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Kapitel I 

Einleitung 

1.1 Problemlage 

Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit der Emanzipation von zwei weiblichen 

Figuren, namlich Malina und Kassandra aus den gleichnamigen Romanen von Ingeborg 

Bachmann (1971) und Christa Wolf (1983). Die ausgewablten Romane sind Romane aus 

dem 20. Jahrhundert, in dem die Frauenbewegung in Deutschland eine bedeutende Rolle 

spielt. Viele Autorinnen stehen unter dem Eindruck einer von Mannem dominierten 

Gesellschaft. In dieser Situation mochten sie ihre Emotion, ihr Gefiihl, ihr "privates" 

Leben in Romanform ausdrucken. Die Absicht der Schriftstellerinnen ist es auch, den 

mannlichen Lesem die weibliche Sicht zu prasentieren. Ingeborg Bachmann (1926 -

1973) und Christa Wolf (geboren 1929) verwenden in den Romanen kiinstlerisch 

gestaltete Ereignisse, Gefiihle und Gedanken aus ihrem Leben, urn ihre "weibliche 

Botschaft" an die gesamte Gesellschaft, auch an Manner zu vermitteln. Beide Autorinnen 

erzablen von Frauenfiguren, urn einen individuellen Emanzipationsprozess darzustellen. 

Sie zeigen in ihren Romanen, dass auch Frauen die Fahigkeit besitzen, sich selbst zu 

entwickeln und zu emanzipieren. Bislang gibt es nur eine geringe Anzahl von 

Untersuchungen, die sich mit der Frauenemanzipation in diesen beiden Romanen befasst. 

Deswegen ist es sinnvoll, in dieser Arbeit die Emanzipationsprozessen der beiden Figuren 

zu analysieren, welche Faktoren sie unterstiitzen und welche Faktoren sie verhindem. 

SchlieBlich wird ein Vergleich zwischen den Emanzipationsprozessen in den beiden 

Romanen gezogen. 

1.2 Ziel der Untersuchung 

1m Mittelpunkt meiner Arbeit solI der Emanzipationsprozess in den Romanen Malina 

und Kassandra stehen. Er solI genau analysiert werden, urn zu vergleichen, wie und 

durch we1che Methoden die Autorinnen ihre Hauptfiguren die Emanzipation im Roman 

durchleben lassen. 
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1.3 Hypothesen der Arbeit 

In den beiden Romanen wird die nach Absicht der Autorinnen dargestellt, dass der Erfolg 

der Emanzipation der Frau stark von zwei Faktoren bestimmt ist, namlich 

1. Von den sozialen Faktoren, namlich sozialer Schicht und mannlich dominierter 

Umgebung 

2. Von den eigenen Faktoren, namlich eigener Eigenschaften der Frau, zum Beispiel 

die Emotionalitat, die Abhangigkeit von der Liebe oder die bewusste Bestimmung 

In dieser Arbeit werde ich auch die wichtigen V oraussetzungen untersuchen bei der in 

den beiden Romanen gestalteten Emanzipation, namlich 

1. Bewusstseinsbildung als wichtige Voraussetzung 

2. Widerstand als wichtige Voraussetzung 

3. Selbsterkenntnis mit Handlung als wichtige Voraussetzung 

Auch die verhindemden Voraussetzungen werden untersucht, namlich 

1. Desinteresse an der AuBenwelt und die Reduzierung auf die Innenwelt 

2. Die Abhangigkeit von der Liebe 

Das heiBt, die Frau, die ihrer gesellschaftlichen und geschlechtlichen Faktoren bewusst 

ist und dabei " ihr scharfes Bewusstsein" entwickelt, erhaIt mehr Moglichkeit zur 

Emanzipation als die Frau, die die Liebe zu ihrem Oeliebten als einziges und heiliges 

Mittel zur Selbstwerdung auswahlt. 
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1.4 Abgrenzung des Themas in der Arbeit 

Wie es schon im Abschnitt 1.2 erwahnt wird, urnfasst mein Untersuchungsthema die 

Frauenemanzipation in den beiden Romanen, Malina (1971) und Kassandra (1983). 

Diese vorliegende Arbeit wird hauptsachlich mit Hilfe von der feministischen Theorie 

und der Geschlechterforschungs Theorie (Gender Studies) analysiert. Urn den 

Emanzipationsprozess darzustellen, helfen die feministische Analyse von Frauen- und 

Mannernbeziehung in den Romanen, die Darstellung von Frauen als die Unterworfenen 

und Unterdruckten sowie die Methoden, die die Figuren zur Emanzipation bringen. 

Deswegen ist es sinnvoll, in meinem Untersuchungsbereich tiber Malina die folgenden 

Themen zu beschranken, namlich den Freudschen tiefenpsychologischen Aspekt der Ich

Figur und die grtindliche Struktur des Sprachgebrauchs, weil es in solcher Hinsicht eine 

grope Reihe von Untersuchungen gibt, denn Ingeborg Bachmann ist fUr ihre 

Sprachsphilosophie und Sprachstruktur sehr beruhmt. Auch im Kassandra-Teil werden 

die Themen tiber den politischen Zusammenhang, obwohl dieser immer als der 

Hauptpunkt betrachtet wird, und den sprachlichen Aspekt nur am Rand behandelt. Denn 

meine Untersuchung zielt hauptsachlich auf den Aspekt der Emanzipation der 

Frauenfigur und die Frauen-Manner Beziehung in der patriarchalischen Gesellschaft ab, 

und bedarf der feministischen und Geschlechterforschungs Theorie. 

1.5 Die wissenschaftliche Diskussion zum Thema 

1m Deutschen liegen bereits viele Untersuchungen vor, die sich mit Malina und 

Kassandra beschaftigen. Bei Malina handeln sich die bereits vorliegenden 

Untersuchungen hauptsachlich urn die Sprachdimension. Dies verwundert nicht, weil 

Ingeborg Bachmann, dem Sprachstil und der Sprachauswahl einen groBen Stellenwert 

zuspricht und die Forschung daher tendiert, dass sie die Sprachstruktur in den 

Vordergrund stellte. Vor all em die aufgrund der Perspektivfiihrung komplizierte 

Erzahltechnik der Autorin wurde dabei analysiert. 

Wesentlich ist hierbei zunachst die viel zitierte Arbeit von Allen Summerfield Ingeborg 

Bachmann. Die Aujlosung der Figur in ihrem Roman" Malina" (1976), die ein erster 

Interpretationsversuch dieses Romans ist. Der Roman wird dort mit Hilfe von CG. Jungs 



4 

psychologischer Theorie analysiert. Andere Untersuchungen, die Malina unter 

psychologischem und sprachlichem Aspekt betrachten, sind Malina. Versuch der 

Interpretation des Romans von Ingeborg Bachmann (1978) von Robert Steiger und 

Ingeborg Bachmanns jruheste Prosa, Struktur und Thematik (1982) von Andreas 

Hapkemeyer. Beide legen viel Wert auf die Struktur und Wortwahl. Diese grUndlichen 

Interpretationen analysieren die psychologischen Vorgange sehr genau, lassen aber die 

feministische Dimension, nfunlich die Beziehung und die Selbstbefreiung der Frau auBer 

Acht. Das gilt zum Beispiel auch fUr die junge Arbeit Sprache der Moderne in Ingeborg 

Bachmanns Roman "Malina" (1998), die Magisterarbeit von Innes Streu. 1 

Zurn Kassandra Roman, der nicht so kompliziert wie Malina aufgebaut ist, erschien im 

Jahr 1989 Christa Wolf, Kassandra: Interpretation von Rose Nicolai. Dieses Buch stellt 

viele Aspekte von Kassandra dar, die von der Sprachstruktur und fiber die inhaltliche 

Dimension bis hin zu frauenspezifischen Themen wie ihrer Stellung in der Gesellschaft 

gepragt sind, aber die Analyse ist nicht sehr ausfiihrlich und zurn Teil oberflachlich. 

AuBerdem liegen zwei Studien von Karen H.J. und Thomas Epple vor. Unsinn, anderer 

Sinn, neuer Sinn: zur Bewegung im Denken von Christa Wolfs " Kassandra" uber den 

Krieg und die "Heldengesellschaft" (1991) von Karen H.J zeigen den Kriegsaspekt in 

Kassandra. Der Aufstieg der Untergangsseherin Kassandra: zum Wandel ihrer 

Interpretationen vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart (1993) von Thomas Epple legt 

Wert auf den Wechsel der Interpretationen des Kassandra-Mythos in verschiedenen 

Epochen und gibt in jedem Kapitel die Kerninformationen zu jeder Epoche, welche sehr 

brauchbar fUr den F orscher sind. Sigrid Weigel schreibt schlieBlich 1989 die Stimme der 

Medusa: Schreibweisen in der Gegenwartsliteratur der Frauen und untersucht 

hauptsachlich Sprachstil und Struktur. 

Es gibt wenig Arbeiten, die als Untersuchungen der feministischen Aspekte in diesen 

zwei Romanen bezeichnet werden konnen. Zum Beispiel gibt es den Aufsatz, Geliebt zu 

werden und die Wahrheit sagen zu kdnnen in Kassandra: uber Christa Wolf von Sonja 

Hilzinger auf den Seiten 37-40. In diesem Aufsatz geht es urn die Bemerkung nach der 

1 Ahnlich gibt es zahlreiche Untersuchungen, die Malina hauptslichlich in der Hinsicht auf Sprachdimensionen 
untersucht zum Beispiel Stuber, Bettina (1994): " In die Mulde meiner Stummheit leg ein Wort " Sprachverbot und 
Inzest in Ingeborg Bachmanns Romanfragment "Der Fall Franza " und dem Roman " Malina " und Geesen, Mechthild 
(1998) : " Die Zerstorung des Individuums im Kontext des Erfahrungs- und Sprachverlusts in der Moderne -
Figurenkonzeption und Erzahlperspektive in der Prosa Ingeborg Bachmanns. " 
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Gemeinsamkeit von Wolfs und Bachmanns Werken, zum Beispiel uber den Klagen urn 

die Manner als ich-bezogene Kinder im Roman,die Frauenfeindlichkeit und Faschismus 

darstellt. Dieser Aufsatz gibt aber keine Analyse uber die Emanzipation der Frauen, die 

der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist. 

Auch der Vergleich zwischen Ingeborg Bachmanns Roman und dem von Christa Wolf in 

feministischer Hinsicht als Thema ist wenig behandelt. Zurn Beispiel erscheint der 

Aufsatz von Irene Heidelberger-Leonhard, Christa Wolft Bachmann Rezeption, der zeigt, 

durch welche Struktur oder Gedanken Wolf von Bachmann beeinflusst wird. Dieser 

Aufsatz zeigt aber nicht den Zusammenhang von Gedanken uber die Emanzipation der 

Frau von diesen Autorinnen, der meine HauptanalyseO ist. Deswegen scheint es mir in 

diesem Zusammenhang sinnvoll, diese Dimension zu untersuchen. Da bislang nur wenige 

feministisch orientierte Untersuchungen zur deutschen Literatur in Thailand vorliegen, 

mochte die vorliegende Arbeit ein Schritt zur Entwickiung einer griindlichen 

feministischen Untersuchung sein. 

