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Abstract

The mental-cultural situation of the re-united Germany

In 1993 an exhibition presenting phenomena about the past, present and 
future o f  both East and West Germany took place in Berlin. It became 
clear that West and East Germans differ in inter alia the way in which life 
and existence have been experienced. East and West Germans also have 
different perspectives and perceptions o f policy and society. Among the 
former GDR-citizens, nostalgia dominates the reflection on the past. It 
should, however, not be underestimated how deeply East and West 
Germans have been alienated from each other and that many East Germans 
think that facing a common future -  together with West Germans -  is more 
than they could handle. The difference in which life and existence have 
been experienced in East and West Germany is also reflected in German 
literature as is pointed out in the work o f Ulrich Woelk. It also becomes, 
however, clear that the idea o f a common German culture and history 
supplies a strong link to overcome these alienations.

1. Kulturhistorische Ausstellung -  Lebensstationen in 
Deutschland

Am 26. M árz 1993 eróffiiete das Deutsche Historische Museum im Berliner 
Zeughaus Unter den Linden eine kulturhistorische Ausstellung zum Thema 
“Lebensstationen in Deutschland 1900-1993” . Urspriinglich fur drei Monate 
konzipiert wurde die Ausstellung nach zwei Verlángerungen bis in den Dezember 
1993 gezeigt. In den Gástebiichem dieser Ausstellung konnten die Besucher aus
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West- und Ostdeutschland sagen, was sie von einander halten. Dadurch werden 
Einblicke in die geistig-kulturelle Lage der wiedervereinigten Nation ermóglicht.

Die Reaktion auf die Gastebticher war enorm und sprengte das bei Ausstellungen 
ubliche MaB der ÁuBerungen: Wahrend der knapp neunmonatigen Laufzeit der 
Ausstellung schrieben rund 7 500 Ausstellungsbesucher ihre Meinung nieder. 
Die Gástebiicher waren bald ein nicht mehr wegzudenkender Teil der Ausstellung 
und auch die Medien begriffen schnell, daB die Besucher hier einen Ort sahen, 
wo sich des “Volkes Stimme niederschlagen konnte” (Endrullat, 1993:11). Wenn 
auch die Einzelfeststellungen vorherrschen, so ist es doch ebenso erstaunlich wie 
zentral, daB zahlreiche Niederschriften in den Gástebuchem nicht isoliert 
voneinander zu sehen sind, sondem mit anderen, vorausgegangenen in Beziehung 
stehen.

Das Thema der Ausstellung und der besondere Ort spiegeln sicher eine besondere 
Rolle fur das Hervorbringen so zahlreicher und vielfáltiger Meinungs- 
bekundungen: Die Ausstellung prásentierte in einem kulturhistorischen Rahmen 
dar, welche wichtigen Lebensabschnitte und -zásuren in Deutschland zwischen 
1900 und 1993 vorzufinden sind und wie sie sich mit den Veránderungen von 
Gesellschaft und Kultur gewandelt haben. Lebensstationen wurden dabei 
verstanden als individuell wie kollektiv wichtige Ereignisse, die einen Einschnitt 
in der Biographie darstellen und den Úbergang von einem Lebensabschnitt in 
einen anderen markieren. Dazu záhlen Taufe, Kommunion/Konfirmation und 
Heirat ebenso wie etwa die Mitgliedschaft in einer (staatlichen) Jugend- 
organisation, der Eintritt ins Berufsleben, die Absolvierung des W ehrdienstes 
oder der Ubergang ins Rentenalter. Thema der Ausstellung war also, wie sich die 
Struktur eines individuellen Lebens, seine Abschnitte und Einschnitte mit dem 
gesellschaftlichen Wandel im 20. Jahrhundert auch geándert haben.

