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Flir die Vertreter des literarisehen Realismus, der uin 1850 fast alleror-
ten in Europa sehon in voller Blúte stand, Iag es nahe, Stoffe aus soichen Ge-
sdllschaftsstiinden zu verdichten, denen dic Literatur bislang wenig Auf-
mcrksamkeit geschenkt hatte. Darnit meine ich, práziser gesagt, diejenigen
sozialen Zusammensetzungen, dic sich aus den vorangegangenen biirgcrli-
chen Revolutionen ergeben hatten. Wáhrend dann cm Teil der europáischcn
Rornanciers im Gefolge von Stendhat, Balzac und Flaubert vorwicgend das
GroB- bzw. Besitzbiirgertum zum Gegcnstand ihrer kritischcn Darstdllungcn
machtcn, befaBte sich cine beachtliche Gruppe anderer curopáisclier Reali-
stcn hingegen elier mit tándlichen oder provinziellen Themen und Typen.
Bel erstcrcn finden wir Spekulanten und Unternehmcr, bei letzteren Baucrn,
Fórster, Schweinchirten, aber kaum je dic literarische Gestaltung ciner
l-landwerkerfigur — cine Tatsacbe, dic umso verwunderlichcr ist, als ja gerade

das Kleinbúrgertuni und der Mittclstand infolge der gesellschaftlichen Um-
wálzungen von nun an ncues Ansehen gcnosscn und wirtschaftlichcn Auf-
scbwung erlebtcn.

Im Laufe meiner Untersuchungen zu diesem Thema bat es micb daher
nicht wenig bcfremdct, dal3 zum Beispiel bel keincm der franzásisehen Reali-
stcn vor Émile Zola cingehende Studien von arhsans um ihrer sctbst willcn
auftauchen, wáhrend in der englischcn Literatur allcrdings vereinzelte Zcug-
nisse dieser Art zu finden sind, bcsondcrs bei Dickens und George Eliot.

Auch in der spanischen Literatur des 19. Jahrhundcrts trifft man auf Hand-
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werkergestalten nur sehr sporadisch, und wenn iiberhaupt, dann meist als pit-
toreske Nebenfiguren. In soichen Filien geht es dem Autor meisteus darum,
nostaigisehe Gegenhilder zum unaufhaltsamen soziaten Fortschritt, den er
flir schádiich háit, zu enwerftn. 1 Detaillierte Berufsbeschreibungen hinge-
gen wird man fast liberail vermissen.

Vergleichsweise findet der Handwerker in der deutschen Literatur des
gesamten 19. Jahrhunderts, numerisch gesehen, zwar recht háufig Erwáh-

nung, ist jedoch auch hier nur selten literarisehe Hauptfigur, sondern mci-
stens Zubehér emes Genrebildes. 2 Das floricrende Kunsthandwerk wird da-
bei oft ais cines der wichtigsten Ráder im Getriebe der nationalen Wirtschaft
betrachtet, und so láI3t sich dann auch das durchweg positive Bild erklárcn,
das diesem wohlstandsférdernden Berufszweig im aligemeinen in der deut-
sehen Literatur anhattct («Handwerk hat goldenen Boden»!). Gegen den
Wahrheitsgehalt soleher Werke wñre im Grunde wenig einzuwenden, nur ist

Trotz des sp~ten Zeitpunkts ihrer Werke ist dies “a. der Pali bel der idyllisierenden Fiel-

matkunst von José M? de Pereda (Sotileza [1884] uad Peñas arriba [18951) und Palacio Valdés
(José[1885j, La aldea perdida [1901]), sowie bel Alarcón (El sombrero de tres picos [18741) und
Juan Valera (Juanita la Larga [1895]), zwei Malern andalusischer Sitien. Ini Kapitel «De cómo
vivía entonces la gente» schreibt Alarcón: «¡Dichoso tiempo aquel en que nuestra tierra seguía
en quieta y pacífica posesión de todas las telarañas, de todo el polvo, de toda la polilla, de
todos los respetos, de todas las creencias, de todas las tradiciones, de todos los usos y de todos
los abusos santificados por los siglos! ¡Dichosísimo tiempo aquel en que había en la sociedad
humana variedad de clases, de afectos y de costumbres 1.] ea vez de esta prosaica uniformidad
y desabrido realismo que nos legó al cabo la Revolución Francesa!» Cfr. Pedro Antonio Alar-
con, El sombrero de tres picos, Hg. A. López-Casanova. Madrid: Cátedra, 1982, 8. 6tf. Aber
auch sehon ini frúhen costumbrismo der Fernán Caballero (La gaviota [1849]) tauchen Milieu-
bilder eher als Erinnerungsstúcke an dic gute, alte Zeit aul?

2 Dic l’hematik der Arbeiíswelt nimmt cine vorrangige Stellung u der gesamíen deutschen
Dichtung des 19. Jahrhunderts cia. Hier cine slark verkúrzte und sicher unvolístándige Aufstel-
lung von Lehrlings-, Gesellen- und Meisíerfiguren sowie Milleusehilderuagea: Wilhelm Mdl-
lers Mñllerlieder, Alfred Meillner, Der MUlle’- von Hófí; ETA. Hoffmann, <>Meister Martin Kiit-
ner und seine Gesellen», ¡a Dic Serapionshrñder, und der Goldschmied Cardillac in Das
Fránlein von Scudéry; Franz von Gaudy, Auy dem Tagebuch cines vcandernden Schncidergesellen;
Eicheadorffs Taugenichts; Chamissos Ballade Der rechle Barbier>; GolWells .lakobs des Hand-
werksgesellen Wanderungen durcb dic Sch«veiz; l)ie Wcberhandarbeiter in Pruiz’ Engelchen;
Hebbels Tragiidie des Tischlermeisters Anton uad sejaer Tochter Klara< la Maria Magdaíene
Kellers Drel gerechte Kammacher, der Schneider Wen-zel Strapiaski in Kleider machctí Leule uad
der verstorbeae Gatte (Steiamelz) von Frau RegelAmrain; der Múller a Raabes ¡‘jEten» MU¡ile;
Oskar Redwitz-Schmólz, Der Zanfimeister von Nñrnberg, Julius Wolff, Der Sñlfmeister, W.O. von
Hora, Lehrgeld oder Meister Conrads Erfabrungen ¿ni Jangen-, Cese/len- und Medterstande, Em-
manuel Geibels Meister Andrea, <lcr dicke Tischler H.auptmanns Fuhrmann Uenschc4 Johannes
Sehíais Meister OLe; HoIz und Sehíais Familie Selick~ uva. Auch a der Literatur des 20. Jahr-
hunderís kehrt das Kunsthandwerk bei solch namhalien Auloren wie Gúnter (iras» (Sícinmeiz
Korneff in Dic f3lechtrommel) und Siegíried Lenz (Dic Klangprobe) wieder.
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es auffállig, daf3 gerade der literarisehe Realismus in Deutschland dic
Handwcrkergcstalt kaum néher ms Auge fal3te, als dies ohnehin sehon in
frúheren Epochen gcschehen war. Obglcich es ja woht cm Hauptanliegen
des Realismus war, wahrhaftige Zeitumstánde widerztíspiegeln, ging allzu-