1.6 Die Untersuchungsmethode 

Bei einer Arbeit, die die Emanzipation der Frau behandelt, kann man in zwel 

Moglichkeiten der Analyse unterscheiden. Die erste ist die Untersuchungsmethode der 

feministischen Literaturwissenschaft und Geschlechterfoschung (Gender Studies), bei 

denen der Roman in Bezug auf verschiedene Analysekategorien beschrieben wird, 

beispielsweise auf die Geschlechtersrolle, die Unterwerfung der Frauen in der 

Gesellschaft, das Herrschaftsverhaltnis, die Moglichkeit zur Selbstbefreiung und die 

Suche nach weiblichen Rollenvorbildem. 

Ich werde in dieser Arbeit hauptsachlich verschiedene Aspekte unter feministischen 

Gesichtspunkten betrachten ohne strikt zwischen feministischer Literaturwissenschaft 

und Geschlechterfoschung (Gender Studies) zu unterscheiden. Dies entspricht einer 

Tendenz in der Forschung. Jutta Osinski (1998) beschreibt dieses Phanomen der 

Verschmelzung: 
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Neben den oben erwahnten Analysekategorien mochte Ich einen anderen wichtigen Punkt 

dieser Untersuchungsmethode betonen, urn eventuellen Missverstandnissen oder -

deutung en vorzubeugen. Hier werden feministische Literaturwissenschaft und 

Geschlechterforschung (Gender Studies) nicht nur als breit angelegte Methode nach 

einem festen Schema wie zum Beispiel Psychoanalyse betrachtet, sondern auch 

interdisziplinare und kulturspezifische Analyse, bei der die nicht nur einen Teil der 

gesellschaftlichen Ungerechtigkeit - namlich die Unterdriickung alles Weiblichen -

fokussiert, sondern auch die Initiative zur Unterstiitzung der Frauenemanzipation in 

unserer Zeit aktiv ist. 

Bei der Analyse von Literatur mit Hilfe der feministischen Literaturwissenschaft und 

Geschlechterforschung (Gender Studies) fokussiert man oft den Inhalt, urn die reale 

gesellschaftliche Situation nahmoglichst miteinbeziehen zu konnen. Denn bei dieser 

Methode zieht man oft einen Vergleich mit der historischen Situation, zum Beispiel, mit 

der der Autorinnen oder der Frauen Uberhaupt. Dass dieses Vorgehen plausibel erscheint, 

zeigt Jutta Osinskis, Einfuhrung in die feministische LiteraturwissenschaJt, auf we1che 

ich mich stiitze: "Sie [Feministische LiteraturwissenschaJt und Geschlechterforschung] 

kdnnen die Analyse zwischen literarischen und nichtliterarischen Texten vermitteln und 

zwischen literarischer Darstellung und Wirklichkeit herausarbeiten" (Osinski, 1998: 

182). We iter schreibt sie, dass "auch reale Frauen und Manner " Konstrukte " sind; sie 

sind soziokulturell gepragt und diskursiv"bestimmt" (Osinski, 1998: 183). 

Es solI hier betont werden, dass feministische Literaturwissenschaft keine statische 

Methode ist, sondern eine interdisziplinare Methode. Ihr Gegenstand ist die Literatur als 

gesellschaftlicher Handlungsbereich, dort, wo es urn Geschlechterdifferenz geht, und im 

Sinne von Literatur als Symbol system (vgl. Osinski, 1998: 167). Literatur als Raum fur 

geschlechtsspezifische Schreibweisen und Asthetik ist ein Bestandteil des Kultursystems, 

das an den Weiblichkeitsbildern und Geschlechterdifferenzierung beteiligt ist. 
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Die zweite Untersuchungsmethode ist das textimmanente Untersuchungsverfahren, bei 

dem man den Augenmerk auf den Text legt. Man versucht, den Text genau zu 

untersuchen, urn die verborgene Bedeutung im Text zu entschliisseln. Es ist grundlegend, 

dass man diese Methode benutzt, weil man bei der Untersuchung eines Romanes 

hauptsachlich den Text analysieren sollte. Es widerspricht auch nicht der feministischen 

Literaturwissenschaft, denn die feministische Literaturwissenschaft zielt auch auf den 

frauenspezifischen und semiotischen Aspekt des Textes abo Die zwei Methoden erganzen 

sich aus meiner Sicht also gut. In der vorliegenden Arbeit werden deshalb beide 

Untersuchungsmethoden parallel verwendet, damit beide Romane, Malina und 

Kassandra, komplett analysiert und verglichen werden konnen. 

Die Rezensionen von Kassandra und Malina behandel ich wesentlich summarisch und 

ich beschriinke mich auf die Textanalysen nach der feministischen und textimmanenten 

Methode. In allen Teilen dieser Arbeit habe ich den Versuch unternommen, besonders 

viele Originalaussagen Ingeborg Bachmanns und Christa Wolfs aus Manuskripten, 

Tagebuchaufzeichnungen fur die Interpretation beider Werke zu benutzen, urn somit 

zumindest nahmoglichst die Absichten der Autorin zu beweisen. Letztlich solI der 

Vergleich der Analysenresultate Aufschluss iiber die Bewusstseinsentwicklung zur 

Emanzipation der weiblichen Hauptfiguren in den beiden Texten geben und solI 

zumindest verifizieren, was ich mit dieser Arbeit hervorzuheben versucht habe, dass in 

den untersuchten Texten die Selbstbefreiung der Frauen die Handlung strukturiert. 

1. 7 Zurn Begriff Ernanzipation 

Emanzipation heiBt urspiinglich "Freilassung der Kinder aus der viiterliehen Gewalt" 

(Kluge, 1975: 164). Das Handworterbuch der deutschen Gegenwartssprache beschreibt 

die Emanzipation als: "die Befreiung aus gesellsehaftlieher, reehtlieher, moraliseher 

Abhiingigkeit, Zurueksetzung und die Entwieklung hin zum persdnliehen Glue/(' (1984: 

313). 

Aus meiner Sicht sind diese beiden Bedeutungen sehr oberflachlich definiert und konnen 

noch nicht fur frauenspezifische Themen in dieser Arbeit angewendet werden. Deswegen 

unterstiitze ich die fur diese Arbeit geeignete Definition von der Theorie Birgit Wellies. 
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Ich mochte betonen, dass ich unter Emanzipation in dieser Arbeit nach der Theorie von 

Birgit Wellie (1991), zwei verschiedene Arten der Emanzipation fasse, namlich die 

auBere und die innere Emanzipation. Die erste konzentriert sich auf das Loslassen von 

der mannlichen Abhangigkeit. Wenn eine Frau Arbeit hat und fUr ihr eigenes Leben 

verantwortlich sein kann, erreicht sie hochgradig die auBere Emanzipation, wahrend es 

bei der zweiten Form, der inneren Emanzipation, vielmehr urn das innere und personliche 

GlUck geht. Wenn eine Frau beispielsweise sich selbst vertraut, unverandert bei ihrem 

Wunsch bleiben kann und trotz der oft vorkommenden mfumlichen Unterdriickung ihre 

eigene Aktion zu machen vermag, erreicht sie die innere Emanzipation (vgl. Wellie, 

1991: 98). Bemerkenswert fUr die innere Emanzipation ist die Notwendigkeit einer 

eigenen Identitat. Sie fungiert als Abgrenzung zu den mfumlichen Normen und als 

Beweis, dass die Frau sich nicht nach einem Bild, das Manner von ihr haben richtet (vgl. 

Shafi, 1989: 94). 

Die auBere Emanzipation ist erreicht, wenn niemand mehr in semen Rechten und 

Ptlichten gegenuber einem anderen benachteiligt ist. .AuBerlich emanzipierte Frauen 

konnen dann das selbstbestimmte Leben gestalten aber die innere Emanzipation geht urn 

die "innere Selbstentwicklung", indem man seine Identitat find en muss, urn sich selbst 

aus der unterdriickenden Herrschaft zu befreien und sein personliches Leben unabhangig 

we iter glUcklich leben zu konnen. Wellie (1991) hat uber die Befreiung der Frau 

zusammengefasst: 

"Die "Emanzipation der Frau" bedeutet zuniichst die innere Befreiung, sie so auf das Leben 

Yorzubereiten, dass sie wirklich ihr Leben selbstverantwortlich leben kann - auch irn Hinblick auf ihr 

personliches' GlUck, und dann die iiuBere Befreiung yon ihrer unterworfenen materiellen, sozialen und 

rechtlichen Abhiingigkeit yom Mann sein" (Wellie, 1991: 88). 

Shafi (1982) stellt fest, dass die erfolgreich emanzipatorischen Entwilife von Frauen auf 

die Kombinierung zwischen einer Befreiung aus mannlich dominierter gesellschaftlichen 

Ordnung und einem Verzicht von Selbsttauschung basiert, urn ihr wahres Bewusstsein zu 

bekommen. Dann erlebt die Frau ihr ganzheitliches Gluck. Sie gehen von den anderen 

begrifflichen und erkenntnistheoretischen Ma13staben aus, deren Ziel die Uberwindung 

des selbstverleugneten Denkens ist, urn das scharfe Bewusstsein, das hochgradig zur 

authentischen Subjektivitat einer Person fuhrt, zu ermoglichen:"Daher sIehl nicht ein 
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neues Gesellschaftssystem, sondern die Subjektivitdt des Einzelnen im Mittelpunkt des 

utopischen Entwurfes " (Shafi, 1989: 92). 

Auch in dieser Arbeit spielt das Mannerbild als Feindbild die Rolle bei der inneren 

Emanzipation, denn Emanzipation bedeutet die Befreiung von der Macht, Herrschaft und 

auch dem mannlichen Feindbild (vgl. Rave, 1991: 57). Das liegt daran, dass das 

mannliche Feindbild oft verhindert, ein Teil der eigenen Personlichkeit als "eigen" zu 

erkennen, zu akzeptieren und mit ihrn urnzugehen. Danach kann eine Auseinandersetzung 

mit eigenen Wiinschen und mit eigenen vorher unbewusst abgelehnten Bedtirfnissen zu 

einer "inneren Selbststandigkeit" von Frauen fiihren. 