So war das Ausstellungsthema keines, das dem Besucher áuBerlich geblieben 
ware. Die eigene Lebensgeschichte kam sehr schnell mit ins Spiel. Hinzu 
kommt, daB fast die Hálfte der Ausstellung sich mit der unterschiedlichen 
Entwicklung der Lebenssituation in W est- und Ostdeutschland nach 1945 
befaBte. Parallel zueinander verliefen die Abteilungen ‘D D R ’ und ‘Bundes- 
republik Deutschland’, und zwischen ihnen befand sich eine M auer -  eine 
begehbare allerdings. Von ihr aus konnten die Besucher zugleich au f beide 
‘Deutschlands’ blicken und sie unmittelbar vergleichen. W as sahen sie von 
dieser Mauer aus? A uf der einen, der DDR-Seite, gab es eine streng und 
gradlinig angelegte Ausstellungsarchitektur, die einen gelenkten Lebenslauf 
vorstellte, dessen einzelne Stationen sich gleichfórmig reihten, wahrend au f der 
anderen, der bundesrepublikanischen Seite, die einzelnen Lebensstationen ein 
Labyrinth mit vielen Ein- und Ausgángen bildeten. Die Architektur stellte also 
mit den ihr eigenen (visuellen) Mitteln zwei stark differenzierte Lebens-
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konzeptionen dar (Boockmann, 1994:41): das straff geregelte Leben von der 
Kinderkrippe bis zum ‘Feierabendheim’ auf der einen Seite, auf der anderen das 
‘ganz normale Chaos’ ohne starre Abfolge und mit flieBenden Ubergángen.

Innerhalb dieser kontrastiven Architektur waren die Gástebucher an zentraler 
Stelle plaziert worden, námlich auf der erwáhnten M auer mit Blick auf die 
Ausstellungsabschnitte ‘Deutsche Demokratische Republik’ und ‘Bundesrepublik 
Deutschland’. Unter der Themenausstellung ‘Und heute-1993?’ wurden die 
Besucher aufgefordert, sich nicht nur kritisch zu dem zu auBern, was sie in der 
Ausstellung gesehen hatten, sondem dariiber hinaus, was sie zur geistig- 
kulturellen Lage in Deutschland nach der ‘W ende’ anzumerken hatten.

1.1 Der verordnete Lebensweg in der DDR
Ein erster Blick auf rein quantitative Werte lehrt die Einsicht, daB der Lebensweg 
in der DDR im allgemeinen auf festen Gleisen verlief. 80 Prozent der Sáuglinge 
kamen in die Krippe, 98 Prozent der Kinder wurden mit der Einschulung ‘Junge 
Pioniere’. Es folgten die Freie Deutsche Jugend (FDJ), der rund drei Viertel aller 
Jugendlichen beitraten und der ‘Úberfuhrungsritus’ der Jugendweihe, an der 98 
Prozent aller Vierzehnjahrigen teilnahmen. Die Phase der Bildung und Aus- 
bildung unterlag einem strikten Zeitplan und der Ubergang ins Arbeitssystem war 
weitgehend vorgeplant. Dementsprechend blieb den Jugendlichen in der starker 
reglementierten und auch auf sozio-kulturellem Gebiet durch einen 
‘M odemisierungsriickstand’ charakterisierten DDR (Georg, 1993:23) wenig 
Raum oder Zeit fiir Reifungskrisen und fur Identitatssuche. Der Ubergang ins 
Berufsleben vollzog sich zumeist prompt und der Arbeitsplatz wurde zu einer Art 
Heimat.

Ein anderes Ergebnis legen die Befunde der Geisteswissenschaften bezogen auf 
den W esten nahe (Schwilk, 1991:35). Hier ist die Bildungszeit offener und durch 
ungeplante Veranderungen gekennzeichnet. Der Ubergang ins Berufsleben ist 
kaum geregelt und durch einen lockeren Zeitplan kommt es haufig zu zeitlichen 
Verzógerungen. Charakteristisch fur den ‘westlichen Lebensweg’ ist, daB der 
Zeitpunkt der Grundung einer eigenen Familie zumeist hinausgeschoben wird und 
daB die gewonnene Zeit zur Erprobung von Partnerschaft und Sexualitát 
verwendet wird. Demgegenuber fand in Ostdeutschland die Ablósung von der 
Herkunftsfamilie durch die fruhe Neugriindung einer eigenen Familie statt. 1981 
lag das durchschnittliche Heiratsalter fur Frauen bei 23 Jahren -  1971 sogar noch 
bei 21 Jahren; nur wenige heirateten -  anders als im W esten -  jenseitig der 
dreiBig zum ersten Mai (Schwilk, 1991:88). Es ist nur folgerichtig, daB die 
meisten Frauen ihre Kinder zwischen dem 20. und 25. Lebensjahr zur Welt 
brachten. Danach w ar die Phase des Kinderkriegens meistens abgeschlossen.
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Auffallig ist daB nur wenige Besucher aus dem Westen sich mit der Gegeniiber- 
stellung der Lebenswege auseinandersetzten. Die Ausstellung wurde vorrangig 
als Beitrag zum gegenseitigen Kennenlemen und Verstehen wahrgenommen. Der 
gradlinige, verordnete Lebensweg in der DDR wurde dagegen von den meisten 
Besuchem aus den neuen Bundeslandem als ein Spiegel betrachtet, in dem sie 
und ihre Biographie sichtbar wurden.