oft auch bel den dcutschspraehigen Realisten, áhnlich wie bel den spani-
seben costumbristas, cine moralisierende Absicht Hand in 1-land mit rein
ñkonomisehen Erwiigungen.3 Denn es geht in soichen Werken nicht zulctzt
ja auch darum, dcn Fortbestand ciner obsoleten feudalistisclien Hierarchie
von Grol3grundbesitzern und Tagelóhnern zu loben, den Wciterbestand
aueh althergcbracbtcr Sitten, der zudcm noch vom Klerus nach Kráftcn un-
tcrstútzt wird. Aul3erdern haben wir es bel dieser Art von Literatur mit ci-
nem idealistischcn «PUtero zu tun, der nicht sellen ciner kiinstlcrischen In-
tegration der «wirklichcn» Wahrheit zuwiderláuft; dcnn solange der Autor
das Sehema der novela de tesis seiner Beobachtung der Wirklichkcit votan-
stellt, vcrmag er es nieht, mit seinem Werk in dic Hauptstrómung realisti-
seher Literatur cinzutreten.

Das TI-icma sehhigt sich in den verschiedenen curopáisehen Literaturen
also auf red-it unterscbicdlichc Weise nieder, was wohl sozialgeschichtlichc
Ursachen haben dúrfte: wcder in Frankreich noch in Spanien schcint das
Klcinbúrgertum um jene Zeit von so groBer gcscllschaftlieher Rclevanz zu
5cm WiC in Deutschland und England. Hier drángten ganze Handwerkcrbran-
cien auf der sozialen Leiter nací oben, wáhrend sic anderswo immer stár-
ker der Proletarisicrung ausgcsctzt waren.

In da deutschen Literatur des 19. iahrhunderts spannt siit da Bogen

der Arbeiterliteratur von den sogenanntcn «Tcndcnzromancn» cines Prutz
und Gutzkow4 bis zu Kretzcrs Meister Timpe (1888) sowic Hauptmanns We-
berprolctariat im Drama. Zu einem Zeitpunkt jedocí, wo ein spezifischcr Be-
rufszweig cine wichtigc sozialbistorisehe Funktion úbernommen hatte, ist
dieser in literariscien Mcisterwerken, trotz ticoretiseher Rechtfertigung
durcí das Realismusprogramm, kaum anzutreifen.

Im deutschen Kulturraum, wo das Zunftethos vom Mittelatter her tiefe
Wurzeln gesehiagen hattc, war das Handwerk nicht nur hocí angesehen, son-

3 Pereda bescbliel3í semen Roman Sotileza mit den Wortea. siento en el corazón la pesa-
dun,bre que engendra un Fundamental recelo de que no estuviera guardada para mí la deseo-
munal empresa dc cantar, en medio de estas geacraciones descreídas e incoloras, las nobles vir-
tudes, el mísero vivir, las grandes flaquezas, late incorruptible y los épicos trabajos del valeroso
y pintoresco mareante santanderino», 4r José MP Pereda, Sotileza. Madrid: Espasa-Calpe,
1975. 8. 219. Ini Anhang prásentiert er cine Liste von ca. 200 seemánnisehen Fachausdrúcken,
dic fiir den Lalen ziemlich unverstándlich siod.

(fr. auch Halter (1983).
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dern seine erfoigreiche Praxis erlaubtc auch cine gewisse gesellschaftliche

(und sogar kíinstlerisch-geistige) Permeabititát; man denke hierbei nur an
soiche Schuhmacher-Dichter wie Jakob Béhme und Hans Sachs, wie liber-
haupt an das typisch deutsche Pliánomen des Meistersangs. Was zu bewcisen
scheint, daB zumindest das deutsche f-Iandwerkertum eme dartiber hinausge-
hende Bescháftigung in weniger profanen Spháren prinzipicil nicht aus-
schlieBt, denn es vereint in vicien Fállen den crafisman mit dem aflisan. Dic

gesellsehaftliche Hochschátzung, die der deutsche Handwerker ohne jeden
Zweifel genief3t, ermñglicht es ibm offensichttich, aus der vorgeschriebenen
Laufbahn auszubrechen und cine kúnstlerische, das heiBt, wahrhaft sehépfe-
risehe Tátigkeit auszuiiben, und so wird oft aus dem artisan cm artist. Inso-
fern integriert sich der Handwerker im Biirgertum und kann darin dtírchaiís

aufsteigen (Lehrling > Geselle ½-N4eister). Diese Nlñglichkeit ist dem unge-
lernten Arbeiter, der fiir Protetarisicrung ausgesprochen anfállig ist, ansehel-
nend nicht gegeben, weswegen er wiederuni der gnadenloscn Determinierung
durch sein Milieu unterworfen ist. Von dieser Seite her lieBe es sich auch
erkláren, dM3 der Naturalismus diese Thematik spáter immer wieder be-
handelt.

Nun scheint es aher doch so zu sein, daB bedeutende Erzáhiprosa spe-
zicil dann entsteht, wenn das Individuum im Widerspruch zur Geseflschaft
gesehen wird, das heiJ3t, wo es sich nicht in diese eingliedert, sondern in ein
Spannungsfeld mit ihr tritt uná an diesem Konflikt wáehst bzw. zugrundegeht.
Alles deutet darauf hin, daB Ms literarisehes Sujet belanglos ist, was cine

Kongruenz von KlassenbewuBtsein (oder von den Bestrebungen) des Helden
mit der dominierenden Gesdllschaftsschicht Ms grundsátzlichc Erzáhlstruk-
tur crgibt. Das erzáhierisel-te Interesse beruht grél3tentcils auf der durch den
ZusammcnstoB Individuum - Umfeld entstehenden Reibung. Aus diesem
Grund muI3 der Heid des deutschen Bildungsromans seine relative geseil-
sehafiliche Integration aflzu oft mit dein Preis der Entsagung bezahlen. Dic
romantische Suche nach dcm Absoluten stóI3t sich hier an der Prosa derVer-
háltnisse. Unter diesem vom deutschen ldcajisrnus moralisch verfárbten

