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A b s tra c t

L in g u istic  a lien a tio n  as phenom enon o f th e  tran s fo rm a tio n  in th e  e rstw h ile  
D D R

The Federal Republic o f  Germany and the German Democratic Republic 
have not yet grown into a coherent unity since the political unification o f  
the two 'Germanies' in 1990. The reason fo r  the lack o f  sympathy and the 
irritations on both sides possibly lies in the fact that the actual 
developments did not meet the general expectations during the first years 
after 1990. The thesis o f  my article is that the more profound reasons fo r  
the alienation between the western and the eastern part o f  Germany can be 
found in the little interest on the western side fo r  the developments in the 
GDR from 1949 until the fa ll o f  the Wall in 1989. The lack o f  interest in the 
forty years o f  the G D R’s existence finds its expression in the alienation o f  
language. In order to improve communication between the Germans o f  
both spheres, the reading o f  literary texts from the former GDR by members 
o f  the entire new Federal Republic o f  Germany can be a reconcilliatory 
device. In this way the reader can obtain insight into forty years o f  history.

Die Athletin Katrin Krabbe aus Neubrandenburg wurde wegen Dopingverdachts 
Opfer der Sensationshascherei der westdeutschen Presse. Katrin Krabbe ist aber 
im Gegensatz zu vielen ihrer fniheren DDR-Landsleute nicht auf den Mund 
gefallen. In einem Interview mit der Beilage Zeit-Magazin wehrte sie sich tapfer 
gegen die Angriffe und bezog auch die DDR, das Land ihrer Geburt, in ihre 
Reaktionen ein:

Es gib t Dinge, die auch in der D D R  gut waren. D a stehe ich  voll zu. M ir 
ist vorgew orfen  w orden, da(3 ich bei der S iegerehrung m it der 
bundesdeutschen H ym ne nichts anfangen konnte. A ber ich bin nun m al m it 
der D D R -H ym ne groPgew orden, ich kannte keine andere Hym ne. A u f 
einm al stehst du da oben und es láuft eine frem de H ym ne (K rabbe, 1993).

Man weip nicht, wen man mehr zu bedauem hat: Hoffmann von Fallersleben 
oder Johannes R. Becher, die alte oder die neue Hymne. Es kommt mir aber im
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Grunde gar nicht auf eine Parteinahme oder eine moralische Entscheidung, 
geschweige denn ein politisches Urteil an. Das Wesentliche an dem von Katrin 
Krabbe in diesem Interview Ausgesagten ist, dap sie (als sie noch die umjubelte 
Sprint-Weltmeisterin war) in kurzer Zeit eine vertraute Wirklichkeit verlor, und 
dap die Vertreter der nunmehr dominanten neuen Wirklichkeit fraglos davon 
ausgingen, sie konne sich diesem Neuen problemlos anpassen. Was im Leben 
der Athletin geschah, die Entfremdung von der vertrauten Wirklichkeit, ist 
wahrend der letzten sechs Jahre auf den unterschiedlichsten gesellschaftlichen 
Niveaus unzahlige Male geschehen: die DDR war vorbei, nun gait es die bóse 
Erinnerung an diese leidige DDR zu tilgen. Zum Sprachrohr vieler DDR-Burger 
im Kampf gegen den nach der Vereinigung einsetzenden Gedachtnisschwund 
machte sich die Joumalistin Jutta Voigt in einer Reihe von Artikeln in Zeit- 
Magazin. Der Beitrag in der Ausgabe vom 25.10.1991 trágt den unmipverstánd- 
lichen Titel “Blitzkrieg gegen die Erinnerung”.

1. Verneinung der Vergangenheit fiihrt zur Entfremdung
Wenn im Leben eines Menschen etwas negiert wird, was eindeutig negative 
Aspekte hatte (oder sogar in seiner Substanz negativ war), dann kann die 
Reaktion des seiner Vergangenheit beraubten Menschen darin bestehen, dap er 
diese Vergangenheit als das ihm Eigene zu verteidigen beginnt. Diese Móglich- 
keit liegt nahe, wo es um die einstige Deutsche Demokratische Republik geht. 
Krabbes Klage iiber das mangelnde Verstándnis auf westdeutscher Seite fur die 
Identitatsprobleme der ehemals sich als Burger der DDR verstehenden Menschen 
bildet eine allgemeine soziale Erscheinung. Sie ist nicht auf damals gefeierte und 
privilegierte Sportier und Kiinstler beschrankt. Deswegen soil diese Klage emst- 
genommen und als Symptom einer allgemeinen Identitatskrise verstanden werden. 
Wie breit gefáchert dieser Unmut ist, lápt sich zum Beispiel an den Leserbriefen 
in der Tageszeitung Neues Deutschland ablesen. Einsicht in die Ursachen dieser 
Identitatskrise ist fur die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland eine lebens- 
notwendige Angelegenheit. Der fruhere Bundeskanzler Helmut Schmidt hat das 
komplexe Problem im Jahre 1993 hervorragend zusammengefapt:

Vor allem haben viele Menschen der ehemaligen DDR etwas in das vereinte 
Deutschland mitgebracht, was niemand im Westen besitzt, námlich eine 
besondere Erfahrung im Umgang mit sich selbst und die Erinnerung an den 
solidarischen Zusammenhalt in Zeiten seelischer und materieller Not und 
Entbehrung. Die Westdeutschen miissen deshalb unterscheiden zwischen 
dem gescheiterten politischen und Okonomischen System der DDR einer- 
seits und dem in der DDR gelebten Leben ihrer Landsleute andererseits.
Diese Leben sind nicht gescheitert (Schmidt, 1993).
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Die Wahrheit lautet, dap es bisher wenigen vergónnt war, diese Unterscheidung 
zu machen.