Wie man sieht, ist die ErkHirung des Begriffs nicht einfach, es wird sogar eins mit dem 

anderen erkHirt. Das Hauptziel ist in meiner Arbeit dernnach, die innere Emanzipation der 

Frau zu zeigen und zu erforschen. Wachsendes weibliches Bewusstsein zur 

Selbstbefreiung, also das Bewusstwerden einer Frau von ihrem Platz in der Gesellschaft, 

von ihren Rechten und Pflichten, von ihren Moglichkeiten, als ganzer Mensch wirksam 

zu sein, fiihrt zur Bestrebung, diese Moglichkeit zur Emanzipation zu verwirklichen. 
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Kapitel II 

Kassandra - Frauenstimme aus dem Mythos 

2.1 Kassandra als Erzahlung 

2.1.1 Quellen 

Die Geschichte des trojanischen Krieges hat der griechische Dichter Homer als Erster 

aufgezeichnet. Anders als bei der von Christa Wolf steht bei ihm allerdings die 

Verherrlichung mannlicher Heldentaten im Mittelpunkt, die Handlung geht meistens urn 

die Situation des Krieges nach der Entfiihrung der Helena durch den trojanischen 

Konigssohn Paris. Auf grieschischer Seite kiimpfen vor all em die HeIden Achill, 

Diomedes, Aias und Odysseus, auf trojanischer Seite die Priamossohne Hektor und Paris 

so wie ein Verwandter des Konigshauses, Aineias. Am Ende gewinnen die Griechen: sie 

lassen aber eine groBe Holzfigur - das trojanische Pferd - zurUck, in dessen Bauch sie die 

besten Krieger versteckt haben. In ihrem Siegesrausch missachten sie die warnende 

Prophenzeihung der Seherin Kassandra und ziehen das Pferd in die Stadt. In der Nacht 

steigen die Griechen heraus und zerstOren die Stadt. Die Manner werden getOtet, die 

Frauen mtissen den Griechen als Sklavinnen folgen. Auch Kassandra muss als Sklavin 

dem Agamemnon folgen. Ihre Schwester Polyxena wird auf dessen Grab nach Achillis 

Wunsch getOtet. Nur Aineias entkommt mit ein paar Trojanem. Er gilt als Stammvater 

der Romer; Romulus, der Grunder der Stadt Rom, stammt von ihm abo 

Der Stoff, Ilias, der die alteste schriftliche Quelle fUr den Kassandra-Stoff ist, ist Christa 

Wolf nattirlich bekannt. Das Zentralmotiv der Ilias, wie Rose beschreibt, ist aber der Zorn 

des Achilleus, der sich kurz vor Kriegsende wegen der Sklavin Briseis, die Agamemnon 

ihm wegnimmt, aus den Kiimpfen urn Troja zurucknimmt und sich sehr geargert, 

nachdem er erfahren hatte, dass Hektor seinen Freund Patroklos getOtet hat. Deswegen 

nimmt er fUrchterliche Rache an den Trojanem. Mit seiner Rtickkehr in die Stadt endet 

das Epos. 
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Die Erscheinung der Kassandra wird in Rias nur zweimal als die schonste von Priamos' 

Tochtem kurz erwahnt. In ihrer charakteristischen Funktion als Seherin erscheint sie bei 

Homer jedoch nicht. Rose fasst dies in seinem Buch zusammen, bezeichnend fUr die Ilias 

sind nur die intensive Beteiligung der Gotter am Kampfgeschehen und der schicksalvoUe 

Handlungsverlauf (vgl. Rose, 1989: 51). 

Christa Wolf hat einige wichtige Information der Ilias-Handlung iibemommen, zum 

Beispiel das Geschehen urn Achill und Briseis sowie Hektors Tod. Sie iibt aber Kritik auf 

die griechische Heldenkultur aus. Vor aUem weist sie auf die Fragwiirdigkeit der von 

Homer positiv dargestellten heroischen Tugenden Kampfesmut, zerstOrerisches Streben . 

und Ehrgefuhl hin; sie sieht hinter dieser Fassade Rachsucht, Neid, Feigheit, Egoismus 

und Habgier (vgl. Rose, 1989: 42). Ihre nachste wichtige QueUe fUr Kassandra ist die 

Tragodie Troerinnen von Euripedes. Es ist ursprUnglich ein Anti-KriegsstUck, das die 

Athener vor der gefahrlichen Expedition warnen sollte, die dennoch geschah und zum 

Untergang Athens fiihrte. In diesem StUck tritt Kassandra als rasende Seherin auf, sie 

singt den Hochzeitsgesang. Mit dem Brand Trojas endet das StUck. Obwohl Christa Wolf 

zentrale Geschehnisse wie die Gotterhandlung und die Ereignisse urn Helena nicht 

iibemommen hat, bilden Kassandras Ruf und die Endszene Grundlage fUr Wolfs Revision 

(vgl. Rose, 1989: 50). 

Neben den obigen genannten anti ken Werken nimmt Christa Wolfs DarsteUung des 

trojanischen Krieges auf der Griechische Mythologie (1955) von Robert von Ranke

Graves. Rose bemerkt dazu: "Seine Nacherzdhlung der griechischen Mythologie gemlgt 

.. nicht streng philologischen und historischen Anspriichen, denn er belegt seine Texte nur 

summarisch und gestaltet sie oft erzdhlerisch aus" (Rose, 1989: 29). Ganz anders als 

andere QueUe - aber aus Wolfs Sicht interessant - ist Ranke-Graves' Annahme 

matriarchalischer Gesellschaftsformen und einer weiblichen Gotterwelt (vgl. Rose, 1989: 

52) fUr die FrUhzeit, die laut Ranke-Graves Theorie im 2. Jahrtausend durch eine 

patriarchalische Kultur und Religion abgelOst worden sind. Er sieht die Griechen als 

Vertreter der patriarchalischen Eroberer, "mdrderisch, betriigerisch und schamlos" 

(Ranke-Graves, 1980: 162), die die friedliche Welt zersWrt haben, was Christa Wolf 

intensiv und mehrmals in ihrem Werk und in ihrem Gesprach zeigt. 
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2.1.2 Christa Wolfs Auseinandersetzung mit dem mythischen Stoff 

Christa Wolfs Beschaftigung mit dem Kassandra-Mythos ergab sich daraus, das sie im 

Man 1980 Urlaub in Griechenland verbrachte, weil sie anders als die Masse der DDR

BUrger ihren Urlaub auch im Aus1and verbringen durfte. Wahrend der Reise las sie die 

Orestie des Aichylos und war laut eigener Aussage beeindruckt von der Seherin, 

Kassandra, die warnt und der keiner Glauben schenkt (vgl. Wolf, 1983: 14). In den 

Voraussetzungen einer Erzahlung: Kassandra beschreibt Christa Wolfihre Faszination: 

"Selbsterkenntnis, Distanz, Nilchternheit glaube ich, bei innigster Betroffenheit aus ihrer Stimme 

herauszuMren. [ ... ] Ich scheine mehr von ihr zu wissen, als ich beweisen kann. Sie scheint mich 

schlirfer anzusehen, als ich wollen kann" (Wolf, 1983: 13). 

Die Begegnung mit dieser Figur fasziniert sie (vgl. Magenau, 2002: 328), da es urn eine 

Frau geht, die die Wirklichkeit hinter allen Fassaden einer von Mannern gemachten, 

grausamen Politik "sehen" lernt, eine Gestalt auf der Suche nach einer Emanzipation aus 

dem fast ausweglosen Kreislauf der mannlich dominierten Gesellschaft und eine 

selbstbewusste Frau, die versucht, nicht dem von den Mannern ausgeUbten Zwang in der 

Gesellschaft zu folgen und sich dem Schicksal der unterdrUckten Frauen zu beugen, 

sondern lieber auf verschiedene Arten fUr ihre Emanzipation zu verteidigen (vgl. Epple, 

1993: 284). Die ursprUngliche Geschichte legt aber kein groBes Gewicht auf die 

Kassandra-Rolle, sondern konzentriert sich viel auf Kampfe und Heldentaten. Besonders 

Homer hat diese Kampfe deutlich in seinem bertihmten Epos verherrlicht. Das heiBt 

l<.ampfbeschreibungen u~d die Schilderungen von Schlachten sind ein wichtiger Teil der 

abendlandischen Literatur. Gegen diese Tradition stellt sich Christa Wolf kritisch wie im 

letzten Kapitel beschrieben, zurn Beispiel im Kapitel 2.1. Ihr ist klar, dass die von ihr 

gestaltete Geschichte dieser blutigen Tradition nicht folgt: "Daran, ist mir k/ar 

geworden, kann ich nicht ankniipfen. Das kann meine Tradition nicht sein" (Wolf, 1989: 

441). 

Aus diesem Grund gestaltet sie einen Gegenentwurf, eine Erzahlung aus der personal en 

Perspektive einer Frau, die zu der Seite des Verlierers gehort. AuBerdem werden die 

Gotter bei ihr zu unwichtigen Nebenfiguren, die nur am Rande erwahnt werden. Zurn 
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Beispiel wird Apollon nur einmal in Kassandras Traum erwahnt. Zudem steht dieser Gott 

in der Kritik der Autorin, indem sie zwei Apollon, namlich den strahlenden Apollon und 

Apollon Lykeios, den Gott der Wolfe und der Mause in ihrer Geschichte prasentiert, was 

nirgendwo in der griechischen Mythologie vorgegeben ist (vgl. Rose, 1989: 90). Das 

heiBt, auBer der reduzierten Wichtigkeit der Gotter tibt Wolf Kritik an Gotten wie 

Apollon aus. Rose notiert in seinem Buch: "Wir begegnen so einer Veranderung des 

Stoffs, namlich einer Verschiebung der Akzente vom Gotterhorizont in den Horizont der 

menschlichen Figur" (Rose, 1989: 45). Weil sie diesen Stoff aus feministischer Sicht 

interessant findet, ruckt sie zum Beispiel die beruhmten HeIden in den Hintergrund. Wolf 

kritisiert die Heiden so gar, vor all em "Achill das Vieh". Sie mochte diese Geschichte 

sicherlich mit einer Frau als Hauptfigur umschreiben. 

Mit groBem Interesse aus feministischer Sicht beginnt Wolf intensive Recherchen zu 

Kassandra und ihrem Umfeld, wie sie in ihren vier Frankfurter Vorlesungen ausfiihrlich 

belegt: Aus Archaologie, Geschichte, Mythologie, Theologie und Literatur recherchiert 

sie die Figur Kassandra als die verstandlich reagierende Frau (vgl. Wolf, 1983: 15 8ff.); 

erforscht matriarchalische und patriarchaliche Strukturen in antiken Mythen, erwagt 

Auswirkungen auf das abendlandische Leben und Denken (vgl. Wolf, 1983: 139). Auch 

ihre eigenen Eindrucke aus Griechenland gehoren dazu. So schildert sie ihren Besuch des 

Todesplatzes der Seherin: das Lowentor in der antiken Stadt Mykene. Dort versucht sie, 

sich in ihre Protagonistin hineinzusetzen (vgl. Wolf, 1983: 97). 

Allmahlich entstand em inniger feministischer Schreibwunsch der · zeitgenossischen 

Schriftstellerin tiber die. vor 2500 Jahren von einem antiken Dichter gestaiteten 

mythischen Figur, den Wolf wenig spater in der Erzahlung Kassandra verwirklicht. 