5 Das Erzáhímuster ist inimer das cines Helden auf Waadcrschaft. cm áhnliches Sehema al-
so, wie wir es in der deutschen Kullurgeschichte flir den Handwcrksgescllen finden. Karl Phi-
lipp Moritz’ Anton Reiser bcginat z. B. semen Lebenswcg nís Hutmacherlehrling und schcitert
,n semen, Drang zum Kíinstlerberiif. Dic gewichtigsten Autoren wenden sich vorwiegend kúasl-
lerisehea Berufen zu xvie z.B. den, Sehauspieler in spe (Goethes Wi/he/m Meister). dem ange-
henden Maler (Mérikes Ma/er No/ten und Kellers Cróner Heinrich) und den, Sehustersoha, der
zun, Plarrer wird (Raabes Hangerpastor~. Bi/dangwird dcn,nach wenigcr im koakrelen Sinn der
Samtnlung von Hcrutserfahrung auígcfalilí nís — literarisch umgeforrnl im Sinn von Lebeas-
weishcit.
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Blickwinkel wáre es also fraglich, ob cm Handwcrkerschicksal dberhaupt
den flir realistisehe Erzáhiprosa notwendigen Spannungskonflikt in sich
tragen kann. Goethes Epigonen, noch im Schattcn der Kunstpcriode, ha]-
ten cine soldhe Schulderung offensichtlich fiir titerarisch unergiebig. lch
muI3 aber noch vorausschicken, daJ3 der starkc Konservatismus ciniger Au-
toren, welcher sich háufig in deren Vergangenheitsnostalgie átd3ert, jede
wahrhaft realistische Schulderung aufhebt, ihr zuwiderláuft oder sic zunich-
te macht. Dasselbe traditioneil-paternalistisehe Sehema ist es auch, welches
den Durchbruch der spanischen costumbristas zum groJ3en europáischen
Realismus verhindert. Dic Vermutung liegt nahe, dM3 realistisches (also
saebliches) Sebreiben mit der adhtbaren (also unproblematisehcn) Figur
des cbrsamen Handwerkers inkompatibel ist.

Dic historisclie Rolle des Handwcrkertums bei der Herausbitdung des
Biirgerwescns, auf dic ich oben sehon hingewiesen habe, kommt zwar in eí-
nigen wenigen Werken der deutschcn und englisehen Literatur um 1850,
dic ich im folgenden cingehender besprechen wiIl, mehr oder ¡ninder klar
zum Ausdruck, wáhrcnd mir jcdoch der aus der franzésisehen Revolution
hervorgegangene citoyen in dieser Beziehung ganz klar als unterreprásen-
tiert crschcint. Dic spanische Literatur der Jahrhundcrtmittc wiederum ist
noch zu stark in den tiberlieferten archaischen Strukturen verwurzclt, als
daJ3 sic dic Bedeutung z.B. der katalanischen Textilindustrie fúr dic Her-
ausbildung emes neuen soliden Mittelstandes erkannt hátte. Erst der spáte
Galdós wendet sich dann dem Madrider Búrgertum als Handlungstrágcr
zu, aber auch er bchandelt weniger dic artesanos als vielmehr Ladcnbesit-
zer, Handclsvertretcr und Kontoristen.

Dic Realismusthcorie in der deutschen Literatur sah — so lesen wir bei
Julian Schmidt — cine ibrer Hauptaufgaben darin, «das deutsche Votk da zu
suehen, wo es in seiner Tiichtigkcit zu finden ist, námlich bei der Arbeit».t’
Julian Schmidts Grenzboten-Mitarbeiter Gustav Freytag formulierte im An-
schlul3 das literarische Realismusprogramm auffolgende Weisc:

Wer uns schildern will, muíA uns aufsuchen in unserer Arbeitsstube, in un-
seren, Comptoir, unserem Feid, nicht nur in unserer Familie. Der Deutsche ist
am gróllten und sehónsten, wenn er arbeitet. Dic dcutsehen Ron,aaschriftstel-
ler sollea sich deshalb un, die Arbeit der Dcutschen kíimmern. So lange sie das

nicht tun, sverden sic keine guten Romane schreibea.7

6 Aus der Vorrede von Julian Schmidt su Gustav Freytags Kaufn,annsroman Solí und Ha-
ben (1855).

Gustav Freytag in: Dic Crenzboten, II, 1853, 5.128.
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Vielleicht bat Freytag in diesem Zusammenhang dic Wcrkstatt zu erwáh-
nen vergessen. Wohlbekannt ist ja, daI3 ein ganz besonderes Arbeitscthos sich
iiber dic Jahrhunderte hinaus in der deutschcn Sozialgeschichte gehalten bat
und, so méchte man fast meinen, sicb gerade in bezug auf das Zunftwescn
in cine gcwisse unkritische Hochachtung vor den Praktiken jener Branchen
úbersetzt. Ocr Handwerkskult des deutschen 1 9. Jahrhunderts scheint unbe-

strittcn: er ha]f den Éibcrwiegend rcaktionáren Zeitgeschmack mit prágen,
wobei ich nicht zuletzt auch an dic ku]turgeschichtliche Wirkung von Ri-
chard Wagncrs Meistersingerdcnke.

In dieser Periode der Literaturgcschichtc halten sich also vicie Autoren
des deutschen Sprachraums an das von Julian Schmidt formulierte Pro-
gramm, jedoch fast immcr im Rahmen ciner liindlichen oder kleinstádtischen
Limgebung. Sehr selten finden wir allerdings den Helden als gñnzlich ungebil-
deten Handwerker, der lcdiglicb eme Lehre durchgemacht hal. Trotzdcm, in
eincm Europa der fortschreitenden Industrialisierung. Vcrstádterung und

Pro]etarisierung nimmt es cinen nicht wenig wunder, daS man so gut wie nie
auf das Bild cines Báckers, Tiscblers odcr Maurers stñI3t, zuma] es doch gera-
dc jenes K]einhiirgcrtum war, wcichcs sich tejis an den aufkommendcn mo-
dernen Kapitalismus anzupassen vcrstand, indem es dessen Strukturcn tiir

den cigenen wirtschaftlichen Eortschritt nutztc, tcils daran seheiterte, wo es
zu ciner soichen Anpassung nicht gcwillt oder imstande war. Hingegen wird
wicdcrholt dic Rolle des handwerklichen Facharbcitcrs fúr dic spátcrc Her-
ausbildung des Ingcnieurwesens und architektonischen Schaffens deutlich,
zwei Disziplinen, dic bel der Nlodernisicrung cines Landes schon damais von
nícbt zu unterschátzender Bedcutung warcn.t

Immcrbin existierten um 1850 noch Handwerksbcrufe, in denen dic
Dampfmaschine keinen Ersatz flir den Fachmann bieten konntc, da (las er-
tolgreiche Ausliben solcher Tátigkcitcn cng mit dcr manucilen Geschick]ich-
keit, Erfahrung und Grúndlichkeit des Individuums zusammenhing. In der
damaligen Handwerkerhierarchie hielt dic bessergestellte Schieht an veralte-
ten Zunftpraktiken fest, dic zwar nur mittelmáBigc, aber sichere Einkiinfte
garantierten. Gesellen und Meister, dic cine gewisse Stc]]ung crreicht hattcn.
unternahmen nur ungern Reformen im Sinne ciner Rationa]isicrung, árbeits-
tcilung und besseren Nutzung von Rohmatcria] — cine Herausforderung, der
erst der xvirtschaft]iche Liberalismus der Jahrhundertmitte zu begegnen weil3.