Dap man die politischen Entwicklungen vollauf begriipen kann, die zum Ende der 
Herrschaft der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland gefuhrt haben und 
dennoch iiber den Verlust des Wertvollen in der DDR trauem kann, beweist der 
Wittenberger Pfarrer Friedrich Schorlemmer mit seinem Buch Worte óffnen 
Fáuste (1992). Da Schorlemmer (geb. 1944) von seiner Schulzeit an ein 
Opponent der SED-Politik gewesen ist, hat sein Wort iiber die DDR einen Wert, 
der die Farbung des Parteilichen weit ubersteigt. Es ist notwendig, dap wir 
dieses Wort horen, das auf Versohnung und nicht auf Konfrontation zielt.

Uber wenig andere Burger der DDR hat die Staatssicherheit so genau und 
ausfiihrlich Buch gefuhrt wie uber Friedrich Schorlemmer. Als er Einblick in 
seine Stasi-Akte bekam, zeigte sich, dap der Pfarrer der Schlopkirche in 
Wittenberg von scheinbar loyalen Mitarbeitem, in Wahrheit aber von einem Heer 
von Informanten umgeben gewesen war. Was hátte mehr nahegelegen als eine 
totale Distanz zur Vergangenheit dieses DDR-Staates? Das war aber nicht 
Schorlemmers Weg. Im ersten Teil seines Buches mit dem Titel “Die Riickkehr 
in ein schwieriges Vaterland” legt Schorlemmer anhand von offiziellen Briefen, 
von Berichten iiber Gespráche mit Vertretem des Staates und der Kirche und mit 
Hilfe von Predigten Verantwortung ab iiber seine Haltung wáhrend zweier 
Jahrzehnte DDR. Diese Verantwortung macht deutlich, was fur ihn und viele 
andere evangelische Christen in der DDR das Hauptproblem ihres Lebens war: 
Wie mache ich unter den gegebenen Umstánden das Beste aus den mir zur 
Verfugung stehenden MOglichkeiten, ohne meiner tiefsten christlichen Uber- 
zeugung untreu zu werden? Im nachhinein ist Schorlemmer der Meinung, dap er 
zu umsichtig und zu behutsam zu Werke gegangen sei.

Aus dem ersten Teil von Schorlemmers Buch geht unter anderem hervor, dap die 
Geschichte der DDR und infolgedessen die Geschichte Deutschlands anders 
hátten verlaufen konnen, wenn die SED in einem fruhen Stadium der historischen 
Entwicklung dem Bediirftus der DDR-Bevólkerung nach mehr Freiheit entgegen- 
gekommen ware. Nach der Wende im November 1989 fehlte in der DDR die 
intellektuelle Schicht, die das Vakuum nach dem Wegfall der SED hátte auffiillen 
konnen. Oppositionelle Intellektuelle waren ja  in der Mehrheit in die Bundes- 
republik Deutschland emigriert. Im Fehlen einer DDR-intemen intellektuellen 
Elite sieht Schorlemmer den Grund fur das Scheitem einer in der DDR selbst 
gewurzelten Alternative zur beendeten Herrschaft der DDR. Meine mit Schrift- 
stellem der DDR (Jurgen Rennert, Thomas Brasch, Sarah Kirsch, Kurt Bartsch, 
Sigmar Schollak) gefiihrten Gespráche haben diese Ansicht bestatigt. Diese 
Gespráche wurden gesammelt verOffentlicht in Labroisse und Wallace (1991).
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Der zweite Teil von Worte dffnen Fáuste umfapt die Periode November 1989 bis 
zur faktischen Aufhebung der DDR durch die Wáhrungsunion am 1. Juli 1990. 
Der dritte Teil des Buches ist der kiirzeste der drei und bescháftigt sich mit den 
Problemen, die im Sog der deutschen Vereinigung entstanden sind:

Der Mielke-Honecker-DDR weine ich keine Trane nach, aber ich trauere 
dem Aufbruch in eine Deutsche Demokratische Republik nach, dem 
aufkommenden SelbstbewuPtsein, dem Selbstprufungs- und Selbst- 
lauterungsprozeP nach schwierigen vierzig Jahren mit Hoffnung und 
Scheitem, mit Kleinkariertem und GroPspurigem, mit groPem und kleinem 
Theater, mit tragenden Zeilen und aufnittelnden Bildem, mit dem groPen 
Dialog des Volkes, der plótzlich ohne die oden Rituale der Vergangenheit 
begonnen hatte. Der euphorische Flug in die Einheit wurde zum Sturzflug, 
nicht nur fur die Wirtschaft. Ihm fehlte der ihn befliigelnde Geist. Die 
Ungeduld war zu grop. Einerseits war die okonomische Basis schon zu 
zerstort, und andererseits waren die konsumorientierten Sehnsiichte der 
Burger schon zu grop. Aber geben Bockwurst und Banane schon ein 
Ganzes, wenn sie wie zwei Halften zusammengefiigt werden? Der 
juristischen, volkerrechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Ver
einigung und Gleichstellung mup erst noch die menschliche folgen. Die 
gegenseitige Verstándigungsaufgabe liegt vor uns. Wir haben den sicht- 
baren Graben ubersprungen und sind im Unsichtbaren angekommen. Wir 
werden noch viel Offenheit und Geduld brauchen. Wir werden nicht alles 
verstehen konnen, weil nur wirklich verstehen kann, wer das Schicksal 
geteilt hat (Schorlemmer, 1992:379).

Im Hinblick auf die Theorie und die Praxis des Marxismus kann man Friedrich 
Schorlemmer kein X fur ein U vormachen. Filr ihn ist der Stalinismus system- 
immanent und auch bereits vorgegeben in den Werken von Karl Marx. Die 
Liquidierung der DDR fuhrt nun aber zum Verschrotten dessen, was der Muhe 
einer Sichtung und Uberpriifung wert gewesen wáre. Worin lag fur Schorlemmer 
das Wertvolle? Er spricht vom authentischen Verlangen nach Walirheit und 
Solidantát, das in der DDR neben alien anderen Dingen vorhanden war:

Der Wert der Wahrheit war uns teuer. Manchen kam sie teuer zu stehen.
Es ist schon ein Paradox: die Zensur gab dem Wort Gewicht. Und was die 
Zensur verbot, bekam bei Lesem Gewicht. So diente die Zensur der Wahr
heit. So war sie eine List der Wahrheit, an die Menschen heranzukommen.
Wo nun alles pldtzlich so frei ist, wird alles gleich gultig. Gab es friiher 
Informationshunger, so wird der fast Verhungerte nun iiberschuttet. Und er 
iiberfript sich (Schorlemmer, 1992:387).

Am 10. Oktober 1993 hielt Schorlemmer in der Frankfurter Paulskirche eine 
Rede aus Anlap der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels
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an ihn. In dieser Rede setzt sich Schorlemmer emeut gegen die “gesamtdeutsche 
Vergepiichkeit” zur Wehr (Schorlemmer, 1993:48).

Wenn das Erbe von vierzig Jahren DDR im Handumdrehen fur null und nichtig 
erklárt wird, so ist zwangslaufig die Folge, dap die mipbrauchten und 
irregeleiteten Menschen gegeniiber jeglichem Ideal skeptisch werden und in eine 
harte Amoralitat verfallen. Genau dies beobachtet Schorlemmer in der heutigen 
Zeit. Schorlemmer versucht, zwischen der Scylla der Dámonisierung der DDR 
und der Charybdis der DDR-Nostalgie hindurchzulavieren. Mag auch sein Stil 
die Gewohnheit des Predigens durchschimmem lassen, sein Standpunkt ist lauter 
und wichtig fur unsere Zeit. Verstándlich wird sein (schon bald nach 1989 ttber- 
holtes) Pládoyer fur eine sanfte Zweistaatlichkeit von West und Ost.

2. Sprachliche Divergenz zwischen Ost und W est
Die Haltung gegeniiber der DDR in der Bundesrepublik Deutschland war anfangs 
feindselig und ablehnend, spáter pragmatisch (mit dem Hintergedanken der 
Erosion der trennenden Mauer) und ist in unseren Tagen (also acht Jahre nach 
1989) durch Negation bestimmt. Nie gab es ein wirkliches Interesse der breiten 
Offentlichkeit Westdeutschlands fur den Bruderstaat im Osten. Dem tiber die 
Medien vermittelten Wissen in der DDR iiber die Gesellschaft der Bundes
republik entsprach nichts Vergleichbares im Westen. Es existierte zwar ein Buch 
mit dem Titel Die SBZ von A bis Z (spáter: DDR-Handbuch)1), aber von 
fundierten Kenntnissen hinsichtlich der DDR war allgemein gesprochen 
iiberhaupt nicht die Rede. Darin liegt der Grund fur die auf den ersten Blick 
erstaunliche Gemiitsruhe, mit der in Westdeutschland der politische Ubergang der 
letzten sechs Jahre -  fur die DDR eine revolutionáre Umsttilpung aller Lebens- 
bereiche -  aufgenommen wird. Wenn davon ausgegangen wird, dap die 
Menschen in der DDR nichts zu verlieren hatten, so fehlt zwangslaufig die 
Sensibilitát fur das Gefuhl des Verlustes, der Klage und der Trauer, das viele in 
der DDR befallen hat.

Auf einer Tagung der Deutschen Akademie fur Sprache und Dichtung, die nicht 
in Darmstadt sondem in Weimar gehalten wurde, stand das Thema 
“Erschwindelte Bedeutung -  ein Gedankenaustausch uber unsere Sprache” auf 
dem Programm. Die Tagung fand im Mai 1991 statt. Nur drei Redner kamen aus 
dem Osten, unter ihnen der oben vorgestellte Pfarrer Friedrich Schorlemmer.