1.2 Nostalgie statt politischer Aufarbeitung der Vergangenheit
In den Besucherbuchem uberwiegen Bedauem angesichts der verlorenen 
Lebenswelten und Ruckwártsgewandtheit. Es erschreckt, daB nur einige der 
Ausstellungsbesucher das Ende der DDR als Chance fur ihre eigene Entwicklung 
wahmehmen, die mit dem Fall der M auer neue Perspektiven und Horizonte 
erhielt. Bestiirzend ist, wie wenig das Ende der DDR als Befreiungsschlag 
gesehen wird, der doch eigentlich ein Glucksgefuhl hervorrufen muBte. Noch in 
den siebziger wie zu Beginn der achtziger Jahre w ar in W est -  wie in 
Ostdeutschland eine Uberwindung des ‘Eisemen Vorhanges’ schlichtweg 
illusionár gewesen. Nunmehr, nachdem die ‘W ende’ vollzogen ist, geht aus den 
Eintragungen des Gástebuches hervor, daB viele ehemalige DDR-Burger die 
positiven Aspekte von Selbstbestimmung und -verwirklichung noch nicht 
wahrzunehmen vermógen -  nicht zuletzt vor dem Hintergrund ihrer Biographie 
und Sozialisation in einem totalitáren Staatssystem.

Die Schwierigkeiten, die sich dem eheinaligen DDR-Burger in der Anordnung 
seiner eigenen Lebensgeschichte ergeben, sind vor allem im Rahmen einer 
Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit zu suchen. So meinte 1995 der Theologe 
und CDU-Bundestagsabgeordnete Rainer Eppelmann, daB die Aufarbeitung der 
Geschichte den ehemaligen DDR-Burgem niemand abnehmen konne 
(Eppelmann, 1995:56).

Von der Geschichte betrogen zu sein, zufállig au f der falschen Seite gelebt zu 
haben, dies taucht als M uster der Vergangenheitsinterpretation haufig in den 
Gástebuchem der Ausstellung auf. So schreiben einige Besucher, daB bis heute 
viele ehemalige DDR-Btirger gar nicht verstanden hátten, daB der Kommunismus 
ihnen als Folge des Faschismus und des II. Weltkrieges aufgezwungen wurde und 
daB von der NS- zur DDR-Diktatur der nahtlose Úbergang zweier totalitárer 
Systeme stattfand.

2. Prozesse der Entfremdung: Die alten und die neuen 
Bundesbiirger

GroB ist auf ostlicher wie auf westlicher Seite das Erstaunen dariiber, wie wenig 
bislang die beiden Deutschlands zusammengewachsen sind. So wird vielen
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Besuchem der Ausstellung allmahlich klar, wie groB die Unterschiede in 
politischer, erzieherischer und gesellschaftlicher Hinsicht heute zwischen West- 
und Ostdeutschen.

Besucher aus Ost und W est teilen das Gefuhl, daB sie auf die vielschichtigen 
Probleme der Wiedervereinigung nicht vorbereitet waren. Nur in der Zeit der 
Massenflucht aus der DDR zwischen 1949-1960 und in der Zeit nach der 
Mauerófïhung 1989 bestand ein unmittelbarerer Kontakt zwischen Ost- und 
Westdeutschen. Nachdem die erste Euphorie verflogen war, stellten die 
Deutschen fest, wie sehr sie einander inzwischen fremd geworden waren.