Wesentliche Frage tiber Frauenschicksale kamen in ihr vor, die sie in ihren Frankfurter 

Poetik-Vorlesungen, die sie 1983 unter dem Titel Voraussetzungen einer Erzahlung: 

Kassandra fuhrt: 

"Wer war Kassandra, ehe irgendeiner tiber sie schrieb? [ ... J wo Jiegen die Antange der Unterdrtlckung 

der Frau? Denn in Kassandra ist eine der ersten Frauengestalten tiberliefert, deren Schicksal Yorforrnt, 

was dann, dreitausend Jahre lang, den Frauen geschehen soli: daB sie zum Objekt gemacht werden" 

(Wolf, 1983: 127). 
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Aus diesen obigen Zitaten erkennt man Wolfs Absicht, dass sie sich mit dem Kassandra

Mythos unter einem feministischen Blickwinkel auseinandersetzen mochte. Weil Christa 

Wolf eine besondere weibliche Sichtweise auf den Kassandra-Mythos entwickeln 

mochte, wahlt Wolf fUr die Figur Kassandra einen Erinnerungsmonolog, urn ihre innigen 

Gefiihlen in den Vordergrund zu riicken (vgl. Wolf, 1983: 128). 

AuBer der personlichen Faszination fUr diese Figur, die aus Wolfs Sicht das Schicksal der 

Frauen zeigt, kann das Weltgeschehen, inbesondere der Kreig zwischen Iran und Irak, ein 

wichtiger Schreibimpuls gewesen sein, urn die beangstigende Wirklichkeit zu 

thematisieren (vgl. Wolf, 1983: 143ff.). Christa Wolf schreibt dazu in ihrer dritten 

Vorlesung in Voraussetzung einer Erzahlung: 

"Die Nachrichten beider Seiten bombardieren uns mit der Notwendigkeit yon KriegsYorbereitungen, die auf 

beiden Seiten VerteidungungsYorbereitungen heiBen. Sich den wirklichen Zustand der Welt yor Augen zu 

halten, ist psychisch unertrllglich" (Wolf, 1983: 122). 

Neben der gespannten weltpolitischen Lage kann auch die beriichtige AusbUrgerung 

Wolf Biermanns als weitere Motivation ihres Schreibens gesehen werden. Damals 

konnten die Schriftsteller aus der DDR ins Ausland reisen. Christa Wolf genoss auch 

diese Sonderrechte. Nach der AusbUrgerung Wolf Biermanns im Jahre 1976, 

unterzeichnete sie zusammen mit anderen Schriftstellerinnen eine Resolution dagegen, 

obwohl Christa Wolf selbst als Schriftstellerin das Sonderrecht besaB, ins Ausland zu 

reisen. Die Ausbiirgerung Biermanns erinnert Christa Wolf an die Methoden der 

Nationalsozialisten, denen sie sehr kritisch gegeniiber steht (vgl. Magenau, 2002: 273f). 

Wolf musste danach miterleben, wie schlecht ihre Kollegen behandelt ~den. Ihr 

Ehemann gehorte auch dazu, auch sie selbst wurde wegen ihres Verhaltens verwarnt. 

(ebd., 2002: 283) Als ihre enge Kollegin Sarah Kirsch 1979 die DDR verlieB, konnte es 

Christa Wolf beinahe nicht mehr aushalten. (ebd., 2002: 289). Aber sie hielt an ihrem 

Beruf als Schriftstellerin fest, fordert eine gerechte Gesellschaftsordnung und sieht sich 

als gefangene und unterdriickte Schriftstellerin (vgl. Diekhans, 1982: 19). Wolf fiihlt eine 

groBe Nahe ihrer Situation mit der Situation der gefangenen Kassandra. Denn das 

Schicksal der Kassandra riihrt die Autorin, weil die Seherin urn das, was sie durchlebt 

und we iter durchleben muss, weiB und es nicht and em kann. Dieser Grund, nach Wolf 
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der sogenannte "Raub der Rechte" (Wolf, 1983: 45), fiihrt auch dazu, dass Christa Wolf 

bei ihrer schriftstellerichen Arbeit auf Stoffe wie den Kassandra-Mythos zuriickgreift. 

Neben diesen konkreten Schreibmotivationen betont Christa Wolf ganz allgemein eine 

gesellschaftskritische und zukunftweisende Funktion von Literatur. Sie kommentiert: 

"Ich glaube nicht, dass Literatur auf zentrale politische Entscheidungen einen wesentlichen Eintluss 

hat. [ ... ] Aber meistens wirkt Literatur auf eine indirekte Art, indem sie das Weltbild des Lesers, seine 

Weltsicht, langsam differenziert und verandert" (Wolf, 1983: 366f.). 

Deswegen versucht sie, diese Funktionen anhand des Kassandra-Mythos weiter zu 

entwickeln: 

"Aber es wachst das Bewusstsein der Unangemessenheit von Worten vor den Erscheinungen, mit 

den en wir es jetzt zu tun haben [ ... ] die Asthetik des Widerstands dagegen ware erst noch zu 

entwickeln" (Wolf, 1983: 1 07f.). 

Ais wichtiger Schritt auf diesem Weg kann ihr Kassandra-Projekt angesehen werden, mit 

dem sie zwar nicht verspricht, eine neue Poetik zu entwickeln, aber doch mit alternativen, 

ungew6hnlichen literarischen Formen zu experimentieren. In diesem Zusarnmenhang 

muss auch die Wahl des Kassandra-Stoffs gesehen werden, der in ihren Augen eine 

Gegenkraft zu der vorherrschenden Form der Vernunft darstellt. In ihrer Buchner

Preisrede beschreibt sie das Folgende: 

"Wir, emUchtert bis auf die Knochen, stehen entgeistert vor den vergegenstandlichten Traumen jenes 

instrumentalen Denkens, das sich immer noch Vemunft nennt, aber dem aufklarerischen Ansatz auf 

Emanzipation, auf MUndigkeit hin, I angst entglitt und als blanker NUtzlichkeitswahn in das 

Industriezeitalter eingetreten ist" (Wolf, 1988: 187). 

Dieser Form der Vernunft, die Sle als die eigentliche Ursache der gegenwartigen 

Probleme sieht, stellt sie mit ihrer Bearbeitung des Mythos eine andere, humanere Form 

entgegen: 

"Wir hatten Angst vor einem Atomkrieg, vor der Vemichtung unserer Zivilisation. Ich fragte mich: 

Wo liegen die Wurzeln dieser zerstOrerischen Krafte unerer Zivilisation, die zur Selbstvemichtung 

fUhren? Ich ging immer we iter zuruck in der Geschichte. Die sinnliche Erfahrung der griechischen 
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Landschaft, als ich in die alten Stiitten sah, war entscheidend. Da hatte ich den Ort, an dem ich die 

Erziihlung festmachen konnte. Ich suchte nach einer Metaphor dafilr, wie eine Frau sich in einer 

soJchen zersWrerischen Gesellschaft verhalten konnte. Kassandra und Troja waren das Modell dafilr" 

(Wolf, 1983: 151). 

Fasst man nun das Gesagte noch einmal zusammen, so entspricht das Umschreiben des 

Kassandra-Mythos fUr Christa Wolf in vielerei Hinsicht ihren Absichten. Aus Wolfs Sicht 

ermoglicht der Kassandra-Stoff erstens, viele feministische Aspekte darzusteIlen, die sie 

erforschen und prasentieren kann, besonders das Sich-selbst-Erkennen und die 

Emanzipation der Hauptfigur, was Hauptgegenstand der vorliegenden Arbeit ist. 

Zweitens ermoglicht der Kassandra-Stoff die Moglichkeit, die Weltgeschehnisse, zum 

Beispiel den Krieg und die Situationen in der DDR nach der AusbOrgerung, auf geeignete 

Weise zu prasentieren. Zuletzt bietet der Stoff nach Wolfs Ansicht eine andere Form der 

Vemunft als die Vemunft des instrumentellen Denkens, mit dem sich die Wahrheit besser 

erkennen Hisst. Dies erlaubt aber nicht nur ein Sich-Wiedererkennen der heutigen 

Menschen, sondem ermoglicht der Schriftstellerin auch das Gegenteil: den Mythos als 

Modell zu verwenden, urn eigene Erfahrungen aus der Gegenwart aufzunehmen und die 

heutige Gesellschaft zu verandem wie es Christa Wolf in Die Dimensionen des Autors. 

Essay und AuJsatze beschreibt: " Er [der MythosJ kann uns helfen, uns in unserer Zeit neu 

zu sehen " (Wolf, 1989: 126). 

2.2 Kassandra als Protagonistin 

2.2.1 Franen- nnd Mannerbilder in Kassandra 

2.2.1.1 Frauenbilder in Kassandra 

In Kassandra schafft Christa Wolf ein Entwicklungsmodell der Frau, welches die 

Gesellschaft zeigt, die patriarchalische Ztige tragt und in der Frauen haufig zu Opfern 

werden. Christa Wolf hat vor all em an drei Gestalten die Moglichkeiten weiblichen 

Verhaltens in der patriarchalischen Welt dargestellt: an Polyxena, Penthesilea und 

Kassandra. Sie aIle verkorpern ganz unterschiedliche Eigenschaften. Man kann auch 

sagen, dass Christa Wolf drei charakteristische Frauentypen prasentieren mochte (vgl. 

Rose, 1989: 52). Trotz ihrer unterschiedlichen Eigenschaften sind sie aIle der 
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patriarchalischen Gesellschaft unterworfen. Ein sehr haufig anzutreffendes Frauenbild in 

der Literatur ist die Frau, die es akzeptiert, unterdriickt zu werden und Polyxena steht fUr 

dieses Frauenbild. Aber bei Polyxena zeigt sich dieses Bild in extremer Form. Sie negiert 

die Erniedrigung durch Manner nicht, sondem sie liebt sie. Uber Polyxenas Aussehen 

sagt Kassandra, dass ihre Schwester so schon ist, dass Kassandra selbst auf sie 

eifersuchtig ist. Kassandra sagt einmal folgendes: 

"Du mit deinen grauen Augen. Du mit deinem schmalen Kopf, dem weiBen Gesichtsoval, dem wie mit 

dem Messer scharf geschnittenen Haaransatz. Mit dieser Haarflut, in die jeder Mann hineingreifen 

muBte. Du, in die jeder Mann, der dich sah, sich verlieben muBte, was sag ich, verlieben! Der er 

verfallen muBte" (Wolf, 1983: 31). 

Polyxenas Verhaltensweise wird von Kassandra ebenfalls erwahnt: "Wenn sie 

vorbeiging, lachelten sie aile, erst der Priester und der letzte Sklave wie das diimmste 

Kiichenmadchen" (Wolf, 1983: 112). Kassandra erkennt das Schicksal ihrer Schwester 

schon im Voraus, aber es bleibt nichts anderes ubrig, als sie zu bemitleiden, weil die 

Schwester Kassandra nicht zuhort. Dieser Frauentyp kann als "tauschbare Ware" (Epple, 

1993: 140) bezeichnet werden. Als Polyxena von ihrem Vater in einer Ratssitzung als 

"Lockvogel" fUr die Verhaftung Achills empfohlen wird, ist Kassandra sehr dagegen, 

aber Polyxena selbst akzeptiert das mit groBer : Freude, ohne die Gefahr zu kalkulieren, 

nur weil sie Achill treffen mochte. Sie Hisst sich als "Ware" behandeln, welche man 

tiberall hinstellen kann. 