1 Der erstgenannte Titel maehte nach der Griindung der DDR im Jahre 1949 dem kiirzeren Titel A 
bis Z Ein Taschen- und Nachschlagebuch iiber den anderen Teil Deutschlands.
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Auch die Schriftstellerin Angela KrauP hielt einen Vortrag, in dem sie unter 
anderem folgendes sagte:

Nach der Freude, dap wir uns ohne Dolmetscher verstehen, tauchen nun 
ganz andere Schwierigkeiten auf. Wir machen die Erfahrung, dap wir in 
einer fremden Sprache reden, dap manche Worter fur uns anderes bedeuten 
als fur Freunde aus dem Westen (Michaelis, 1991).

An Wortem nennt Angela KrauP: Friede, Sicherheit, Solidaritat. Sie hátte auch 
andere Worter nennen konnen, an denen sich die Geister aus Ost und aus West 
scheiden muPten, Worter sowjetischen Ursprungs etwa oder Abkurzungswórter, 
die auf den Unkundigen den irritierenden Effekt einer Geheimsprache haben. 
Und auch umgekehrt miipte man Beispiele sprachlicher Art finden, an denen die 
geschlossene Tiir fur die Sprecher aus dem Osten sichtbar wiirde.2

Am 26. August 1991 fand in Leipzig ein besonderes Fest statt. An diesem Tag 
wurde námlich das “wiedervereinigte”, bekanntlich nach Konrad Duden benannte 
Worterbuch zur deutschen Rechtschreibung vorgestellt. Der Leiter der Duden- 
redaktion, Gunther Drosdowski, hielt bei diesem AnlaP einen Vortrag, in dem er 
zur Frage nach dem AusmaP der Divergenz der deutschen Sprache im Westen 
und der deutschen Sprache im Osten bemerkte:

Die muhsam errungene, von Konrad Duden durchgesetzte Einheits- 
schreibung zerbróckelte nicht in den Jahren, in denen der Duden in eine 
Leipziger und eine Mannheimer Ausgabe geteilt war, auch das einigende 
Band der deutschen Sprache zerrip nicht in den Jahren der Spaltung, was 
auch immer iiber die sprachlichen Folgen der politischen Teilung 
Deutschlands gesagt oder geschrieben worden ist. Die Besonderheiten, die 
sich im Laufe der Jahre in der Bundesrepublik und in der DDR heraus- 
bildeten, hatten kein gropes Gewicht, sie papten gut unter das gemeinsame 
Dach, das unsere Hochsprache iiber den vielfáltigen Erscheinungsformen 
des Deutschen -  den Mundarten, den lokalen Umgangssprachen, den Fach- 
und Sondersprachen -  bildet. Weder in der Schreibung noch in der Lautung 
gab es greifbare Unterschiede, auch nicht im grammatischen Bau unserer 
Sprache, lediglich im Wortschatz, und hier bestanden diese Unterschiede 
zum Teil nur in den Kópfen der Machthaber und Parteiideologen, die durch 
die Manipulation der Sprache den neuen sozialistischen Menschen schaffen 
wollten (Drosdowski, 1991:12).

2 Sehr aufschluPreich sind die Beitráge, die der Ostberliner Biomathematikcr Jens Georg Reich in 
der Reihe “Deutsche Ansichten” fur Zeit-Magazin schrieb. Ich greife einen Artikel heraus: 
“Allein, es fehlt die Botschaft” (Reich, 1992).
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Das von Drosdowski Vorgetragene ist denn vielleicht doch ein wenig zu 
optimistisch gesehen. So leicht lapt sich die Sprache in den Kopfen der Macht- 
haber wohl nicht trennen von der alltáglichen sprachlichen Kommunikation in der 
DDR. Gewip gab es einen Unterschied zwischen der offiziellen, parteilich 
normierten Sprache, zum Beispiel des Organs Neues Deutschland, und der im 
privaten, hauslichen Kreise gesprochenen Sprache. Aber alle Burger der DDR 
kamen in Kontakt mit gesellschaftlichen Institutionen, die mit der SED in irgend- 
einem Zusammenhang standen, so dap eine hermetische Abgrenzung gar nicht zu 
den Móglichkeiten gehórte. Horst Dieter Schlosser kommt in seinem Buch, Die 
deutsche Sprache in der DDR zwischen Stalinismus und Demokratie -  
historische, politische und kommunikative Bedingungen (1990), zu einer bedeut- 
samen Schlupfolgerung:

Da sich also die Sprecher in der DDR auch bei Reverenzen vor den 
offiziellen Sprachnormen stets noch im Rahmen der einen deutschen 
Sprache bewegten, hat es trotz des Bewuptseins, dabei eine dem Alltag 
weitgehend entfremdete Sprache zu benutzen, notwendigerweise auch 
fliePende Ubergánge gegeben, durch die die Alltagssprache in der DDR 
sehr wohl beeinflupt wurde. Das ist freilich nicht mehr allein an einzelnen 
lexikalischen Elementen nachweisbar, die zugleich im offiziellen wie im 
inoffiziellen Gebrauch galten. Dafïir jedoch zwei Beispiele: Allein die 
Begrifïlichkeit der Verwaltung, mit der jeder Burger in jedem Land 
notwendige Kontakte hat, gilt nie nur im offiziellen Bereich, sondem auch 
in der Alltagsrede. Wer in der DDR etwa eine Wohnung suchte, sprach 
nicht nur offiziell, sondem auch privat von der Kommunalen Wohnungs- 
verwaltung (KWV), deren Dienste er in Anspruch nehmen mupte. Oder:
Wer in der DDR Abitur machen wollte, kam auch privat nicht um den 
Gebrauch des Terminus Erweiterte Oberschule (EOS) herum (Schlosser, 
1990:11).