Die Fremdheit scheint sich weder durch die Massenmedien noch durch die 
Vorstellung von einem wiedervereinigten Deutschland problemlos verringem zu 
lassen, bleibt doch bis in die jungsten sozialwissenschaftlichen Erhebungen und 
sozialpsychologischen Studien hinein die mentale Differenz deutlich sichtbar 
(Klein, 1994:33).

2.1 Úberforderung angesichts der Zukunft?
Mit der Wiedervereinigung Deutschlands sind die Menschen aus der DDR mit 
einem neuen makro-sozialen ZeitbewuBtsein konfrontiert worden. Der Umgang 
mit Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit muB von ihnen neu erlemt werden. 
Hierbei sind drei Aspekte zu beriicksichtigen.

•  Erstens: Der Untergang der totalitár verfaBten DDR war zugleich von einem 
Verlust an Sicherheit, Geborgenheit und Kontinuitát begleitet, wodurch 
einstmals eine allgemeine Unselbstándigkeit und Passivitát gefórdert worden 
waren. AuBerdem ist der Verlust relativ scharf umrissener, voraussehbarer 
Zukunftsvorstellungen, die von der Fortschreibung der Gegenwart geprágt 
waren, festzuhalten. Hypothetisch kann damit vom Verlust der DDR-Identitat 
gesprochen werden.

•  Zweitens: Mit dem durch die Einfuhrung der Sozialen Marktwirtschaft 
entstandenen Bruch des bisherigen subjektiven ZeitbewuBtseins wurde die 
individuelle Suche nach neuen Zukunftsvorstellungen, aus denen sich konkrete 
Handlungsabsichten ableiten, notwendig. Sie sind zur Zeit noch weitgehend 
unscharf, nebulós und unentwickelt.

•  Drittens: Viele Deutsche stehen heute vor dem Problem, daB mit dem bereits 
zuriickgelegten Leben und den bisher getroffenen Entscheidungen, z.B. fur 
einen bestimmten Beruf, die Zukunft weitgehend festgelegt ist. Ihre Ent
scheidungen sind unter vfillig anderen Bedingungen zustande gekommen als 
die der Burger der alten Bundeslánder. Die Ostdeutschen mussen jedoch
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unter den veránderten Rahmenbedingungen mit ihren uberwiegend 
unveránderten, weil gelebten Biographien zurechtkommen.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, daB sich viele ehemalige DDR-Biirger 
angesichts ihrer ‘bundesdeutschen’ Zukunft uberfordert fuhlen kónnen Nur so ist 
es verstándlich, wieso heute einige ehemalige DDR-Biirger resignieren und den 
positiven Bezugspunkt nicht im eigenen Leben sehen, sondem im Verstreichen 
der Zeit, die schon Veránderungen bringen werde.

2.2 Fremdheit in der deutschen Literatur nach 1989 -  das Beispiel 
Woelk

Die Fremdheit und Distanz, die zwischen W est- und Ostdeutschen bei der 
kulturhistorischen Ausstellung 1993 in Berlin offenbar wurde, láBt sich auf die 
deutsche Literatur ubertragen. Da gibt es die ‘DDR-Literatur’ (Helwig, 1995:85) 
und jene ‘W ende-Literatur’, die sich mit der deutschen W iedervereinigung und 
den Transformationsprozessen in den neuen Bundeslandem auseinandersetzt. 
Das Gros der W estdeutschen nimmt die Wiedervereinigung zwar als historisches 
Ereignis war, welches besondere finanzielle Opfer abverlangt (Schoppner, 
1997:61) -  jedoch nicht als Einschnitt in die persónliche Biographie. Vielmehr 
stehen hier -  wie in der deutschen Literatur das Beispiel W oelk zeigt -  ganz 
andere Fragen der Vergangenheitsbewaltigung im Vordergrund, so etwa die 
Auseinandersetzung mit der NS-Ára. In diesem Sinne gibt es in Deutschland 
keine westliche ‘W endeliteratur’, sondem nur eine deutsche Literatur, die auch 
das Phanomen der deutschen Wiedervereinigung zum Thema hat.