AuBerdem respektiert Polyxena sich selbst nicht. Sie mochte alles fUr den Mann machen, 

ohne die Grenze zur eigenen Person zu ziehen. Sie lasst so gar zu, dass Achill ihr befiehlt, 

offentlich auf der Stadtmauer ihre Brust zu zeigen und sie fiihrt den Befehl auch geme 

aus. Hier betont Christa Wolf Polyxenas Stellung einer Frau als "Objekt" der Manner. 

Diese Szene stammt nicht aus dem Mythos, sondem wurde von Christa Wolf bewusst 

hinzugefiigt. Kassandra beschreibt diese Form der Zuneigung ihrer Schwester als "Lust 

an SelbstzerstOrung" (Wolf,1984: 131). Die Erniedrigung fUr die Manner, die Polyxena 

hinnimmt, macht sie freiwillig und Kassandra merkt das: "Das hatte sie gewollt. Die 

ihren strafen, indem sie sich selbst verdarb" (Wolf, 1983: 128). Sogar ihr Tod wird ihr 

von ihrem Mann befohlen. Sie muss diesen Befehl zum Tode ohne Widerstand nehmen. 

Ihr Leben gehort ihr nicht, weil in dieser Gesellschaft das Leben einer Frau ihrem Mann 
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gehort. Sie ist komplett rechtlos. Ihr wird befohlen "nach der Griechen Sieg auf dem 

Grab zu opfern", "irr geworden von Angst" (Wolf, 1983: 154). Nach Trojas Fall wird sie 

als ohnmachtiges Opfer auf Achills Grab getOtet. 

Zusammenfassend lasst sich Polyxena, mit "Lust an Selbstzerstdrung" (Wolf, 1983: 131) 

zum Objekt mannlicher Zwecke und Herrschaft machen. Sie bietet sich Achill als 

Tauschobjekt und Lockvogel an, sie begibt sich in seine Hande. Damit erniedrigt sie sich 

selbst zur Ware und gibt ein Beispiel fur die Preisgabe und Sklaverei der Frau unter den 

Bedingungen des Patriarchats. 

1m Vergleich zu Polyxena stellt die Amazonen-Figur Penthesilea, die mit mannIichen 

Waffen kampft und "die ausweglose Linie des Matriarchats verk6rpert" (Wolf, 1993: 

118), eine extrem mannerfeindliche Frau in der Gesellschaft dar. Denn mit Penthesilea 

mochte Christa Wolf zeigen, dass nicht aIle Frauen sich erniedrigen lassen wie Polyxena 

(vgl. Wolf, 1993: 101). Die Amazonen, zum Beispiel Myrene und Penthesilea wahlen 

einen anderen Weg aus, namlich den, wie Manner zu kampfen. Sie versuchen, das 

aggressive Verhalten der Manner zu verkorpem, ohne zu uberlegen, dass das zu ihrem 

tragischen Ende fiihrt. Die Amazonen unter der FUhrung von Penthesilea verkorpem bei 

Wolf die kriegerische Gewalt, die von Frauen ausgeht. Wolf verherrlicht damit nicht die 

weibliche Kraft, die sich der mannlichen Gewalt entgegensetzt, sondem ihr Ziel ist 

vielmehr zu zeigen, wie verheerend Gewalt im Allgemeinen ist. AhnIich wie 

Klytaimnestra bringt die Anfiihrerin der Amazonen Penthesilea, "die ausweglose Linie" 

(Wolf, 1993: 118) des F eminismus zum Ausdruck, die mannIiche Aggressivitat und 

Destruktivitat benutzt, urn feministische Ziele zu verwirklichen. Bei WaIf verkorpert 

Penthesilea vielmehr die WeiterfUhrung des kriegerischen, gewalttatigen und 

selbstzerstOrerischen Prinzips des Patriarchats. Sie will "lieber kiimpfend sterben, als 

versklavt sein" (Wolf, 1983: 136). In dem tibertriebenen Kampf des Weiblichen liegt, 

wie Wolf in ihrem Nachwort zu Kleists Penthesilea ausfiihrt, ein Moment des Wilden 

und Wahnsinnigen. Ein soIches wildes und wahnsinniges Moment in der Erzahlung 

Kassandra zeigt die "Todessucht" von Penthesilea und in ihrem Verlauf kommt die 

Gefangene in der patriarchalischen Gesellschaft, fast nicht anders als Polyxena, zum 

Ausdruck. Wolf zeigt an dieser Gestalt, "wohin Weiblichkeitswahn sich verirren kann" 

(Rose, 1989: 52). Penthesilea bleibt letztlich als Konkurrentin zur Mannerwelt in den 
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patriarchalischen Wertvorstellungen verhaftet wie Polyxena, die sich als Objelct 

behandeln lasst. 

Das dritte Frauenbild in Kassandra ist dasjenige welches von der Hauptfigur Kassandra 

gezeichnet wird. Kassandra als die Lieblingstochter ihres Vaters, Priamos und Priesterin 

in Troja zeigt zuerst ihren Wert als Frau unter beinahe unmoglichen Bedingungen. Das 

heiJ3t, sie integriert sich mit Absicht in die herrschenden Institutionen, damit sie Macht 

gewinnt und schlie13lich eine Gelegenheit zur gehobenen Arbeit erhaIt. Der Aufstieg in 

eine Machtposition ist aber mit groJ3en Schwierigkeiten verbunden. 

Als Kassandra als Priesterin eine "gehobenen Position" geboten als VerwaIterin der 

Werte dieser Gesellschaft iibernimmt, tritt sie in das patriarchalische System ein, wornit 

ihr Streben nach Uberlegenheit und nach Herrschaft bestatigt wird. Die mannIich 

dominierte Gesellschaft zu beherrschen, ist ihr nicht moglich, denn ihre Stimme wird 

trotz ihrer Stellung als Priesterin von den anderen mannIichen Priestern und Konig 

Priamos nicht wirklich gehort. Sie ist nur eine Frau, die die Wahrheit weiJ3 mid 

ausspricht, aber die mannIichen Priester sehen ihre abweichenden Ansichten als ungiiltig 

sogar wahnsinnig an. Das heiJ3t, sie besitzt keine tatsachliche Macht. Schlie13lich lebt 

Kassandra entfremdet und im Zwiespalt mit sich selbst, was auch das Problem der Frau 

in der Gesellschaft nach der Intention Wolf zeigt (vgl. Wolf, 1983: 86). Sie zeigt 

auJ3erdem den Weg zur "Selbstwerdung" der Hauptfigur, der im nachsten Kapitel 

ausfiihrlich behandelt wird. 

Man kru:m unschwer erkennen, dass Wolf nicht aIle Frauenfiguren perfekt und gut 

gestaltet. Wahrend Polyxena Lust an SelbstzerstOrung hat und Objelct der Manner sein 

mochte, wird die Arnazonenkonigin, Pentheselia von Kriegs- und Gewaltsucht beherrscht 

und mochte Manner tOten. Auch Kassandra, die starker positive Eigenschaften von 

Frauen verkorpert, hat auch negative Seiten. Wolf versucht, nicht alles Weibliche zu 

verherrlichen. Sie mochte vielmehr zeigen, dass auch Frauen negative Seiten wie Manner 

haben konnen und sie sollen mit ihnen richtig umgehen. 
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2.2.1.2 Mannerbilder in Kassandra 

Nun sollen die von Christa Wolf gestalteten Mannerbilder in Kassandra betrachtet 

werden, die nicht einseitig negativ dargestellt sind. Manche erweisen sich sogar als 

ausgesprochen positiv trotz der moglicherweise "mannerfeindlichen" Denkweise der 

Autorin. Diese positive Mannerfiguren, die sich "untypisch" oder anders als die Mehrheit 

der Manner verhalten, zeigen uns ein Verhalten, das im Sinne Wolfs denn als 

"menschlich" statt als "mfumlich" zu bezeichnen ist (vgl. Wolf, 1983: 89). 

In Kassandra lassen sich zwei Gruppen von Mannem unterscheiden. Zunachst wird die 

erste Gruppe dargestellt, die Wolf als schlechte Gruppe in ihrer Voraussetzungen einer 

Erziihlung beschreibt. Christa Wolf hat den dezidierten Gedanken, dass "Lemen durch 

das Leid [ . .} der Weg des miinnlichen Denkens [ . .} ist" (Wolf, 1993: 75). Sie ist der 

Auffasung, dass Manner dieser Gruppe Frauen nicht herzlich lieben, sondem 

durchschauen wollen, urn sie zu beherrschen und zu unterdriicken. Denn sie halten sich 

selbst fUr uberlegen aber verbergen Feigheit hinter Aggression. Dieses von Christa Wolf 

gestalteten Mannerbild zeigt die Aggressoren, deren Grausarnkeit im Kampf nur "die 

Kehrseite von Angst " (Wolf, 1983: 12)", Schwiiche " (Wolf, 1983: 13) und JJ Unsicherheit " 

(Wolf, 1983: 121) ist. Dieses Bild verkorpem der griechische HeerfUhrer Agamemnon 

und auch der traditionell wichtigste Held des Mythos Achill . Die heldenhafte, 

tugendhafte Tat, das Streben nach Heldentum und ein offensives Selbstbewusstsein sind 

zum Beispiel bei Achill nur die Fassade, hinter der sich Feigheit und Ichschwache 

verbergen: ,,Im Kampf ein Unhold, damit jeder sah, dass er nicht feige war, wujJte er 

nichts mit sich anzufangen nach der Schlacht" (Kassandra, 1983: 97). 

Zentrale Taten Achills werden zum Beispiel nicht als tugendhaft bewertet, sondem als 

Lustmord. Wenn er die Leiche der von ihm getOteten Penthesilea schandet (Kassandra, 

1983: 140), wenn er den Knaben Troilos in sexueller Begierde tOtet (Kassandra, 1983: 

87), oder wenn er befiehlt, die von ihm begehrte Polyxena auf seinem Grab zu tOten, sind 

aIle diese Taten Ausdruck seines schlechten Charakters. So wird Achill, fUr Homer und 

die abendlandische Tradition ein idealer Held bei Christa Wolf zum negativen HeIden. 

Der "gottliche Achill" Homers wird in der Interpretation Wolfs in, ,,Achill das Vieh" 

(Kassandra, 1983: 68) umgeschrieben. Kassandra auJ3ert immer wieder ihren Hass gegen 
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Achill. Sie artikuliert in ihrer Ablehnung des Heroentums auch den Widerstand gegen ein 

aggressives, zerstOrerisches Prinzip: "Achill das Vieh" sagt sich urn so vieles leichter als 

dies Wir" (Kassandra, 1983: 139). Nach Auffassung von Christa Wolf verursacht ein 

solches Verhalten wie bei Achillletztlich das Frauen zum "Opfer" gemacht werden: "Die 

Manner, schwach, zu Siegern hochgeputscht, brauchen, urn sich iiberhaupt noch zu 

empfinden, uns als Opfer" (Kassandra, 1983: 140). 

