 

G.B. Sundstr.om: Die andere Halfte.- Wien, HamburG": Paul 
Zsolnay (1978) (Erstausgabe in Schweden 
1976, Orginaltitel: Maken). 

II. Tascha u: Landf'riede. - Frankfurt am Ma in: Fi sch er { 1980) 
{Erstausgabe 1978) 

K. Struck: Trennung.- Frankf'urt am Main: Suhrka1i1p (1978) 
B. Schwaiger: Wie kommt das Salz ins Meer.- Heinbek bei 

Ham.burg: Howolllt (1y79) 
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mit dem Komplex der bi.irgerlichen Ehe und der ¥amilie aus

e inandersetzen. Doch schon Ende des 19. Jahrhunderts ver-

of'fentlichte Hedwig Dohm Schrif'ten und Novellen, welche die 

Ehe als "eine Vergewaltigung der Natur1127 bezeichnen. Wir 

finden Heschreibungen Uber die Unertraglichkeit der Ehe als 

einer Institution, aber es fehlen alternative Vorstellungen. 

In den dreissiger Jahren dieses Jahrhunderts schreibt Irin

gard Keun kritisch Uber die materielle, emotionale und gei

stige Abhangigkeit der Frau. Sie :formuliert in ihren Bi.ichern 

den Anspruch einer Frau auf Selbst a ndigkeit und menschliche 
28 

Wtirde. In dem Band Das kunstseidene Madchen enthiillt sicti 

eine Sehnsucht nach zwischenmenschlichen Beziehungen und die 

bittere Gewissheit, dass diese Sehnsucht unerftillt bleibt. 

Die Ich-Erzahlerin dieses Homans namens Doris wird von 

M~nnern ausgenutzt und als Objekt behandelt. Eine ahnliche 

Erfahrung beschreibt Marieluise Fleisser in ihrer Autobio-
29 graphie Avantgarde. 

Frauen, die seit dem 19. Jahrhundert Uber ihre Heziehungen 

zu Mannern nachgedacht haben, versuchten eine vorsichtic,e 

Bestanda uf'nahme einer weiblichen Erfahrung und der damit 

einbegriff'enen Problematik. In der zweiten Halite des 20, 

Jahrhunderts wird der Ton solcher Literatur selbstsicher, 

kritisch, ironisch und sogar agc, ressiv. Die zeitgenossische 

Lit era tur scllopft au s der Quel le neuer N orinen und Per spek

t iven, die i.iberhaupt erst durch die }"rauenbewegung gescha:f-

',!.?. 1-t.-E. Boetcher Joeres zitiert H. Dohm in: The Ambiguous 
World of Hedwig Dohm.- In: Gestaltet und Gestaltend. 
Frauen in der deutschen Literatur. Bd.10 - 19HO, 
Editions Hodopi N.V. ~1sterdam (1980) S.',!.b7. 

2H. I. Keun: Das kunstseidene Madcllen.- Bergisch Gladbach: 
Hastei-Ltibbe (1980) (Erstausgabe 19J2) 

29. M. Fleisser: Avantgarde.- Mtinchen, Wien: Hanser (196J) 



lJ 

fen wurden. Wie schon in den Erztihlungen der Autoren 

bleiben Trennungen und l:leziehungslosigkeit das Hauptan

liegen der Autorinnen. Birgit Pausch, Gun-Britt Sundstrom, 

Hannelies Taschau, Karin Struck und Brigitte Schwaiger 

veroffentlichen 1977 und 1978 Erzahlunp;en, worin Beziehun

gen zum Bhemann, l"reund oder Partner in FraRe gestellt und 

schliesslich aufgelost werden. Die Ich-Erzahlerinnen, den 

Erzlihlern darin gleicJ1, sind narzisstisch und unfahig zur 

Kommunikation. Sie lassen sich treiben und beobachten sich 

standig selbst dabei. Sie Uben radikale Kritik an der pa

triarchalischen Gesellschaft; sie befragen die Holle der 

f ·rau und machen Versuche einer Loslosung von ihren Abhi.ingig

kei tsverhi-il tnissen. Die Erzahlungen haben ctas weibliche 

Identitatsproblem, den Selbstverlust und die Entfrerndung 

zum Thema. Es bleibt aber nicht bei der Aufzeichnung die

ser Phanomene, sondern nach dem Durchstehen von Krisen 

oder Katastrophen werden Wege aufgezeigt, die aus den 

Schwierigkeiten hinausfilhren. 