In Woelks Roman Riickspiel wird deutlich, daB viele Ostdeutsche die 
Wiedervereinigung eine Neuorientierung bedeutet -  fiir die W estdeutschen sind 
dagegen andere Themen von Gewicht. In diesem Sinne erzahlt W oelk in 
Riickspiel (1993) von seinem Held Stimer, der im Herbst 1989 nach Berlin reiste 
urn die Hintergriinde eines Eklats auf der Hochzeit seines Bruders aufzukláren. 
Bei seinem Besuch in Berlin erfthrt Stimer die Ursachen fur jenen Eklat, der in 
gegensátzlichen Politikverstándnissen der damaligen Hochzeitsgaste zu suchen 
ist: Ein Achtzigjahriger entpuppt sich als ehemaliger uberzeugter National- 
sozialist. Ein Angehóriger der Flakhelfergeneration erweist sich als Leistungs- 
ethiker und neigt dazu, die Verbrechen der deutschen Vergangenheit vergessen 
zu wollen (Walser, 1996:144). Ein fruherer M itstreiter der Studentenbewegung 
von 1968 sucht die politische Konfrontation init diesen beiden Reprasentanten der 
NS-Ára, wahrend sich sein jiingerer Bruder wie ein Yuppie benimmt und diese 
Auseinandersetzungen gleichgiiltig und verdrossen verfolgt (W ittstock, 
1995:128).
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Im zweiten Teil des Romans zeigt sich, daB die Lebensgeschichten der 
Beteiligten vielfaltig erzahl- und interpretierbar sind. Statt der politischen Motive 
treten vor allem emotionale Momente in den Vordergrund. Unwillkurlich stellen 
sich die Fragen nach dem Zusammenhang des Einflusses von Gefiihlen, also vom 
Irrationalismus (Bracher, 1982:31), auf Geschichte und Politik. So zeigt sich im 
W erdegang des Altnazis, des Achtundsechzigers und seines yuppiehaften 
Bruders, daB entscheidende Veránderungen und W endepunkte ihres Lebens 
durch Frauen beeinfluBt wurden.

Die Irrationalitat und Komplexitát historischer Abláufe -  und somit ihre Unaus- 
deutbarkeit -  werden mit der weltgeschichtlichen Wende vom Herbst 1989 
kontrastiert. Letztlich bleiben jedoch die Ereignisse ohne einen bindenden 
Anfang einer Geschichte und ohne ein klares Ende: “Es kommt mir vor, als 
kónne man keine Geschichte erzáhlen, ohne gleich ein anderes Leben zu 
erzáhlen, und nicht nur eins, alle” (Woelk, 1993:194). Damit wird die deutsche 
W iedervereinigung zu einem geschichtsphilosophischen Problem, nicht aber zu 
einer Frage der unmittelbaren Lebensbewaltigung und -orientierung. So wie 
westliche und óstliche Denktraditionen recht unterschiedlich sind, so ist auch die 
geistig-kulturelle Lage der deutschen Nation nach 1989 uneinheitlich.

3. Suche nach gemeinsamen Perspektiven
Angesichts dieser zahlreichen Momente von Entfremdung zwischen W est- und 
Ostdeutschen ist geistig-kulturelle Aufbauarbeit notwendig. Ein breites Funda
ment hierfiir bieten kulturelle und geschichtliche Gemeinsamkeiten; im 
literarischen Bereich zeigen sich bereits erste Annáherungen.

3.1 Geistig-kulturelle Aufbauarbeit
Die deutsche Nation ist zwar auf politisch-staatlicher Ebene wiederhergestellt, 
doch geistig-kulturell ist sie noch lange nicht eins. Vielmehr láuft zwischen West- 
und Ostdeutschen noch immer eine mentale M auer und es wird noch Jahre 
dauem, bis diese M auer in den Kopfen der Menschen abgebaut seien wird. Als 
eine Ursache fiir die derzeitige schwierige Seelenlage der deutschen Nation sei 
auf die Lage der Kirchen als einem wichtigen Kulturtráger hingewiesen. Trotz 
massiver Austrittswellen sind noch fast 90 Prozent aller W estdeutschen Mitglied 
einer christlichen Konfession. In Ostdeutschland sind es weniger als 20 Prozent. 
Hier hat die Kirchenhetze des DDR-Staates ganze Arbeit geleistet (Schóppner, 
1997:231).