Auf einer anderen Ebene befindet sich der Name M itropa  fur die Speisewagen- 
gesellschaft der Deutschen Reichsbahn in der DDR. Als eine der sehr, sehr 
wenigen Ausnahmen hat sich der Name M itropa auf Kosten der westdeutschen 
Gesellschaft durchgesetzt.

3. Der W ortschatz des Ostens
Wenn es Ánderungen sprachlicher Natur zwischen Westdeutschland und 
Ostdeutschland gegeben hat, so bezogen sie sich weder auf die grammatikalische 
Struktur noch auf die Syntax. Die Ánderungen lagen im Bereich des Wort- 
schatzes. Und diese Ánderungen waren nicht auf die deutsche Sprache in der 
DDR beschránkt. Wenn wir die Situation im Jahre 1945 zum Ausgangspunkt 
nehmen, miissen wir zunachst feststellen, dap es in bezug auf die Sprache keine 
Stunde Null gegeben hat. Auch in anderen Bereichen nicht, aber das ist ein
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Thema fur sich. In diesem sprachlichen Zusammenhang ist von Bedeutung dap 
der Nationalsozialismus gewisse Kennzeichen des sozialistischen Idioms 
ubemommen hatte. Die Wortverbindungen mit “Volk” bilden ein anschauliches 
Beispiel: “Volksempfanger”, “Volkswagen” . Da der Sozialismus marxistischer 
Prágung Wortbildungen mit “Volk” als wesentlichen Ausdruck seiner Ideologic 
betrachtete, wollte er nicht auf sie verzichten und schuf damit nach dem Zweiten 
Weltkrieg eine assoziative Verbindung der kommunistischen Sprache mit dem 
nationalsozialistischen Idiom. Diese Assoziationen verschaffien dem west- 
deutschen Burger scheinbar die Legitimierung, sich nicht weiter mit dieser 
deutschen Volksrepublik, der DDR, zu befassen. Ein anderer Aspekt, den wir in 
unsere Uberlegungen einbeziehen mussen, ist das Ausmap der sprachlichen, 
vomehmlich idiomatischen Ánderungen innerhalb der im Westen Deutschland 
gesprochenen Sprache unter dem EinfluP der anglo-amerikanischen Kultur. Es 
gab ab 1945 also eine Bewegung weg vom Zentrum der gemeinsamen Sprache, 
an der beide Seiten beteiligt waren. Diese Bewegung beschrankte sich auf den 
Wortschatz und berahrte dabei nur einen relativ geringen Prozentsatz der Worter. 
Bei dieser letzten Feststellung ist zu beachten, daP quantitative Ánderungen noch 
keine Antwort geben auf die Frage nach den qualitativen Ánderungen. Hier muP 
also noch einiges ergánzt werden.

Schlosser hat das Problem der sprachlichen Unterschiede zwischen Ost und West 
in seinem Buch systematisch behandelt und ist dabei auf einige wichtige Sparten 
der Gesellschaft eingegangen: die “sozialistische Volkswirtschaft”, die “sozialis- 
tische Erziehung”, den Joumalismus in der DDR, die Sprache der “Kultur- 
schaffenden” . Zur Veranschaulichung des Gedankens, dap fehlende Kenntnisse 
iiber die Sprache des óstlichen, beziehungsweise westlichen Gespráchspartners 
zu Kommunikationsproblemen fuhren kflnnen und in direkter Beziehung stehen 
zu weltanschaulichen, ideologischen Differenzen, greife ich drei Phánomene 
heraus.

3.1 Neue W&rter ideologisch bedingt
Die Einfiihrung neuer Wórter in der Sowjetischen Besatzungszone und spater in 
der DDR war selbstverstandlich ideologisch bedingt. Fiir diese sprachlichen 
Innovationen gibt Schlosser drei Herkunftsbereiche an:

U nm ittelbare U bem ahm e von R ussism en in Form  von Frem dw órtem  und 
Lehnbildungen, E infiihrung von B egriffen und Form eln, d ie deu tsche und 
sow jetische K om m unisten aus gem einsam em  G ebrauch kannten  und die 
teilw eise a u f  sprachliche T raditionen der in tem ationalen  A rbeiterbew egung 
zuriickgingen, (W ieder-) V erw endung des Sonderw ortschatzes der 
politischen Sprache, die d ie deutschen K om m unisten b is 1933 und auch
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noch spáter in W iderstand und U ntergrund benutzt hatten (Schlosser, 
1990:23).