Verglichen mit der ersten Mannergruppe besteht die zweite Gruppe aus hilfreichen, 

verstandnisvollen und positiven Mannem. Wolfs Intention ist hier zu zeigen, dass nicht 

aIle Manner aggressiv und selbstzentriert sind. Sondem sie sind "normale Menschen" 

und nicht anders als Frauen. Anchises und besonders sein Sohn Aineias verkorpem das 

Prinzip des "zartsinnigen" Mannes, den Christa Wolf absichtlich als " Obertragung eines 

gegenwartigen Wunschbildes auf eine mythologische Figur, die nicht so gewesen sein 

kann" darstellt. (Wolf, 1993: 46). Christa Wolf entwickelt die Figur Aineias in einer sehr 

frlihen Phase der Entstehungsgeschichte von Kassandra wamend ihrer 

Griechenlandsreise. Sie beschreibt, wie sie diese mythologische Gestalt mit emem 

"zartsinnigen" Mann verschmilzt, des sen Geschichte sie auf der Uberfahrt liest: "Fix und 

fertig enstand Aineias vor meinem inneren Auge" (Wolf, 1993: 46). 

Nach Wolfs Absicht besitzt Aineias "Zartsinn, gepaart mit Kraft" (ebd.). Zum Beispiel 

klammert sich Kassandra bei ihrem ersten Anfall an Aineias, der "erschrocken war, aber 

standhielt" (Kassandra, 1983: 47). Aineias ist auch der, der in wichtigen 

Krisensituationen fUr Kassandra da ist, ihr beisteht oder ihr zuhort und trostet. Ais 

Kassandra zum Beispiel als Tempelprostitutierte ausgewahlt ist und in "grauenvoller 

Scham" (Kassandra, 1983: 20) da sitzt, holt Aineais sie abo Dabei erscheint zum 

erstenmal das Verhalten, das seinen "Zartsinn" charakterisiert: "Er hob mich auf - nein: 

Ich erhob mich, aber dariiber streiten wir manchmal" (Kassandra, 1983: 21). 

Nach dem Tod ihres Bruders, erstarrt Kassandra in Gefiihllosigkeit, aber spUrt sie die 

Beriihrung durch Aineias Handen, die sich an ihre Wange legen. Aineias tragt die 

verstOrte Kassandra zu den Frauen in den Hohlen, wo sie getrostet und gepflegt wird. 

Dort trifft sie Anchises, der ebenfalls als positive Mannerfigur dargestellt wird. Anchises 

lebt in bewusster Distanz zur Palastwelt. Er ist humorvoll, lebenslustig, sensibel und trotz 
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korperlicher Schwachen aktiv. Er lebt, wie Aineias in den Hohlen bei den Frauen, fern 

vom Palast. Die Palastwelt ist im Roman als die Welt von Herrschaft und Unterwerfung, 

strikter Organisation, eines strengen Systems von starker Hierachie beschrieben. Wolf hat 

vor aHem diesen Systemaspekt der Stadt Troja zum erstenmal m ihrer 

Tagebuchaufzeichnung vom 10. August 1980 betont: 

"Eine Stadt mit Palast, ZitadelJe, Handwerker-, Hilndler-,Schreiberhausem. Mit TempeJn, heiligen 

Bezirken. Mit einer Mauer urn das Ganze. [ ... ] Ein Stadtstaat mit einem Herrscherhaus, das fUr g5ttlich 

gelten mohte, mit Edelleuten [ .. . ] mit Verwaltungsangestellten auf allen Ebenen der Hierachie, mit der 

Masse der arbeitenden Bevolkerung [ ... ] Mit Sklaven" (Wolf, 1993: 89). 

Anchises entscheidet sich nicht dafiir, sich nicht in ein solches System zu integrieren, 

sondern er lebt fern davon, in der Nahe der Natur. Er lehrt Kassandra und anderen Frauen 

politische Hintergriinde und Zusammenhange, Ehrfurcht vor der Natur, die er als Partner 

behandelt. Er besitzt eine Freundlichkeit ohne Vorurteile, Kreativitat, Fantasie und 

Lebensfreude, was ihm die geistige Ubedegenheit gibt, urn gegen physische Schwache 

und Angst zu bestehen. 

Zusammenfassend gestaltet Wolf Mannerfiguren in Kassandra wie ihre Frauenfiguren, 

bei denen es ebenfalls typische und untypische Vertreter des Geschlechts gibt. Wahrend 

die HeIden wie AchiH und groBer FUhrer wie Agamemnon in fiiiheren Werken von 

mannlichen Verfasser wie Homer oder Euripedis nicht einmal negativ kritisiert werden, 

Ubt Wolf neue Kritik auf sie aus feministischer Sicht aus. Bemerkenswert ist natlirlich, 

dass Wolfs Meinung nicht einseitig ist, denn sie gestaltet nicht nur die meistens in der 

Frauenliteratur vorkommenden "typischen" Mannerfiguren, sondern auch die 

"untypischen" Mannerfiguren wie Ainesias und Anchises, die Zartsinnigkeit verkorpern 

und immer bereit sind, der Frau Hilfe zu leisten. 
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2.2.2 Die Entwicklung der Protagonistin - ein Befreiungsprozess 

2.2.2.1 IdentiilZierung und Widerstand - verzweifelte Versuche von Kassandra 

2.2.2.1.1 Kassandras Erinnerung an die Kindheit - Lieblingstochter 

Mit ihrer Protagonistin Kassandra demonstriert Christa Wolf unter anderem auch wie sich 

die fUr Kassandra mUhevolIe Protesthaltung entwickelt (vgl. Wolf, 1989: 45). Zur Genese 

dieser Verhaltensweise findet sich in den Voraussetzungen folgende Mahnung, die eher 

wie eine Beschworung klingt: 

"Wenn die [ . .. J Gefahr uns bis an die Grenze der Vemichtung gebracht hat, so sollte sie uns doch auch 

an die Grenze des Schweigens, an die Grenze des Duldens, an die Grenze der ZurUckhaltung unserer 

Angst und Besorgnis und unserer wahren Meinungen gebracht haben" (Wolf, 1983: 88). 

In literarischer Form wird die Entwicklung dieser Protesthaltung dadurch 

veranschaulicht, dass Kassandra in vielen entscheidenden Szenen der Erzahlung 

sprachlichen Widerstand lei stet, sich damit den Anspruchen des Vaters und der 

Palastwdt verweigert und sich damit auch innerlich emanzipiert. Der Widerstand 

Kassandras gegen die herrschenden Regeln, inbesondere bei der Konfrontation mit ihrem 

Vater, Priamos und den Mannem in der Palastwelt, findet nicht nur auf der Ebene der 

Sprache, sondem auch auf der Ebene der Aktion statt. Die sprachliche 

Auseinandersetzung mit ihrem Vater steht in der Ausdrucksform von Kassandras innerer 

Entwicklung. Der Prozess ihrer ersten LoslOsung von den vorgefundenen Normen geht 

einher mit der LoslOsung von ihrem Vater. Deswegen solI zunachst die Beziehung 

zwischen Kassandra und Priamos untersucht werden. 

Diese Beziehung ist schon von Anfang an von Widerspruchen gekennzeichnet. Einer 

starken Zuneigung, die sie als "Lieblingstochter" (Kassandra, 1983: 59) an ihn bindet und 

ihn wahrscheinlich auch an sie, stehen die sehr verschiedenen Weltanschauungen 

gegenliber, die nicht zu vereinen sind. 1m Rlickblick sieht Kassandra, wie das Kind, das 

sie einmal war, das vertrauliche Zusammensein mit den Eltem genoss: 
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,,[ ... ] ich, Liebling des Vaters und an Politik interessiert wie keines meiner zahlreichen Geschwister, 

ich durfte bei ihnen sitzen und horen, was sie redeten, oft auf Priamos' SchoB, die Hand in seiner 

Schulterbeuge" (Kassandra, 1983: 17). 

Dieses Bild des Konigs auf dem "Thron" hat Christa Wolf gerade erst der "patrilinearen 

Erbfolge" (Wolf, 1983: 144) konzipiert. Trotz der sogenannten "patrilinearen Erbfolge" 

hat der Konig auf dem Thron ein besonderes Interesse an seiner Tochter Kassandra. Er 

erlaubt seiner zartlich geliebten Tochter bei der Sitzung dabei zu sein und zeigt ihr, dass 

er sie braucht. ("Priamos der Vater brauchte mich" (Kassandra, 1983: 15)). An diesem 

Bild macht sich ein Gedanken klar, dass der Vater Kassandra auch liebte. Wahrend sie an 

den Vater gebunden bleibt, sind ihre Gefiihle der Mutter gegenuber ambivalent. Sie hasst 

ihre Mutter zunachst, spater sieht sie deren Handlungen positiv. 

Aus den genannten Grunden spielt Priamos :fur Kassandra mehr als nur die ubliche Rolle 

des Familienvaters. Ihre Liebe zu ihrn hemrnt mehr und mehr die innere Entwicklung 

Kassandras und verhindert ihre Selbstbefreiung (vgl. Klasson, 1991: 98), was ich in 

Kapitel 2.2.2.1.3 ausfiihrlich behandeln werde. Epple fasst zusarnrnen und schreibt: 

"Kassandra gewinnt in der JugendSelbstvertrauen und SelbstbewuBtsein aus dem Gefilhl heraus, die 

Lieblingstochter ihres Vaters Priamos zu sein. [ ... ] Sie identifiziert sich vollsUindig mit Troja, dem 

Palast, dem Vater" (Epple, 1993: 345). 

2.2.2.1.2 Unterdriickung der Frau im Patriarchat - Problem mit der mannlichen 

Gesellschaft 

Wolf zeigt aber im Gegensatz dazu die Unterdruckung der Frauen in der von Mannem 

dominierter Gesellschaft des Romans. Die Schrnerzen und Leiden, die die Manner den 

Frauen zufiigen, hinterlassen hier die Spuren auf der "Haut", in den "Haaren", den 

"Augen" und in der "Stimrne" der weiblichen Figuren. Sie bringt damit den Gedanken 

zum Ausdruck, dass die Frau in der Gesellschaft oft unter dem Mann steht (vgl. Wolf, 

1983: 89). So wird Polyxenas Gluck zerstOrt, Myrines Haut wird mit Blut und Narben 

bedeckt, Andromache weint sich die Augen aus, Dinones Augen zeigen einen "starren 

Blick", die "weiBhaarige" Hekabe wird zu einer "heulenden Hundin". Dazu kommen 

Briseis Schreie, die Kassandra als besonders eindruckliches Beispiel fiir das Leiden von 
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Frauen nennt: "So viele Frauen ich in diesen Jahren schreien harte - der Briseis Schreie, 

als wir Troilos begruben, liefJen unser Blut gerinnen" (Kassandra, 1983: 129). 