Bezúglich dieser Thematik verweisc ich auf dic Figur des Hauke Halen in Theodor
Storms Schitnrnelreiter (1888) sowie auf Pepe Rey la Benito Pérez Galdós’ Doña Perfecta
([876); beide stehen ffir den techaisehea Forlschrilt gegenúber dem halstiarrigen Obskuranlis-
mus la den SitIen ibrer lándílehen Umgebuag.
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Hicrbei mul3 darauf hingcwicsen werden, dM3 bekannt]ich das Iiterari-

sehe Realismusprogramm in Dcutsch]and von Verfechtern des politisehen
und ókonomischcn Liberalismus formulicrt wurde (Julian Schmidt alíen yo-
ran). So bringt zum Heispie] cines der reprásentativsten Erzáhlwcrke der Zeit,
Otto Ludwigs Zwischen Himmel undErde (1856), das a]tc Handwerkerethos
in modern-liberalem Kleid ztír Sprachc: das Angenchme (dic Ásthetik) wird

hier mit dem Níitzlichen (der Pragmatik) verbunden.’> Aber Otto Ludwigs
wirkliches Vcrdienst liegt auf anderem Gebiet. Erstens ist er ciner der weni-
gen Autoren — das soil an dieser Stc]]c nochmals betont werden —, der sich
mit der gesel]schaftlich dberaus relevanten Figur iiberhaupt literarisch aus-
einandcrsetzt, indem er ihr cine cpiscb/dramatische Behandlung zusichert.
Der Handwerkcr als soicher ist in diesem Werk nicht mehr Staffagc fúr cm

idealistisch-nostalgisches Sittenbild, sondern Tráger des Konf]iktes.
Zweitens gi]t Otto Ludwigs Roman als cines der friihesten Zcugnissc

von cingehender Milicuschi]dcrung und psychologisierender Cbaraktcrstu-
die, cine Hybridisicrung. dic nur wenige Kritiker in ihrer ganzen Modernitát
zu schátzen wuf3ten. In Besebreibungen wie der fo]gcndcn kommt dcr peni-
ble Charakter der Hauptfigur ApoI]onius Nettenmaír sowic dic scharfe Be-
obachtungsgabc des Autors zum Ausdruck. Der Dachdeeker íibcrprúft
schadhafte Stcllen, bevor er dic ibm aufgetragcnc Reparatur ausfiihrt. Seine
al]zu groBe Gewissenhaftigkeit belegt zug]eicb die Arbeitsweisc des Autors,
der sich sozusagen der Romankomposition vorangehende Skizzen und

Notizen macla:

Seit achtzig Jabren hatte, das war aus dea Kirchenrechnungea bekannt, das
Kirchendach keine umfassendere Reparatur erfabren. Weaa auch dic Sehiefer-

decke bel gutem Material noch wcit lánger den Elementen trotzt, ist das doch
nichí n,it den Nágela der PalI, n,it denen dic Schieferplatten ant Belattuag und
Vcrschalung autgenagelt siad. L1nd wo cr gepriift. hatte er dic Nágel zum Teil vól-
hg zerstórt, zun, Teil der vólligen Zcrstórung nahe gefuaden. Das Kirchendach
war cm sehr síciles Pul<dach; (la dic Nágel ihre Schuldigkcil nicht mehr taten.
harten sich vicie Planen versehoben utíd der Nássc das Eindringca gestatrel; dort
zeigten sich, selbst wo sic von Elehenholz war, dic Belattung uad Verschalung
ganzlich morsch, und soleher Stellen waren tiberalí. ~

Mit diesen Roman wáchst der Autor eindeutig ñher seine friiherea Sitrengemálde uad
Dorfgeschichten im Stil Auerbachs hinaus, indem er das individuelí Zwiespáltige auf cinc uní-
versalere Basis stellt, aher auch epochale Umstánde sowie cinen groflen Reichtum an psycholo-
giseher Studic mit einbezieht. (ifr. auch Ostcrkamp (1983) und Radclifte (1988,8.437-444).

Otto Ludwig, Zwischen Himnel und urde. In: Ludwigs Werke Bd 11, Hg. Arthur Eloesser.
Berlin/Leipzig. 1908.8.48. Dic Beschrcibung steht folgender Stelle aus Zolas (?arnets denqué-
te& Paris: Ploa, 1986,5.431 in ihrer Gcnauigkcit sicher nicht nach: <Le sae garni dun ouvrier
plombier-zingucur. Une boite, avec un couvcrclc en long, munie dune bandouliére. Dedans, il
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Obwohl Jérg Scbénert behauptet, «was sich hier ste]tenweise wie cine Ge-
brauchsanwcisung fiir Dachrcparaturcn liest, [sei] lctzten Endes doch nur Fo]ie
Uit die Ubergeordaeten Probleme des besonderen Bcrufsethos der Schieferdek-
ker und ihrer ‘symbo]iscben’ Lebenssituation zwiscben Himmcl und Erde»,
so mñchte icb zumindest einschránkcn, daJ3 das Berufsethos des J-landwerkers
sich hier mit dem »iibertriebenen Mal3 von kúnst]crischer Gewissenhaftig-
keit» 2 deckt, welches man so gern bei Otto Ludwig feststel]t. Lassen wir den
symbolisdhen Wert des Berufes cinen Moment beiseite und konzcntrieren wir
uns auf das rein schriftstel]crische «Handwcrk»: es wird dann k]ar. wie eng mit-
cinander verwandt Otto Ludwigs und Émi]c Zolas rea]istische Arbcitsweiscn
sind. Methodisch gi]t Otto Ludwig jedenfa]ls als Voridufer der experimentier-
freudigen deutseben Naturalisten Hoiz irnd Schlaf, was auch dureh seine Ro-
manstudien be]egbar wáre.

In Zo]as Totschldger erseheint ebenfalis ein (Zink-)Dachdecker, Coupeau,

der in schwindelnder 1-léhe cinc B]echverzierung anzubringen hat. Seine Ar-
beitsvorbcreitungen und Sicherheitsvorkehrungen werden vom Autor fo]gcn-
dermal3en besebrieben:

Coupcau terminait alors la toiture dune maison acuve, á trois étages. Ce jour-
lá, II devait justcment poser les derniéres feullíes de zinc. Comme le bit était pres-
que pial, u y avait installé son établi, un large volet sur deux trélaus. Un hcau soleil
de mal sc couchail, doraní les cheminécs. Et. íout lá-haul, dans le del clair. l’ouvrmer
taillait tranquillement son zinc á coups de cisaille. penché sur l’éíabli (.1 Justement,
Coupeau s(,udait le bord extréme de la feuille, prés de la goulliérc; II sc coulait le
plus possible, nc poavail alteindre le bout. Aloe», II se risqua, ayee ces mouvements
ralentis des ouvriers, pIdas daisance el de lourdcur. ~

Beide Autoren stellen áhnliche Vorgánge dar, indem sic von der g]eichcn
Beobacbtungs- und Dokumentierungstcchnik ausgehen. Weiterhin kommt es
in beiden Romanen zu vic]en anderen fast wñrtlichen Ubercinstimmungen, 4

y a: des cisailles de toutes formes, droites, ciatrécs, etc.; n,arteaux; métre; burla, ou ciseau á
troid; poinyon pour perder. etc.; rápe ou lime. cte. [..] Les zingueurs se servení de cardes á

nocuds ayee selletíes. Les bits, les tuyaux de cheminées. les tuyaux de desceate, etc. [-es lieux
daisance.»