Worter, die iibemommen wurden, waren etwa: Havarie, Brigade, Kombine, 
M agistrate, Subbotnik.

3.2 Die Verwendung von Abkiirzungen in der DDR
Eine andere Erscheinung, die vermutlich viel starker ins Leben des Alltags 
eingriff und wie jahrelange Erfahrungen mich lehrten, die Kommunikation 
zwischen Ost und West sehr auf die Probe stellen konnte, war die Verwendung 
von Abkiirzungen in der DDR. Aus Griinden der Sprachenergie waren diese 
Abkiirzungen unerlapiich. Es gab soviele gesellschaftliche Einrichtungen, deren 
Namen ein ideologisches Programm beinhalteten, dap eine Abkiirzung dieser 
Bezeichnungen auf der Hand lag. Ich nenne nur einige wenige aus der Fiille der 
sogenannten Akii-Wórter: VEB (Volkseigener Betrieb), HO (Handels-Organi- 
sation), LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft), FDJ (Freie 
Deutsche Jugend), ABF (Arbeiter-und Bauem-Fakultat), FDGB (Freier Deutscher 
Gewerkschaftsbund). Das Kulturpolitische Wórterbuch der DDR ist eine 
Fundgrube fur Beispiele solcher Abkiirzungen (Berger, 1978). Jeder Mensch 
wird mal die Erfahrung gemacht haben, dap von anderen verwendete Ab- 
kurzungen, die man nicht auf ihre vollstándige Bedeutung zuriickfuhren konnte, 
als Blockade, als Mittel der Exklusivitát wirkten. So haben diese DDR-Ab- 
kiirzungen in der Praxis der sprachlichen Kommunikation funktioniert. Fiir 
Westdeutsche war die FDJ fremd. Und wenn die Abkiirzung vertraut war, graute 
man sich vor diesem Phánomen, da man sie direkt mit einer anderen Abkiirzung, 
der HJ námlich, assoziierte. Leider bagatellisiert Drosdowski die Folgen solcher 
sprachlichen Charakteristika zu sehr in seinem von mir erwáhnten Vortrag. Der 
negative Effekt auf die Kommunikation war um so groper, da man ja  im Prinzip 
davon ausging, sich als West- und Ostdeutsche sprachlich verstándigen zu 
konnen. In der Praxis fuhrte dies in den meisten Fallen zur Kapitulation der 
Ostdeutschen, die ja  nicht geme ihre Rolle als Empfánger auf materiellem Gebiet 
einbiipen wollten. Die Folge ist ein Gefuhl sprachlicher Entfremdung.

3.3 Die marxistische Tendenz zur religiOsen Entfremdung
Die dritte Erscheinung bezieht sich auf die erklarte Tendenz des marxistisch 
regierten Staates, die Religion durch gesellschaftliche Ánderungen iiberfliissig zu 
machen und religióse Institutionen und Feiem durch sozialistische Einrichtungen 
und Festakte zu ersetzen. So war die Regierung der DDR bestrebt, an die Stelle 
der evangelischen Konfirmation und der katholischen Firmung die Jugendweihe 
zu stellen. Das Kulturpolitische Wórterbuch gibt folgende Umschreibung der 
Jugendweihe:
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... gesellschaftliche Einrichtung in der DDR zur Unterstiitzung der 
kommunistischen Erziehung der Jugendlichen im 8. Schuljahr die Jugend- 
weihe knupft an eine Tradition der revolutionáren deutschen Arbeiter- 
bewegung an und entwickelt sie weiter. Als Teil des einheitlichen 
sozialistischen Bildungswesens trágt die Jugendweihe dazu bei, den 
Jugendlichen anwendungsbereites Wissen in Grundfragen der wissenschaft- 
lichen Weltanschauung und der sozialistischen Moral zu vermitteln, sie im 
Geiste des sozialistischen Patriotismus und proletarischen Inter
nationalisms zu erziehen und ihnen zu helfen, sich auf die aktive 
Teilnahme an der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
und an der Schaffung grundlegender Voraussetzungen fur den allmáhlichen 
Ubergang zum Kommunismus vorzubereiten (Kulturpolitisches Worter- 
buch; vgl. Berger, 1978:321).

Zur Vorbereitung auf die Jugendweihe dienten die sogenannten Jugendstunden. 
Wáhrend der Jugendweihe wurde das Jugendweihe-Gelóbnis abgelegt. Fur die 
Hintergriinde des Verháltnisses zwischen Staat und Kirchen in der DDR (und fur 
religiose Entfremdung) verweise ich auf folgende Publikationen: The Lutheran 
Church and the East German State (Goeckel, 1990); Dies ist nicht unser Haus. 
Die Rolle der katholischen Kirche in den politischen Entwicklungen der DDR  
(Ester et al., 1992); D er SED-Staat und die Kirche (Besier, 1993).

Die politische Tendenz, das Kirchlich-Religióse durch Pseudo-Religióses zu 
ersetzen, fand einen deutlichen Ausdruck in den 1958 von Walter Ulbricht 
initiierten “Zehn Geboten der sozialistischen Moral”:

1. Du sollst Dich stets fur die intemationale Solidarity der Arbeiterklasse 
und aller Werktatigen sowie fur die unverbriichliche Verbundenheit aller 
sozialistischen Lánder einsetzen.