Hinzu kommt das fehlende deutsche Identitatsgefiihl in Ostdeutschland. Die 
Bundesrepublik ist in den vergangenen Jahrzehnten zur bedeutendsten Wirt- 
schaftsmacht Europas aufgestiegen. Dadurch war ein hoher Standard an Sozial-
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leistungen moglich. Die Westdeutschen wurden Weltmeister im Verreisen. Doch 
hiervon spiiren die Ostdeutschen wenig. Nur wenige W estuntemehmen sind nach 
der Wende nach Ostdeutschland gegangen, von den hohen Sozialstandards haben 
die vielen Arbeitslosen wenig, zumal die Gehálter im Osten niedriger sind als im 
Westen. Ftir Geld zum Verreisen bleibt zumeist nichts ubrig (Schoppner, 
1997:61).

Eine weitere Problemebene ist der europáische IntegrationsprozeB. Die west- 
deutsche Bevfllkerung ist seit den funfziger Jahren darauf vorbereitet worden. 
Der Schuler- und Studentenaustausch ist intensiv, Englisch- und Franzosisch- 
kenntnisse sind weitlaufig bekannt. Die Lander W esteuropas sind den W est
deutschen aus persónlichen und beruflichen Erfahrungen vertraut. Die O st
deutschen hingegen haben im wesentlichen nur Russisch gelemt (Schoppner, 
1997:198) und verfugen iiber wenig Kontakte zu W esteuropa. Die west- 
europáische Lebenswelt ist ihnen weitgehend fremd. Dieser Umstand ist umso 
problematischer, da die deutsche und europáische Nationwerdung und Identitats- 
bildung aufgrund des europáischen Integrationsprozesses immer engmaschiger 
wird. So findet sich wohl erst die nachste Generation von Ostdeutschen in den 
geistig-kulturellen Transformationen unserer Tage zurecht.

3.2 Gemeinsame Sinn- und Werteorientierungen
Die kulturhistorischen Ausstellung 1993 im Berliner Zeughaus Unter den Linden 
signalisierte daB Sprache, Kultur und Geschichte sehr stark verbindende 
Elemente sind und daB sich sich trotz vieler Entfremdungen geistig-kulturelle 
Gemeinsamkeiten herausbilden. Dies zeigt sich auch im literarischen Bereich.

AnláBlich der Frankfurter Buchmesse im Herbst 1996 thematisierte Kohler 
(Kohler, 1996:99) daB zwar jedes Jahr tausende von literarischen Neu- 
erscheinungen auf den Buchmarkt kommen, es aber in der Regel bei der 
Erstauflage bleibt und nur wenige Autoren jene Hurde von viertausend verkauften 
Exemplaren iiberwinden. Die Verkaufszahlen von west- und ostdeutschen Buch- 
handlungen belegen, daB jene Literatur, die Lebens- und W erteorientierung 
vermittelt -  und das sind vor allem Márchen fur Erwachsene -  hiervon aus- 
genommen sind. Márchen weisen mit einer gewissen Konstanz seit Jahrzehnten 
hohe Verkaufszahlen auf -  vor allem in den neuen Bundeslándem seit 1989.

Die Márchen von Hans Christian Andersen gehóren zu jenen, die sich seit 1989 
einer groBen Beliebtheit erfreuen. Als Beispiel aus seinem Gesamtwerk sei “Das 
Mádchen mit den Schwefelholzem” genannt. Erzáhlt wird die Geschichte eines 
Madchens aus bitterarmen Verháltnissen. Andersen impliziert hier das Leid und 
die Armut von groBen Teilen der M enschheit und es ist ofifenkundig, daB viele 
Menschen in den neuen Bundeslandem leiden und sich mit M archen dieser Art
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identifïzieren kónnen. Andersen bringt in diesem Márchen eine gewisse Sinn- 
orientierung zum Ausdruck, in dem er Not und Traurigkeit mit Hoffnung und 
Zuversicht verkniipft (Andersen, 1996).