Jórg Schénert, <Otto Ludwig: Zwischen Himme/ und Ere/e (1856). Dic Wahrheit des Wirk-

lidien al» Problen, poetiseher Konstruktion><. In: Romane and Erz¿ihhmgen des bUrger/ichen
Real/senas (Hg. Horst Dcnkler). Stuttgart, 1980, 8.157.

‘~ Adolf Bartcls,<Biographie und Charaktcristik. lo: Otto I-udwigs Werkc in sechs Bánden
Leipzig, 1908, S.xxxi.

‘~ Emile Zola, LA£so,nmoir- Paris, Flammarion, 1969, 5.135ff.
‘» <ifr. Bali Balzer, «Zwisvhen Hienmel urn/ FreSe» de Cao Ludwig: la problenwlíca del realis-

mo literario alemán. Diss. Univ. Complutense Madrid, 1991, 8258ff
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was sicher nicht zuletzt in der Wahl cm und dcssclben Handwerks begrúndet
tiegt. Otto Ludwigs Kritiker haben verschiedentlich betoní, daJ3 er cm zeitli-
cher (wcnn auch unbewuBtcr) Vorláufer Zolas gcwesen sei. ‘~ Richard Miii-
ler-Ems bewertet Otto Ludwigs enquéteswie folgt:

Jedenfalís mul3ten aber ziemlich eingehende Studien liber den Beruf des
Schieferdeckers vorausgegangen sein, deun er bringt sehr eingehende [sic] Em-

zelbeiten, ja er arbeitet manchmal in diesen Sehilderungen mit flir den Lalen
ziemlich unverstándliehcn Fachausdriicken [.] Freilieh wurden {...] gerade diese
ÁuBerlichkeiíen vom Puhlikum vielfach als dic Haupísaehe aufgefal3t. 16

Wie man sieht, bestcht in der Literaturwisscnschaft kein Konsens liber
das Warum soicher Sehilderungen und deren eventuellen Symbolgcha]t.
Apo]lonius unternimmt, gleichzeitig mit dcr Reparatur des stádtischen Kir-
chendachs, auch cine moralisehe Reparatur seiner Familiensituation, dic
ebenfalis liberail «schadhafte Ste]len aufweist». Im Fa]]e Zolas liegt dic Ver-
mutung nahe, daR auch bei ihm (wie bei Otto Ludwig) das Dachdcckerband-
werk a]s Metapber flir dic Reparaturbedúrftigkcit der Dácher von Paris tunk-
tionierií: wáhrend Coupeaus Frau Gervaise die schmutzigc Unterwásche der
Pariser Gesellschaft rcinzuha]tcn trachtet, sorgt ihr Mann daflir, daR dieser
Gescllschaft auch von oben kein Unheil droht, was immer mit dieser h¿ihcren
Sphárc gemeint sein mag. ‘~ Erst als beide Figuren zur Ausúbung ibres Me-
ticrs nicht mebr in der Lage sind, nimmt aucb ibre Konditionierung durch
das Mi]ieu immcr mchr iiberhand; sic geraten in dessen Sog, g]eitcn auf der
soziaten Leiter abwñrts und werden schlicl3]ich als Individuen vernichtet. Je-
nen «Abstieg aus solider Biirgcrlichkeit in sozia]c Deklassierung» » beban-
dclt, wie gesagt, der Naturalismus mit besonderer Eindringlichkcit. A]Ier-
dings trat diese mit der gese]Ischaft]icben Entwicklung cng verknúpftc
Prob]ematik in Frankreich schon selir vid eher a]s in Deutsch]and in Er-
scheinung, wodurch vic]c Einze]figurcn zu erktáren sind, dic sich hei Balzac,
Eugénc Suc und gencreli im franzésisehen Feui]Jetonroman zur Kriminalitát

hin entwicke]n. 19 Der Mittclstand schcint hier nie a]s Sicherheitsnctz vor

‘~ (‘/1 Keith A. Dickson, ‘Dic Moral von der Geschicht’: Art and Artifice in ‘Zwischen
Himmel uad Erde’>. In: Modern Language Review, 68. 1973, $116; Otto Wa1ze1, «Otto Ludwig
II. la: Inzernationale WochenschnftfUr Wissenschaft, Kanst und Technik, 5,1911, S.810; Edward
Mclnnes,Aaalysis and Moral Iasight in the Novel: Otto Ludwig’s ‘Episehe Studien. In: Deut-
sc/te Vierte/jahrsschrzft, 36, 196<), 5. 704.

‘< Richard Míiller-Ems, Otto Ladwigstrzdhlangskansa Halle/Saale, oD., S.65.

‘~ Zur Dachstuben-Thematik, cfr. auch Rothe-Buddensieg (1974).
~< Reinhold Lauer (Hg.), Europdischer Realistuas. Wiesbaden: Athenaion, oD., 5.10.
‘» (fr. Clievalier (1984).
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dem Sa]to morta]e in dic Marginalitát funktionicrt ni baben. lm Gegensatz
dazu findet Otto Ludwigs Handwerkerheld 5cm «Okosystem» innerba]b des
Kleinbiirgertums. Er macht somit die flir den deutscben Bi]dungsroman so

typische Entwicklung durch.2<>
Fassen wir nun cm Beispiel aus der englisehen Literatur der Epoche ná-

her ms Auge, so stellcn wir auch hier iiberraschcnde Gemcinsamkciten mit

Otto Ludwig fest. In der Tat muíA man George Eliots Adam Bede (1859) als
cine Art Antwort auf Ludwigs Erzáb]ung bctrachten, wclche dic englisehe
Schriftstc]]crin flir miI3]ungen hielt.2’ George Eliot war cine gute Kennerin
der deutscben Sprache und Literatur. Sie hatte 1854 Ludwig Fcuerbachs Wc-
sen des Chrisíentums iibcrsetzt und mebrere Aufsátze des deutschen Kultur-
sozio]ogcn Wilhelm Riehí úber das Landichen rezensiert und in cigenen Es-
says besprochen. 22 Ihr Freund, der Literaturkritiker George Henry Lewes,
hatte Zwischen Himmel aud E,-de ftir dic Westminsíer I?eview cbenfa]]s im Jahr
1859 rezensiert.2 Eliot hatte auf ihrer Deutsch]andreise mit der Nieder-
scbrift fines Adam Bede begonnen und verfai3te gerade das 22. Kapitel, als ihr
zufá]lig Otto Ludwigs Erzáhlung in dic Hánde fiel, dic auf sic zwar cinen eher
negativen Eindruck machte (sic nannte sic «a boresome tale mawkishly
toldo),24 von der sic aher mebrere Motive iibcrnahm und dic sic wahrschcin-
Jich zu cinigen Anderungen in ibrem eigenen Roman bcwog. Keith Dickson
bemerkt hierzu:

George Eliot, who admired Heyse and Keller, found Zwi.schen 1-! imtnel und
Ere/e distasteful, probabty because she detected <he p»ychologieal detcrminism
which militates against its ‘praetical’ moral value. She may even have altered
Adam Bede a» a re»ult.25

Dic Tatsache. dafl bel Apollonius cine Zwangsneurose auftritt, dafl er also al» Sñhaopfcr

den Daehschadcn der biirgerlichen Gesellschaft aol sich nimmt, weist auf cine (wenn auch
unbewufite) Blollstellung der Fragwiirdigkeit cines solehen moralisehen Kerns durch den Au-

tor hin. Otto Ludwigs psychologisch richtige Wahrscheinlichkcitsrcchnung verrát hin und wic-
der semen ethischca Uberbau, weshalb er seine ursprúngliche latention des realistisehea
Schreihens nicht mit seiner unterschwelíigen Aussage im Roman la Einklang ¡u bringen ver-
mag.