Da im Rahmen dieser Arbeit eine sehr detaillierte Beschreibung der Lebens- und 

Leidensgeschichte einer jeden Frauengestalt nicht erfolgen kann, wird deswegen nur der 

wichtigste Fall, namlich das Schicksal Briseis beispielhaft und aus Kassandras 

Perspektive beschreiben, urn das unertragliche Leiden der Frau in der mannIichen 

Gesellschaft des Romans sichtbar zu machen. Briseis, die Geliebte des Troilos und 

Tochter des Sehers Kalchas, wird als den Objektstatus der Frauen in Troja - in ihrem 

FaIle vor allem als Lustobjekt ihrer mannlichen Besitzer - bezeichnet. Sie wird reduziert 

auf ein bloBes Ding auf den Status einer "Austauschware", die hin und her geschoben 

wird zwischen Diomedes, Achill, Agamemnon und wieder Achill. Briseis und Troilos, 

"das Paar schlechthin" (Kassandra, 1983: 133), werden beide zu Opfem 

ders"Mannerwahn" (Wolf, 1983: 158). Die Manner verhaften aIle, welche verdachtig 

sind, mit dem "Feind" zu arbeiten. Troilos wird die Schuld gegeben, weil er naiv bei 

seiner Partnerwahl yom subjektiven Gedanken ausgeht. Der Tod des Troilos durch das 

Schwert des Achills zerbricht das Leben der Briseis. Sie verliert beinahe den Verstand; 

ihre Schreie lassen das Blut gerinnen und sie wird sprachlos. Es folgt der "Export" der 

Briseis und die "Ubergabe" an Achill unter der unvermeidIlchen Begleitung Kassandras. 

Danach erzahlt Kassandra den Fall Briseis, was des Frauen Leid sichtbar zeigt: "Ich sah: 

Er legte seine Hand auf sie, wie man es bei einer Sklavin tut" (Kassandra, 1983: 53). 

Eine Sklavin Achills, die danach in der Frauengemeinschaft am Skamandros lebt, 

berichtet yom Schicksal von Briseis. Sie sagt: ,,Briseis, unsere Briseis, wurde, um ihren 

bockigen Herrn zu versahnen, von Agamemnon eigenhandig zu ihm zuriickgebracht. In 

welcher Verfassung! Das Madchen weinte" (Kassandra, 1983: 136). 

Die Traurnatisierungen der Frauen Trojas stehen nach Auffassung von Jankowsky in 

einem direkten Zusamrnenhang mit dem "Helden-Kult" in Troja, den Wolf als negativ 

bewertet (vgl. Jankowsky, 1991: 85). Briseis verliert Troilos in einem Zweikampf mit 

Achill, Oinone verliert Paris an Helena, Hekabe verliert Priamos durch den Krieg. Auch 

Kassandra verliert Aineias und Polyxena wird von der "Konigspartei" als "Lockvogel" 

fUr Achill benutzt und verliert am Ende den Verstand. AIle Aspekte des Leidens lasst 
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Christa Wolf in ihrem Satz in Voraussetzung einer Erzahlung zusammenfassen, der 

lautet: " die Frau wird zum Objektfremder Zwecke " (Wolf, 1983: 118). 

2.2.2.1.3 IdentirIzierung mit der Macht - Selbstbestimmung durch Sehertum? 

Schon fiiih wird Kassandras Bediirfnis nach einem "eigenen Selbst" durch oben erwiihnte 

Scbmerzerfahrungen geweckt, die auf tiefe Verletzungen zuriickgehen. Seherin zu 

werden, erscheint ihr als einzige Moglichkeit, weiteren Verletzungen zu entgehen. 

Kassandra will aber nicht einem Schicksal wie dem ihre, Mutter und Schwester folgen, 

die nur Heim und Herd huten. Sie leistet Widerstand gegen dieses fast unvenneidliche 

Schicksal der trojanischen Frauen, indem sie einen mannIichen Beruf wahlt und sich in 

ein mannIiches System zu integrieren versucht (vgl. Rose, 1989: 78). Fiir sie als 

Konigstochter war das Priesterinnenamt die einzige mogliche Wahl, die ihr zugleich 

relative Freiheit, aber auch Nahe zur machtigen von Mannem beherrschten Palastwelt, 

gibt. 

Ein weiterer Grund, Seherin zu werden hat mit Kassandras bereits angedeuteter Scheu 

vor "der Annaherung irdischer Manner" (Kassandra, 1983: 32) zu tun. Denn ein 

pragendes Erlebnis in ihren fiiihen Kinder- und Jugendjahren war, dass sie eifersuchtig 

auf ihren Zwillingsbruder, den Orakelsprecher Helenos, ist, weil, "die Leute auf seine 

Worte warteten wie auf Speise und Tran/t' (ebd.). Sie fiihlte sich als Frau ihrem Bruder 

komplett unterstellt und sie versucht, einen privilegierten Stand zu erreichen, um sich 

selbst zu befreien. Trotzdem kann man den Beginn ihrer Priesterschaft wahrscheinlich 

immer noch als eine Zeit der Frauenunterdruckung verstehen, die Kassandras Wunsch 

nach Emanzipation verstarkt. Bereits ihr erster Traum als Priesterin zeigt, dass das von 

ihr erhoffte GlUck nicht von Dauer sein kann. 1m Traum "sieht" Kassandra Dinge, die sie 

im Bewusstsein nicht wahrnebmen kann. Der "Sonnengof(" Apollon, dem Kassandra 

dienen musste, erschien ihr "im Strahlenglanz" und "mit der Leier" und Kassandra stellte 

sich ibm vor, so wie es ihr befohlen wurde. Er kann ihr als Gott der Seher die Gabe des 

Sehens geben, was Kassandra benotigt, um eine wirksame Seherin zu werden. Sie 

braucht diese Gabe, urn mehr Macht als Priesterin zu erhalten (vgl. Jankowsky, 1991: 

167). Er schenkt sie ihr und fordert dafiir, mit ihr zu schlafen. Ais sie sich ibm 

verweigert, verwandelt sich der strahlende Gott in einen Wolf, der ihr "wutend in den 
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Mund spuckte" (Kassandra, 1983: 19). Spater lasst sie ihre Amme diesen Traum deuten: 

" Du hast die Gabe, die ZukunJt vorauszusehen. Doch niemand wird dir glauben" 

(Kassandra, 1983: 28). 

Wolf spielt in dieser Szene auf die Situation der Frauen in der Gesellschaft der Achtziger 

Jahre an, vor all em darauf, dass Frauen von der Gesellschaft kaum ernst genommen 

werden (vgl. Epple, 1993: 299). FUr Kassandra ist es, ein mlihevoller Weg, den 

gesellschaftlichen Bedingungen zu entgehen. Kassandra hat "einen Mannerberuf 

gewahlt, indem sie sich zur Seherin ausbilden liej3" vielleicht weil sie "werden [wollte] 

wie die Manner" (Wolf, 1983: 17). Das geht auch aus dem folgenden Satz hervor: "wie 

anders sollte eine Frau sonst herrschen konnen?" (Kassandra, 1983: 32) 

Urn zu zeigen, lasst Wolf Kassandra erst wirklich an den Besitz der Gabe und der Stelle 

glauben, als sie von den anderen bestatigt wird. Man ahnt, dass Kassandras Wunsch nach 

Selbstbestimmung so stark ist, dass sie zuerst vor nichts Angst hat, gar das 

Selbstbewusstsein, dass ihr Recht nicht mehr beraubt wird: 

"Wenn Apollon dir in den Mund spuckt, sagte sie (Marpessa) mir feierlich bedeute das: Du hast die 

Gabe, die Zukunft vorauszusagen. Doch niemand wird dir glauben. Die Sehergabe. Das war sie. Ein 

helier Schreck. Ich hatte sie mir ertriiumt. Mir glauben - nicht mir glauben - man wUrde sehn" 

(Kassandra, 1983: 28f.). 

Die Autorin beschreibt auch noch, wie ihre Protagonistin wenig spater willig, aber ohne 

Gefiihlsengagement ein Verhaltnis mit dem Oberpriester des Tempels hat. Wolf will 

durch diese Erniedrigung ihrer Hauptfigur den Lesem zeigen, wie Frauen in einer solchen 

Gesellschaft so unterstellt sind, dass sie gegen ihren Willen den Geschlechtsakt 

vollziehen mussen, urn ihr Ziel zu verwirklichen. Das Durchleben der Schwierigkeiten 

kostet viel MUhe, aber es ist sehr notwendig fUr die Emanzipation, Ausdauer und Mut zu 

haben. Wolf zeigt es in ihrer Figur Kassandra. Sie deutet ihre Aussage in Voraussetzung 

einer Erzahlung an. Sie schreibt: " dass wir [ . .] uns nicht emanzipieren werden, wenn wir 

dieses Entsetzen nicht durchleben " (Wolf, 1983: 152). 

Trotzdem bleibt Kassandra zielstrebig. In ihrem Streben ist sie hochmUtig und 

rlicksichtlos. Sie glaubt, dass sie als Lieblingstochter des Priamos diese scheinbar 
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wertvolle Stelle, Priesterin zu werden, genommen hat. Sie fiihlt, dass sie Rilckhalt im 

Konigshaus hat und als sie den begehrten Stand der Priesterin erreichte, war Kassandra 

ganz in der Lage, die IdentWit fur die Emanzipation zu bekommen, Menschen zu 

beeinflussen und zu beherrschen (vgl. Rose, 1989: 72), die sie als fahige Priesterin 

befriedigen konnte. Aber Panthoos merkt, dass Kassandra Ziige in ihrem Wesen hat: 

"Zweifel/os, sagt er [Panthoos}, es gebe Ziige in meinem Wesen, die der Priesterschaft 

entgegenkiime. Welche? Nun - mein Wunsch, auf Menschen EinflufJ auszuiiben" 

(Kassandra, 1983: 31). 

In Risses Arbeit (1986) sagt sie ebenso wie Panthoos: "Der Wunsch, der Kassandras 

Streben nach der Sehergabe zugrunde liegt, ist der nach Wiirde, danach, EinflufJ zu 

nehmen und geachtet zu werden" (Risse, 1986: 107). 

Schwierig ist, die detaillierte Aufgabe ihres Bemfs herauszusuchen, weil die Autorin sich 

selbst nicht auf Aspekte der Gottheit, sondem mehr auf das innerliche Gefiihl und die 

innere Entwicklung der Hauptfigur konzentriert (vgl .. Wolf, 1989: 87), deswegen werden 

nur suggestive Szene, die ihr inneres Gefiihl zeigen und die Auswirkungen der Macht auf 

Kassandra, analysiert. 

Bei der Tatigkeit als Priesterin sieht Kassandra nun, dass sie die ,jromme Scheu und 

Bewunderung in den Blicken der einfachen Leute" (Kassandra, 1983: 12) genossen hatte, 

nicht zuletzt, wenn diese Leute "vor ihren Worten erbleichten" (Kassandra, 1983: 31). 

Anstatt die Macht der Priesterin fur ihre Emanzipation zu nutzen, missbraucht sie die 

Macht, urn sich selbst zu erheben. Kassandra hat geahnt, dass sie die Macht nicht recht 

benutzt. Das konnte nach Ansicht vieler Forschungsarbeiten bedeuten, dass Kassandra 

die Macht missbraucht. Obwohl das Streben nach mehr Macht fur Kassandra der erste 

Beweggrund ist, das Arnt zu erlangen, urn ihr Recht auf ein Sprechen mit eigener Stimme 

zu verwirklichen, vergisst sie ihr Ziel. Sie wird vielmehr machtgieriger und "blind" und 

gleichzeitig "Komplizin der mannlichen Herrschaft" trotz ihrer unterschwelligen 

Ahnung, was richtig oder falsch ist. Sie selbst beschreibt es folgendermal3en: 



2<} 

"Ich sah nichts. Mit der Sehergabe uberfordert, war ich blind. Sah nur, was da war, so gut wie nichts 

[ ... J Ich lebte von Ereignis zu Ereignis [ .. . J Ereignisse, die suchtig machen, aufimmer neue Ereignisse, 

zuletzt auf Krieg" (Kassandra, 1983: 32f.) 