2. Du sollst Dein Vaterland lieben und stets bereit sein, Deine ganze Kraft 
und Fáhigkeit ftir die Verteidigung der Arbeiter-und-Bauem-Macht 
einzusetzen.

3. Du sollst helfen, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen zu 
beseitigen.

4. Du sollst gute Taten fur den Sozialismus vollbringen, denn der 
Sozialismus fuhrt zu einem besseren Leben fttr alle Werktatigen.

5. Du sollst beim Aufbau des Sozialismus im Geiste der gegenseitigen 
Zusammenarbeit handeln, das Kollektiv achten und seine Kritik 
beherzigen.

6. Du sollst das Volkseigentum schiitzen und mehren.
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1. Du sollst stets nach V erbesserungen D einer Leistungen streben, sparsam  
sein und die sozialistische A rbeitsdisziplin  festigen.

8. Du sollst D eine K inder im  Geiste des Friedens und des Sozialism us zu 
allseitig  gebildeten, charakterfesten und kórperlich  gestáhlten  M enschen 
erziehen.

9. Du sollst sauber und anstándig leben und D eine Fam ilie achten.

10. Du sollst Solidaritát m it den um  ihre nationale B efreiung kám pfenden 
und den ihre nationale U nabhángigkeit verteidigenden V olkern iiben 
(DDR-Handbuch, 1975:577f)

Auf diese Beispiele sprachlicher Divergenz zwischen Ost und West móchte ich 
mich beschránken. Sie wollten zeigen, dap der spezifische sozialistische Wort- 
schatz der DDR keine sprachliche Verbrámung eines unverwandelten Herzens 
der deutschen Sprache bildete, sondem Kembereiche des Denkens, des Fuhlens 
und des Glaubens beriihrte. Wenn diese Prámisse akzeptiert wird, dann ist die 
notwendige Schlupfolgerung die, dap Kenntnisse dieser so gefarbten Sprache 
unbedingt notwendig sind, um den Gespráchspartner von jenseits der Elbe in 
seiner historischen Verwurzelung zu verstehen. Die Dokumente der DDR, ein- 
schliepiich der in der DDR entstandenen Literatur, werden in einem Tempo 
veralten, sie werden so rasch den Charakter der Unzeitgemapheit annehmen, dap 
der Leser des nachsten Millenniums keinen Zugang mehr zu ihnen finden wird. 
Diesen Prozep des Veraltens gilt es aufzuhalten, da die Geschichte meines 
Partners die Voraussetzung ftir unsere gemeinsame Zukunft ist. Die Frage ist, ob 
ein derartiges Untemehmen gelingen kann. Das wurde mir stark bewupt bei der 
Lektiire der Memoiren des wichtigsten Kulturideologen der DDR Kurt Hager: 
Erinnerungen (1997). An diesem Buch ist der Prozep der Sprachveranderung 
deutlich abzulesen, vergleichbar mit dem Effekt der mit Erich Honecker gefuhrten 
Gesprache, die 1990 unter dem Titel D er Sturz (1990) veroffentlicht wurden. 
Das Problem der Entfremdung zwischen Ost und West steht im Mittelpunkt des 
von Willem Melching und Leo Paul im Jahre 1997 im Deutschland-Institut der 
Universitat Amsterdam verófïentlichten Buches De integratie van Oost- en West- 
Duitsland.

4. 1st DDR-Nostalgie zu rechtfertigen?

Darf man der DDR nachtrauem? Ich glaube, “nachtrauem” ist ein zu gropes 
Wort. Dieses Zeitwort impliziert, dap man um etwas Verlorenes trauert und dap 
man sich das Verlorengegangene zuriickwunscht. Aber wenn “nachtrauem” 
keine adaquate, auf Zukunft gerichtete Haltung darstellt, dann ist noch immer die 
Legitimitát der Trauer zu verteidigen. Das Vergangene muP ja  verarbeitet 
werden. In dieser Verarbeitung liegt die Botschaft des Psychoanalytikers Hans-
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Joachim Maaz mit seinem Buch D er Gefuhlsstau -  ein Psychogramm der DDR 
aus dem Jahre 1991. Um das seelische Gleichgewicht nicht zu verlieren oder um 
es wiederzugewinnen, ist Einsicht in die Voraussetzungen der eigenen Geschichte 
lebensnotwendig. Dazu ist auch vonnóten, dap der positive Aspekt meiner 
Lebensorientierung in einer marxistischen Gesellschaft anerkannt wird. Das kann 
der Westdeutsche nur, wenn er die Aufgabe ubemimmt, sich das Leben in der 
DDR nachtraglich anzueignen. Der beste Weg dazu ist nach wie vor die 
Literatur, namentlich die Romane der Autorin Christa Wolf von D er geteille 
Himmel (1963) bis Sommerstuck (1989).