2> (‘ir. Price (196t. 5. 113-115).
22 (J~ Stcphen Gilí, Einltg. zu George Eliot, Adam Bede. Harmoadsworth: Penguin Cías-

sic», 1987,5. 18: «[he Natural Hi.s-tory of Cermat> Lijé lof 18561 is perhaps the most interesting
es»ay »he ever wrote. David Craig, der 1-lerausgeber von Dickens’ Hard Time», empliehlt Eliot»
Studie ah weiterfiihrende Lektúre.

22 George Henry Lewes, «Realism ¡a Art: Rccent German Fiction. la: Westminster Reviere,
1859.

24 Price (5. 114).
25 Dickson, op. ch., Fugnote 3, 5.123.
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Umgekehrt war Otto Ludwig ebenfal]s mit dcm Werk von George E]iot
vcrtraut. So schátztc er beispiclswcise ibren Roman T/-ze Mill on ¡he Floss un-
ter dem Gcsichtspunkt der «praktiscben Lebensweishcit» 26 cm, dic dieser
angcblich lchrte. Das Didaktische, dic novela de tesis, fii]]t demnach bei bei-
den Autoren stárker ms Gewicbt ab Wirklichkeitstreue. GewiJ3 spie]t bci Ot-
to Ludwig das gesellschaftlichc Milicu cine wesentlich geringere Ro]lc a]s das
See]en]eben der Figuren, welches deren Hand]ungsweisen fast ohne Ausnab-
me prágt. Von Determinismus kann man bei ibm also nur in cinem psycholo-
giscben Sinne sprccben. 27 Merkwiirdig ist hierbei, daI3 er vid wcnigcr als
George Eliot die Iibcra]-rcalistische Forderung der Rieh]-Anhánger und
-Nachfo]ger erfiillt, als es bei seiner zeitlichen, ráum]idhen und ideologi-
sehen Náhe zu erwarten gewescn warc. Tatsache scheint, dM3 Otto Ludwig

sich im Ansch]u13 an seine Riehl-Lcktúre vorgenommcn hatte, ebensoiche
«praktischen moraliseben Werte» zu vermitteln. Dic Absicht, welche a mit
Zwischen Himmel und Erdeverfolgt hatte, rechtfertigte ermit den Wortcn:

Ich habe wedcr gcfragt: wird der Asthetikcr loben kónncn? noch: wird es dem
Publiknm naeh Wunsche sein? sondcrn: was tut der Nation noÉ? Ich konnte mir
nichtanders antwortcn als siu/ichesAufraffen

t

Trotz a]Icm klaffen Vorsatz und Endresultat nach cingehender Lcktiire
der Erzáh]ung wcit auseinander, dcnn wcil Otto Ludwig in erster Linie reali-
stisch schrcibcn wi]], ist sein moralisierendes Anliegen in der ansonsten
stimmigen Gesamtástbetik des Werkcs fehl am Platze. Sein Heid, der am Ro-
manende zum nútz]ichen Mitg]ied der Biirgcrwc]t wird, nachdcm er semen
geheimstcn Wiinschcn entsagt bat, ver]iert fúr den Leser jcg]iches literari-
sehes Interesse. Das ásthetischc Manko besteht im fehienden Spannungsvcr-

háltuis dieser deutschen Handwerkerfigur tu ibrer Umwelt, was hédhst-
wabrscheinlich den historischen Gegebenheiten entspricht. Andererseits ist
der durchaus plausibel geschildertc psychologischc Determinismus der Ro-
manfiguren von ciner Modernitát, dic in krassem Gcgcnsatz zur sittlichcn
Lebre steht, we!che der Autor seinem Wcrk aufzwingcn wi]]. Wie dem auch
scí, seine moralisicrende Absieht bat so gut wie nichts mit derjenigen von
soleh «verfehiten» spanischcn Rea]isten wie Pereda und Palacio Va]dés ge-

26 Otto Ludwig» gesamene/te Schr¡ften V!(Hg. Adolt Stern). Leipzig 1906, S.170.
27 Josef Kunz mcint in dieser Hinsicht, Ludwigs GestaRen selen auf ihre seclisehe Verfas-

sung gnadenlos festgelcgt, cfr. Dic deutsche Novelle ini 19. Jahrhundcrt. In: Deutsche ¡‘hilo-
logie im Auj4il(Hg. W. Stammler). Berlin, 1960, $133.

2< Ziticrt von Paul Merker (Hg.), Otto Ludwig Sdtntliche Werke Bd. III. Múnchen und Leip-
zig. 1914,5. xv.
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meinsam, deren Frñmme]ei ihrcr fiktiona]en Glaubwúrdigkeit auBerordent-
lich abtráglich ist. Otto Ludwig propagiert eher cine weltliche Sittlichkeit Feu-
erbacliseher Prágung.29

Fine erneute Gcmeinsamkcit von Otto Ludwig mit George E]iot wárc

dic enge Anlchnung an cm (aI]crdings falsch verstandcnes) Shakespeare-Mo-
del];3t> daher dic dramatisehe Qualitát beider Werke. Was Adam Bede dcm
deutschen Roman Zwischen Himmel und Erde weiterhin so verwandt macht,
ist weniger seine Gesta]tungswcisc Ms dic Tatsache, dM3 beide Autoren dem
Kleinbúrgertum gánzlich unkritisch gegcnúbcrstebcn und daB sic dic ehrli-
che Ausiibung des Handwerks als lobenswertc, ja gerade-zu exemplarische
Tátigkeit cines dbcrdurcbscbnitt]ich begabtcn und dennoch cinfachen Man-
nes aus dem Vo]k betrachten, dessen Nachahmung dem Leser als crstrebens-
wert crscheinen so]1. In Adam Bede wird dic Hauptfigur folgendermaBen cha-
rakterisiert:

Adam 1..] ‘vas by no mean» a marvellous man, nor, propcrly spcaking. a genl-
us, yct 1 will not pretead that his was an ordinary characler among workn,en; [.4
he was notan average man. Yct such men as he are reared here and chere la every
gencration of our peasant arti»ans — with an inheritance of affcctions nurttred by
a simple family life of commoa need and common indu»try. and an inheritance of
faculties trained la skilful courageous tabor: they makc Iheir way upward, rarely
a» geniuses, mo»t comínonly a» painstaking honest men, with thc »kill and con-
selence todo well the tasks that Ile before them... ~