Anstatt in Melancholie zu verharren, finden Frauen zu sich 

selbst; einzelne suchen den Tod. In ihrem Buch Die Verwei-
JU gerungen der Johanna Glauf"lilgel zeigt Birgit Pausch den 

Weg einer }rau aus einer bilrgerlichen Ehe in das politische 

.c;ngagement ihres rreundes. Nicht alle Ich-Erzalerinnen be-

kennen sich zu einem erneuten Versuch zu zweit. Anna, in 

Hannelies Taschaus Landf'rieden, J l geht in ihren fu ruf zu

riick, den sie wegen des Freundes aufgegeben hatte. Anna 

W ilder111u th, in Karin S trucks Erz~ihlung Trennungen, J~ i.iber

w indet allerdinf,"s nicht den Verlust des Geliebten, fiir den 

sie ihren Mann verliess, und unter Einwirkung von Drogen 

begeht sie Selbstmord. In Gun-Britt Sundstroms Buch Die 

andere Halfte33 entscheidet sich die Erzahlerin r;egen die 

Ehe mit Gustav und leidet darunter, dass die Gesell s chaft 

JO. B. Pausch: (1977) 
J l. H. Taschau: (1980) 

J~. K. Struck: (1978) 
J J. G. -H. Sundstrom: (197~) 
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f'i.ir das genormte 'led ig', 'verheiratet', 'geschieden' 

keine Alternativen bereithalt. Brigitte Schwaigers Ich

Erzahlerin in Wie kommt d a s Salz ins Meer kehrt nach ihrer 

Trennung un~ Ehescheidung ins Blternhaus zurlick. 

Das r' a zit aus dem Vergleich von m ~innlichen und weiblichen 

Autoren schliesst grundsatzlich ein werturteil aus. JUrgen 

Serke fasst diesen Vergleich in bezug aur die neue Subjek-

tivitat so zusammen: 

( ••• ) ~rauen gewinnen sich in ihr, 
die ~an~er ~e~e~ schreibenct 14n ctie
ser ~UbJekt1v1tat verloren. -

Bs fragt sich, ob diese Yeststellung filr alle zeitgenos-

s ischen Schriftstellerinnen Gliltigkeit hat. Zweit'elhaft 

ist, ob sie auf Urigitte .:::>chwaigers Wie kommt das .:::>alz ins 

Meer zutrifft. Diese Frag e wird zunachst behandelt. 

Erst dann erscheint die Methode der Untersuchung gerecht

fertigt7 den spezifisch litera rischen Wert von der Brzahlung, 

Wie kommt das Salz ins Meer herauszuarbeiten. Erzahltechnik, 

Motive, Sprachduktus und Ch a rakterdarstellung lassen eine 

aussergewohnliche literarische Befahigung vermuten, ob

gleich ihre erzahlerische Fertigkeit von Rezensenten ent

weder ilbersehen oder mit kurzen Bemerkungen abgetan wird. 

Das gilt fiir die Rezeption ihres Werkes 35 Uberhaupt. 

J4. J. Serke: Der Aufbruch der Schriftstellerinnen in die 
Domane der M~nner.- In: Frauen schreiben.- Ha mburg: 
Gruner + Jahr (1979) S.10. 

J 5. B. Schwaiger: Wie kommt d a s Salz ins Meer (1977) 
Mein spanisches Dorf (1978) 
Lange Abwesenheit (19MO) 
Malstunde. Gemeinsam mit Arnulf Rainer 

(1980) 
Hospiele: Murmeltiere (1975) 

Die Bock', die Kinder und die 
Fisch. (1979) 

Theater: Nestwarme. (1976) 
Kleines Kammerspiel. BUroklam
mern. Steirerkostiirn. (1977) 
Liebesversuche (1979) 
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Beispielsweise rezensiert Jost Dominik Brigitte Schwaigers 

Erstlingswerk: 

( ••• ) es ist indessen weit weniger 
literarisch ambitioniert als etwa 
vergleichbare Hilcher der Altersge
nossinnen Gertrud Leutenegger, Eli
sabeth Meylan, Elisabeth ~lessen, 
Margit Schriber, 3~arin Struck, Ga
briele Wehmann. 

Was hier verglichen wird, ist gar nicht vergleichbar; 

zudem wird, was der Hezensent unter "literarisch ambitio

niert" versteht, nicht gesagt. Andreas Hossmann schreibt: 

Denn was Wie kommt das Salz ins Meer 
zu einem wichtigen Buch macht, sind 
weniger sein5

7
11terarischen Quali

taten ( ••• ). 

Diese Urteile bewerten Brigitte Schwaigers ~erk vom soge

nannten Inhaltlichen her; und gewiss ist die Erzahlung ohne 

die gegenwartige • ·rauenbewegung und die daraus entstandene 

Literatur ilberhaupt nicht denkbar. Brigitte Schwaiger kann 

jedoch den Leser nur dann ansprechen, wenn sie ihn von 

ihrer Erz~hlkunst ilberzeugen kann, und worin diese besteht, 

soll die vorliegende Untersuchung in ihrem zweiten Teil 

aufzeigen. 

J6. J. Dominik: Wie kommt das Salz ins Meer.- In: St. Galler 
Tagblatt vom ll.J.77. 

J7. A. Hossmann: B. Schwaiger, Wie kommt das Salz ins Meer.
In: Literatur und Kritik (1977) S.126/127 