Der Essener Psychotherapeut Jorgos Canacakis hat in seinem Buch iiber das 
Trauem substantielle Dinge gesagt, die in der gegenwártigen geschichtlichen 
Situation hilfreich sind. Ich zitiere aus seinem Buch Ich sehe Deine Trtinen einen 
Absatz, der mir sehr passend erscheint fiir das in diesem Beitrag angesprochene 
Thema:

Trauer hat es schwer in einer Zeit, in der wir durch den technisch raschen 
Fortschritt gezwungen werden, von alltaglichen Dingen, von vertrauten 
Gewohnheiten Abschied zu nehmen. Trauer ist nicht ‘in’. Unsere 
idealisierten Schópfungen, die Maschine und der Computer, weinen und 
trauem nicht. Diese Gesellen aus Eisen, Glas und Plastik werden repariert, 
ersetzt oder verschrottet, ohne dap es Probleme gibt. Um sie brauchen wir 
uns keine ‘Trauersorgen’ zu machen. Sobald wir uns aber mit diesen bloP 
funktionierenden Dingen nicht auf eine Stufe stellen wollen, haben wir 
Sorge, mit dem Gefiihl der Trauer zurechtzukommen (Canacakis, 1987:14).

Die gesellschaftliche Realitát innerhalb der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik veranschaulicht die Wahrheit dieses Satzes.

Bibliographie
Berger, Manfred (H rsg). 1978 Kulturpolitisches Wórterbuch. Zweite Auflage Berlin : 

Dietz Verlag
Besier, Gerhard. 1993. Der SED-Staat und die Kirche. Munchen : Bertelsmann Verlag. 
Canacakis, Jorgos. 1987. Ich sehe Deine Tránen. Trauern, Ktagen, Leben kónnen. Stuttgart 

: Kreuz Verlag.
DDR-Handbuch. 1975. Herausgegeben vom Bundesministerium fur innerdeutsche 

Beziehungen. Kóln : Verlag Wissenschaft und Politik.
Drosdowski, Gunther. 1991. Rede. In: Duden. Die Reden anláplich der Vorstellung des 

'wiedervereinigten ’ Wórterbuchs zur deutschen Rechtschreibung. Mannheim/Leipzig/ 
Wien/Zurich. S. 11-16.

Ester, H . et al. 1993. Dies ist nicht unser Haus. Die Rolle der katholischen Kirche in den 
politischen Entwicklungen der DDR. Amsterdam : Editions Rodopi. (= German 
Monitor 28.)

Goeckel, Robert F. 1990. The Lutheran church and the East German State. Ithaca/London: 
Cornell University Press.

Hager, Kurt. 1997. Erinnerungen. Leipzig : Faber & Faber.

166 ISSN 0258-2279 Literator 18(3) Nov. 1997:155-167



Hans Ester

Honecker, Erich. 1990. Der Sturz. Berlin & W eim ar: Aufbau Verlag.
Krabbe, Katrin 1993. Gesprách mit der Athletin Katrin Krabbe. Zeit-Magazin: 13, Márz 26. 
Labroisse, Gerd, & Wallace, Ian 1991. DDR-Schriftsteller sprechen in der Zeit. Eine 

Dokumentation Amsterdam : Editions Rodopi (= German Monitor 27.)
Maaz, Hans-Joachim. 1991. Der Gejuhlsstau. Ein Psychogramm der DDR. Berlin : Argon 

Verlag.
Melching, Willem & Paul, Leo. 1997. De integratie van Oost- en West-Duitsland.

Amsterdam : Duitsland Instituut, Universiteit van Amsterdam.
Michaelis, Rolf. 1991. Wir bauen die neue Mauer Ein Bericht aus Weimar Die Zeit. 22, 

Mai 24.
Reich, Jens Georg. 1992. Allein es fehlt die Botschaft. Zeit-Magazin 5, Januar 24.
SBZ. 1949.

Vergleich
Die SBZ von A bis Z. Ein Taschen- und Nachschlagebuch iiber den anderen Teil 
Deutschlands. Herausgegeben vom Bundesministerium fur gesamtdeutsche Fragen. 
Bonn : Bundes-Verlag.

Schlosser, Horst Dieter. 1990. Die deutsche Sprache in der DDR zwischen Stalinismus und 
Demokratie. Historische, politische und kommunikative Bedingungen. Kóln : Verlag 
Wissenschaft und Politik.

Schmidt, Helmut. 1993. Wir sind noch kein normales Volk. Die Zeit. 14, April 2. 
Schorlemmer, Friedrich. 1992. Worte óffnen Fáuste. Die Riickkehr in ein schwieriges 

Vaterland. Munchen : Kindler Verlag.
Schorlemmer, Friedrich. 1993. Den Frieden riskieren. In: Friedenspreis des Deutschen 

Buchhandels 1993. Friedrich Schorlemmer. Frankfurt am Main : Bórsenverein des 
Deutschen Buchhandels.

Voigt, Jutta. 1991. Blitzkrieggegen die Erinnenmg. Zeit-Magazin: Okt. 25.
Wolf, Christa. 1989 Sommerstiick. Berlin & Weimar : Aufbau Verlag.
Wolf, Christa. 1963. Der geteilte Himmel. Halle/Saale : Mitteldeutscher Verlag

Literator 18(3) Nov. 1997:155-167 ISSN 0258-2279 167



168