E]iot schlágt im Anschlul3 cinen Lobgesang auf dic Tugenden des Tiseh-
]ers Adam Bede an — sozusagen cm direkter Verwandter von Apol]onius
Nettenmair, dessen Leben «mit allen Blirgertugenden geschmiickt und nicht
durch cinen cinzigen Fehl gcschándct rwarks2 wáhrend auch seine Persén-
Iichkeit im Laufe des Romans mit soichen Adjektiven wie <gehorsam», «ge-
wíssenhaft» und ogeschickt» beschriebcn wird, mora]ische Hochwertungen al-

so, dic Apollonius als Gegenbild ni seinem skrupe]Iosen Bruder in krassem

29 (‘fe Balzer, op. cE, 5.456ff. Im iibrigen stcht Otto Ludwig in semen, Lob auf dic búrgeríl-

chen Tugenden seines Helden den bukolischen Szenen von George Saads Heimatílteratur nahe.
Diese Autorin schrciÑ im Vorwort zu ihrer Eklogc La Mare un Din/ile(1846).-.1’art n’cst pas une
étude de la réalité positive; ce-st une recherche de la vérité idéale.” Paris: Le Livre de Poche, 1984,
5. xviii.

~ t)ickcns schátzte Eliot» Roman als >thc finest tliing since Shakespearc«; efe Introduction
von Laura Johnson Wylie su Ae/am ¡Sede, Chicago & Boston: Charles Scribncr’s Son», 1917.5. ix;
cfr. auch Otto Ludwigs Shakespeare-Studien.

41 George Etior, op. cii., 5. 258.
32 Otto Ludwig. op. cES. 6.
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Kontrast crscheinen Iassen. Beide Schriftsteller teilen einen áhn]ichen re-
spektheischenden Ausblick aul dic besagle ngesunde» Arbeitsmoral. ~

Otto Ludwig war ein Bewunderer von Dickens — 5cm Idol neben Shake-
speare und Walter Scott. Von diesem Vorbild bat er in seiner Erzáhltechnik
vicies úbernommcn.34 Aherwcder Ludwig noch George E]iot teilen mit Dick-
ens dic diistcrc, anklagende und zug]eich mit]cidige Vision der Arbeitswelt,
nocb sind ihrc He]dcn durch ibr Mi]ieu (Trunksucht, Lieblosigkeit, materie]-
le und geistige Armut) bcdingt wie bei Zo]a. In Dcutschland ist diese Ten-
denz unter andercm von der fehienden Metropole her zu verstehcn (kein
London, kein Paris; Otto Ludwig kanntc weder Grol3stádtc noch dic Lage
dey Industriearbeiter); bel George Eliot jedoch erseheiní sic geradczu ana-
chronistisch, und nicht zuletzt dadurch, daI3 diese Autorin dic Romanhand-
lung, áhnhich wie andere europáische Provinzschriftstcller, in entfernte
Gegenden vcrlegt und zcitlich weit zuriickdaticrt, sic also gar nicht als
Zeitdokumcnt beabsichtigt. Letztlich ist der mal3geblichc Faktor, der Eliot
und Ludwig aus der Hauptstrñmung des litcrarischen Realismus europái-
scher Prágung berausháil, derjenige, daJ3 das Weltbild beider Autoren wcitge-
hend unhistoriseh b]eibt, weil sic die aufgcdecktcn Phánomcne nicht in Zu-
sammcnhang mit den gróI3eren historischen Umwálzungen ibrer Zeit
bringen. lnsofern kommt in der kiinst]erischen Gcstaltung beider Romane
dic Bcdeutung des I-Iandwcrkerbcrufs flir dic gescllschaftlichc Neuordnung

ibrer Zeit nicht klar genug zum Ausdruck. Dic Autoren scheinen allzu vorur-
teilsios flir den Fortbestand bzw. den vcrstárktcn Einsatz von bcwáhrten ka-
pitalistisehen Strukturen und Praktiken zu pládieren (Apo]]onius Nettenmair
wird zum wohlhabenden Fabrikbesitzer) und weniger flir cm (Aus-)Bil-
dungsideal auf breiter gesellschaftlieher Ebene. Hierbei muíA ich cinsebrán-
ken, dM3 Otto Ludwig seiner Zeit cm «realistisehes» Zugestándnis macht.
Apollonius lehnt nám]ich dic patriarchalisehe Arbeitspraxis ab, wie sic
noei 5cm Vater gewohnt war. Aber er tut dies aus vorwiegend pragmatí-
sehen Griinden, um dic Arbeitskráfte zu rationalisieren und um jeglicher
Protestbcwegung von seiten der Arbeiterschaft zuvorzukommen. Rea]i-
stische Erzáhltechnik und ideeller Filter geraten eben bei Otto Ludwig in
cinen stiindigen Widersprucb, der zwar semen Roznan zu einem hécbst inter-

~ Insotern wáre cm ideologiseher Bezug zu Richí und Carlylc griindlicher zu untersuchen,
dies bisher gesehehen st. (fe Wytie, Einleitung zu op. dU~ 5. xix.

‘<4 (‘fe Richard Múller-Ems, op. cii; Heinrich Lohrc. Otto Ludwig und Charles Dickens».

la: ArchivfUr das Studium der neneren Sprachen und Literaturen CXXIV 1910, Ss,. 15-45; Lionel
Thomas, Otto Ludwig and Charles Dickens. tn: Hermathena, A Dublin (Jniversity Review,
1971,5. 35-50; FritzLiider, Dic epischen WerkeouoLudwigsundihr Verhd/tniszu Charíes Dick-
ens. Diss. Greifswald, t910.
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essantcn Studicnobjekt macla, ihn jcdoch als Autor davon abhált, dic Be-
zeichnung cines «Klassikcrs» zu verdienen.

Dagegen ist es bcmcrkenswert, wie feinfiih]ig Dickens dic Proble-
matik der beginnenden kapitalistischen Ausheutung der Arbeitersehaft
durch GroiSbetriebe aufdeckt,35 obwoh] aucb er vor ciner radikal-revolu-
tionáren Lésung zuriickschreckt: der Weber Stcphen Blackpool wird zum
Ausgcstoi3enen seiner Arbeiterklassc, weil er sich gegen cine offene Revol-
te ausspricht. Aber ebenso diffamicrt ihn der Fabrikbcsitzer Bounderby als
habgierigcn Nirnmersatt. Der Autor stc]lt sicb klar zwischcn dic Fronten,
dL. auf dic Seite seines He]den. und nimmt lediglieh Partei file den «honcst
workman» cm. «Ehrlichkeit» wird demnach, sowohl von Dickens als auch
Eliot und Ludwig, gleichgesctzt mit seibstioser Aufopfcrung nud unablássi-
ger Konzentration auf dic korrekte Ausúbung und genaue Durcbfiihrung
des Mctiers. Denn auch in der englisehen Sozialgesehiehte wurde zwischen
herkámmlichem (]ánd]ichem) und aufkommendcm (urbanem) Handwer-
kcrtum untcrschieden:

Customary tradition» ol craftsmanship normally wcat togesher with ve»tigi-
al notion» of a tal príce and a «ju»t» wagc. Social and moral entena —subsi-
»tence, self-respect. pnide in certain standard.s of workmaaship, customary ‘-e-
wards for different grades of »kill— these are ay prominent in carly trade union
disputes as strictly economie» argumencs. <>

A]s Otto Ludwigs Heid Apo]lonius auf dic schwankende Riistung
steigt, ist «dic Mittc der Sprosse dic Bahn seines Blickcs>». ~ Wedcr dic ma-
teriel]e Welt (Erde) noch dic geistig-idea]c Spháre (Himmel) lenken ihn
von der chrbarcn Durchfiibrung seiner Arbeit ab. Dcmzufolge wáre bei

den drei genanntcn Autoren (Dickens, Eliot, Ludwig) um 1850-60 das Ar-
bcitscthos la dcm Widerstand anzusiedein, den das Subjekt ciner weltli-
chen und ideologischen Vcrfiibrung zu bieten gcwillt ist, der aber den cm-
zeinen auch vor der Pro]etarisicrung ‘»rctteto, indem er dic búrgerliche
Respektabilitát aufrcchterhált. Dic «Quál» der Arbeit wird bei Eliot und
Ludwig, im Gegensatz zu Dickens, ausgespart, vcrncint, was auch Martin

~ Angus WiI»oa beurteilt Dickens’ Han/limes folgendermal3en: «¡¡aid ‘Jinws is of the ul-
most importance in the exteasion and sharpening of Dickenss attitude to Victorian socicty. In
it he comes out strongly against Victorian progres» as it was vicwed hy Ihe matenialisí. lais»ez-
laire capitali»ts. in: The World of Chur/es L)ic.kens. New York: Viking Pre»s, 1972, 5. 235. (fe.
auch Raymond William», Culture and Socie¡y 1 780-1950 New York: Harper & Row, 1958,
5. 92ff

> Tbompson (1963. 236).
~ Otto Ludwig, op. cii-, 5. 53.
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1-laIter3t festgestellt bat: Arbeit erscheint vielmehr ab Lebensinhalt und
Rechtfertigung.

Zum anderen zeugt das Handwcrkerbild bei E]iot und Ludwig von einem
Konservatismus, der diese Berufspraxis vor dem Ansturm des industriellen

Fortscbritts im Angcdenkcn bewahren wi]], der aber nicht weitsichtig genug
ist, dic potentiel]e Bcdeutung jener Berufe flir den zukiinftigen Wohlstand ci-

ner breiteren Bcvñ]kerungsschicht inncrha]b der aufkommenden Industrie-
nationen in ihrcm ganzen AusmaB einzuschátzen.3~

Wáhrend sich in Frankreich der besagte gesellsehaft]iche Wandcl schon
Iang vor der Jahrhundertmitte vo]Izogen hatte und cntsprechende litcrarische
Produkte hervorbrachtc, diirfte das deutsche Biirgcrtum um 1850 auch flir

den noeh so kritischen Betrachter nicht a]lzu vicie tadelnswerte Zúge aufge-
wiesen haben —daher dic weitverbreitete, notorisch fruchtLose Suche des
deutschen Realismus nach Modellen, wo man sich lcdig]ich an der k]assisch-
romantisehen Vergangenheit orientierte. Den opoctischcn» Rea]isten fehite
es an geschichtlichem Spíirsinn. der ibre Romanhelden innerhalb cines zeit]i-
chen und gese]]schaft]icben Rabmens zu sehen vcrmocht háttc. Es gibt in der
dcutschen Literatur jener Zeil keinc industrial no veis,40 obwohl dic Fabrikar-
beit in den Ballungszentrcn sicher sehon zahíreiche, nicht zu untcrschátzcnde
soziale Frobleme aufwarf. Dic Gelcgcnhcit, mit der realistischcn Schi]derung

39 Der grol3e realistisehe Universairoman, der in Deutschland un, cine Gencration verspa-
tel mit Fontane cinselzí und erst uno dio Jahrhundertwende n,it den Brúdern Mann Sm volien
Entfaltung gclangt, beschreibt hingegen — wie auch andere curopáisehe Zeitromane — dic mora-
lisch dekadente, ókonomisch ~veiterhin gutgestellte Klassc des alten Landadel» ([)er S/echlin)
und des birgerlichen Aufstcigcrtums (Mar/ii/de Miihring,>, und zwar auf áhnlich Wcisc wie es
Balzac (in der ersten Jahrhundcrthálftc) und Fontanes Zcitgcnosse Galdós tun. Der Autor hált
sich la semen Kon,mentaren zurflck und lálSt dic Gestalten und dic Verháltnisse fiir sich selbst
sprechen. Erst der Leser zicht aus dem Gesehilderten seine cigenen kritischcn Schlii»»c. Diese
literarisehe Verspátung muB ial Zusammenhaag mit der Hcrau»bildung des Grol3biirgertums
crst nach der Rcich»gríindung gesehen wcrden. Oh allerdings das Arbeitscthos an sich in der
dcutschen Literatur, unabhángig von der Vision, dic dic Autoren zu vermitteln suchen, als re-
gressiv fossilisicrl oder víctmehr als Fortschrittspotential einzuschátzcn sei, erscheint an» heuti-
ger Sicht lángst nicht mehr so cindeutig wie noch vor cinigea Jahrzehnten und wáre cm crgicbi-
ge» Thema <dr zukúnftigc Revisionen.

4” Dic Dickens-Schíilcrin Elizabeth Gaskell hat zum Beispiel sehon 1848 mit Mary Banon
und dann 1854 mit North and South diese Richtuag vertreten. In beiden Romanen erinncrn ci-

nige Szencn an Pas»agcn aus Zwischen Hirnenel ¡md Ere/e, besonders dic wundcrbare Errettung
ciniger Arbeiter aus der brennenden Mdhte durch dic behcrztc Tat len, Witsons im fLinften Ka-
pitel von Mary Barton, sowie dic erste enge Tuchfñhlung zwischcn Margaret Hale und Mr.
Thornton mm 22. Kapitet von North and South. Es ist nicht auszuschlicl3en, dalA Otto Ludwig bel
seiner Dickensbcwundcrung auch mit dcm Wcrk von Gaskcll vertraut war.
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cines Handwerkerschicksa]s sehon um dic Jahrhundcrtmitte fiir dic deutsche
Literatur den Durchbruch zum Realismus zu sichcrn, bat Otto Ludwig, eben-

so wie seine Zeitgenossen Stifter, Keller, Raabe, Gotthe]f und Storm, trotz
seiner tiberaus modernen Ansálze nicht wahrgcnommcn. Daher ist dic Be-
zeichnung vorindusfrieller Realismus durchaus korrekt, und insofcrn gebórt
das Bi]d des I-Iandwerkers bei Otto Ludwig meines Erachtcns zum Authen-
tischsten, was dic realistische Epik in deutschcr Sprache um 1850 zu bicten
hatte.
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