Dass Márchen, gesammelt in einem Buchband, breiten Zuspruch finden, ist 
nachvollziehbar. Dass aber ein Einzelmárchen in W est- und Ostdeutschland zum 
Kassenschlager avanciert und Verkaufszahlen von weit iiber zehn Millionen 
Exemplaren erzielt, ist schon eine kleine Sensation. Dafur ist das Marchen “Der 
Kleine Prinz” von Antoine de Saint-Exupéry auch ein leuchtendes Beispiel dafur, 
wie Literatur sinnstiftend zu wirken vermag.

Exupéry beginnt sein Márchen mit der M etapher von der Schlange, die einen 
Elephanten gegessen hat und der Feststellung daB die Erwachsenen nicht 
verstehen was er damit meint: schlieBlich sind den Erwachsenen ohnehin nicht die 
wirklich wichtigen Dinge im Leben begreifbar. Als der Autor am M orgen nach 
seinem Flugabsturz in der Sgyptischen Wttste erwacht, begegnet ihn “Der kleine 
Prinz” .

“Der kleine Prinz” ist das Gute im Menschen, sein alter ego, sein Gewissen und 
sein erkenntnisgebender Verstand, kurzum: unsere Seele. So wie ein Prinz etwas 
Besonderes und Schónes ist, so ist auch die Seele jedes Menschen einzigartig. 
Nur erkennen viele Menschen -  so Exupéry -  weder ihre eigene Seele noch die 
eines anderen Menschen: viele Erwachsene nehmen nur die ÁuBerlichkeiten eines 
anderen Erwachsenen wahr, das Aussehen, die Besitzstandsverhaltnisse und das 
Einkommen. Aber das eigentlich Wesentliche, námlich die wirklichen Gefuhle, 
bleiben diesen Erwachsenen verborgen.

Die Botschaft, die Saint-Exupéry geben móchte -  und die in W est- wie Ost
deutschland ankommt -  ist, daB das Leben der Menschen einen Sinn und eine 
Richtung braucht. Dies gelingt dadurch, daB der einzelne Erwachsene sich etwas 
von seiner kindlichen Einfáltigkeit in seiner Seele bewahrt, denn die wirklich 
wichtigen Dinge sind im Leben nicht sichtbar:

Fiir euch, die ihr den kleinen Prinzen auch liebt, wie fur mich, kann nichts 
auf der Welt unberiihrt bleiben, wenn irgendwo, man weiB nicht wo, ein 
Schaf, das wir nicht kennen, eine Rose gefressen hat oder vielleicht nicht 
gefressen h a t ... Aber keiner von den groBen Leuten wird jemals verstehen, 
daB das eine so groBe Bedeutung hat! (Saint-Exupéry, 1996:89).

4. Fazit
Die kulturhistorische Ausstellung in Berlin zeigte, daB vierzig Jahre totalitárer 
DDR-Herrschaft zu massiven Entfremdungserscheinungen gefuhrt haben. 
Andererseits signalisiert der Ausstellungsort, daB Sprache und Geschichte ein
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stark verbindendes Fundament fur die Bewaltigung des gegenwártigen Trans- 
formationsprozeBes bilden. Aber nicht nur kulturelle Gemeinsamkeiten fuhren 
die Deutschen zueinander, sondem auch die Erkenntnis, daB nur demokratische 
Werte von Dauer sind und jedweden Absolutsheitsanspriichen eine klare Absage 
erteilt werden muB. Es mag zwar so sein, daB sich viele Deutsche abkapseln 
(Woelk, 1993) oder in Irrationalismen fluchten, um gemachte Erfahrungen 
aufzuarbeiten. Andererseits zeigt die Auflagenhóhe des “Kleinen Prinzen” , daB 
groBe Teile der BevOlkerung in W est- und Ostdeutschland von vergleichbaren 
Sinn- und Wertorientierungen, Wiinschen und Tráumen getragen werden. Es 
besteht daher AnlaB zur Hoffiiung, daB die Deutschen trotz bestehender sozialer 
und wirtschaflicher Schwierigkeiten auch in einem geistigen Sinne wieder stárker 
zusammenfinden und eine gemeinsame, tragfahige Identitat entwickeln und leben.
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