Martin Bergelt (1987) fasst in semer Untersuchung tiber den IdentiHits- und 

Vemunftsbegriff der Erzahlung diese Entwicklung Kassandras als "unreflektiert 

weibliche[rJ Identitdt uber Identitdtsspaitung und zu Identitdtsverlust" (Bergelt, 1987: 

58) zusammen. 

Ohne Zweifel charakterisiert Wolf die Problematik der Ubemahme "mannlicher" 

Wertvorstellungen bei der Emanzipation der Frau (vgl. Weigel, 1989: 128) wie folgt: 

"Jch spieite die Priesterin. Jch dachte, Erwachsensein bestehe aus diesem Spiel: sich 

selbst verlieren " (Kassandra, 1983: 33). Dass Kassandra ein mannliches Wesen mit 

Machtgier verkerpem mechte und dabei hofft, dass sie so sHirker wird und schlieBlich 

ihre vermeintlich "starke" Identitat zur Selbstbefreiung finden wird (vgl. Klasson 

,1991: 154), bedeutet zugleich SelbstzerstOrung, Identitatsverlust und Verhinderung eines 

eigenen Selbst. Auf einer weiteren Deutungsebene zeigt Wolf mit dieser Problematik die 

Situation der arbeitenden Frauen, die nicht ihren eigenen Wtinschen gemiiB handeln 

kennen, was die Problematik der auBeren Emanzipation betont: "Jch wollte die Welt 

nicht, wie sie war, aber hingebungsvoll wollte ich den Gdttern dienen, die sie 

beherrschten: es war ein Widerspruch in meinem Wunsch" (Kassandra, 1983: 48). Das 

bedeutet, einerseits braucht Kassandra die "Uberlegenheit" von diesem Priesterinnenamt 

(Kassandra, 1983: 112) und genieBt die "Wurde" (Kassandra, 1983: 30), die das Amt der 

mannlichen Welt ihr bietet. Sie nutzt das sozusagen als Ersatz fUr die "verlorene Ehre" 

der Frauen (Risse, 1986: 117) in der Gesellschaft. Andererseits leidet sic' jedoch standig 

unter der Leere, die sie umgibt, weil sie in der Wirklichkeit immer noch unterdriickt 

bleibt. Das heiBt, sie kann nicht nur ihre eigene Identitat entwickeln, sondem auch sie 

kann ihren Wunsch, frei zu sprechen, unter dieser Priesterinnenstelle nicht realisieren. 

Die sich erinnemde Kassandra ahnt offenbar die Bedingungen ihrer 

Identifikationsbedtirfnisse, sie bleiben aber flir sie unauf1esbar. Rose (1989) macht 

deutlich, dass es das Priesteramt ist, welches Kassandra "blind" macht. Er schreibt: " Das 

Priesteramt als Institution [ . .} beJiihigt also gerade nicht zum " Sehen ", es macht blind" 

(Rose, 1989: 73). 
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Christa Wolf stellt in diesem Zusammenhang die wichtige Frage, die gleichzeitig als ein 

GedankenanstoB flir Frauen sein konnte: "Sol/en Frauen es sich uberhaupt wunschen, 

[ . .} in jene hierarchisch funktionierenden Apparate eingegliedert zu werden?" (Wolf, 

1986: 207). 

Trotz dieser Schwierigkeit lasst Wolf ihre Kassandra nicht aufgeben. Ein Grund konnte 

sein, dass Wolf den Lesem eine Antwort auf solche unterdriickte Situation zeigen 

mochte, indem sie ihre Figur schmerzhaft versuchen Hisst, diese ihr vertraute Ordnung zu 

verlassen und, im Vertrauen eigene Wiinsche zu erkennen, urn ihre Identitat und ihre 

Befreiung aus der Herrschaft zu erlangen. Wolf betont "das Bewusstsein" (Wolf, 1983: 

44) als Antwort auf das Problem. 

Uber "Kassandras Bewusstsein" schreibt Klasson (1991) Folgendes: 

"In dem MaBe, in dem Kassandra lemt, die Realitat ihres Korpers [ ... ] fUr wahr zu nehmen und zu 

beachten, erfiihrt sie durch ibn Wahrheiten tiber die Entwicklungen der aliBeren Welt, die sich in ihrem 

eigenen Inneren niederschlagen" (Klasson, 1991 ~ 167). 

Interessanterweise lasst Wolf auch in "Kein Ort Nirgends" ihre Figur Giinderrode voraus 

"sehen" und die Wichtigkeit des weiblichen Bewusstseins "ahnen": " wie manche Leute 

zur Sehergabe kommen: Ein starker Schmerz oder eine starke Konzentration erleuchtet 

die Landschaft ihres Innern" (Wolf, 1979: 106). 

Mit ihrem weiblichen Bewusstsein lemt Kassandra in kleinen Schritten, die vaterlichen 

Regeln bzw. deren Voraussetzungen zu durchschauen (vgl. Rose, 1989: 74) und ihren 

eigenen Standpunkt zu fmden, sich abzugrenzen. Mit ihren "weiblichen" Augen sieht sie 

allmahlich viele Arten von ,,Mannerwahn" (Wolf, 1983: 84): 

"Durch den lahreslauf des Gottes und die Forderungen des Palastes wurde mein Leben bestimmt. [ ... J 

ich kannte es nicht anders. Lebte von Ereignis zu Ereignis, die, Geschichte des Konigshauses 

ausmachten [ ... ] ich glaube, das war das erste, was ich durchschaute" (Kassandra, 1983: 33). 

Sie durchschaut allmahlich durch eigenem Willen die Unterdriickung der Menschen, die · 

sie als bedrohlich empfindet. Sie mochte die Wahrheit dariiber erfahren, was im 

"mannlichen" Palast vorgeht. Mit ihrer veranderten Wahrnehmung und neu gewonnenen 
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Mut entscheidet sich Kassandra dafllr, die Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Vater, 

den Hauptverwalter der Palastwelt und der Herrschaft zu such en. 

2.2.2.1.4 Konfrontation mit Priamos - wichtige Widerstande 

In der Konfrontation mit der miinnlichen Herrschaft und besonders mit ihrem Vater, dem 

sie sich zunachst noch mit ihren Zweifeln vertrauensvoll offenbart, lernt sie, ihn von 

einer vollig anderen Seite zu betrachten, die ihr bis dahin unsichtbar ist. Lange versucht 

Kassandra, ihren Vater zu beeinflussen, indem sie mit ihm Gesprache fiihrt und 

Widerstand durch das Gesprach mit ihrem Vater zu erzielen. Sie macht die Erfahrung, 

dass die Manner im Palast ihr nicht zuhoren, weil sie eine Frau ist. Sie erkennt in der 

Diskussion mit ihrem Vater die unterschiedlichen Sichtweisen von Mannern und Frauen. 

Dennoch sucht sie immer wieder einen :fUr den Konig gangbaren Weg ihrem Widerstand, 

der gleichzeitig zu einer friedlichen Losung des Konfliktes mit den Griechen fiihrt. 

Kassandra sieht in der Zukunft den Untergang Trojas und sie mochte ihn verhindern, aber 

ihre Stimme wird in der patriarchalischen Gesellschaft nicht gehort, weil sie eine Frau ist. 

Ihre Argumente, ihre Bitten und ihr Flehen treffen auf taube Ohren, so dass sie sich als 

ein Ding fiihlt. (Kassandra, 1983: 132). In der antiken Gesellschaft wie sie der Roman 

zeigt dtirfen Frauen nicht im Rat Einsitz nehmen, ("Was jetzt im Krieg, in unserem Rat 

zur Sprache kommen muss, ist keine Frauensache" (Kassandra, 1983: 105» und keine 

eigene Meinung auBern. Urn dieses Unheil zu verhindern, muss sie mit aller ihrer Kraft 

kampfen, gleichzeitig ist dies :fUr sie ein Versuch, ihr Recht zum Sprechen zu bewahren, 

sich von der Herrschaft zu befreien und nicht mehr unterdruckt zu werden. Deshalb 

versucht sie, die Gedanken der Manner und vor allem die ihres Vaters zu beeinflussen 

und hofft, dass jemand auf sie hort. Damit verkennt Kassandra die sie umgebende 

Wirklichkeit und verletzt die Regeln der Palastwelt, wo sie als Priesterin lebt, aber 

schlieBlich erkennt sie, dass ihr Vater sie, weil er sehr kriegsiichtig ist, was Wolf als eine 

Art von ,,Mdnnerwahn" (Wolf, 1983: 84) beschreibt, nicht versteht und sie sogar nicht 

verstehen will. (Kassandra, 1983: 81). Jeder, der seinen Planen nicht zustimmt, wird von 

ihm bekampft oder ignoriert, auch wenn es die eigene Lieblingstochter ist: " Zum 

erstenmal kam mir der Gedanke, die Vertraulichkeit zwischen uns beruhe, wie so oft 
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zwischen Mdnnern und Frauen darauf, das ich ihn kannte und er mich nicht " 

(Kassandra, 1983: 58). 

Das GefUhl, verkannt zu werden und nicht gehort zu werden, krankt sie sehr. Durch die 

Unaufrichtigkeit, mit der der Konig, die gesamte Familie und die Leute ihr begegnen, 

fiihlt sie sich beleidigt und hintergangen. Die Krankung, unter der sie aufgrund ihrer 

unerfUllten Bitte, ohne vernunftigen Grund keinen Krieg zu fiihren (Kassandra, 1983: 

143), leidet, verzerrt ihr Bewusstsein und verhindert ihre Erkenntnis. Dieser Krankung 

liegt ihr fester Glaube daran zugrunde, dass hinter einer Vielzahl von Lugengebilden die 

einzig giiltige Identitat verborgen liegt und dass der Vater sich ihr gegenuber als 

gleichberechtigte Person verhalt. SchlieBlich muss Kassandra sehr verletzt erkennen, dass 

Manner eine vollig andere Denkart besitzen als sie, weshalb sie sich machtlos fiihlt. 

2.2.2.1.5 Das Wahrheit-sagen als Widerstand auf Kosten der Freiheit 

Weil es Kassandra nicht gelingt, die Manner zu beeinflussen und zur Besinnung zu 

bringen, beginnt Kassandra eine andere Art yom Widerstand. Sie beginnt, nun allen und 

nicht nur ihrem Vaters mit ihrer Sicht, def " W ahrheit" zu konfrontieren. Paris, der 

eigentlich Helena nach Troja bringen wird, kann das nicht erledigen. Trotzdem, urn sein 

Gesichtsverlust und die Ehre des Hauses zu schutzen, tun die Manner, besonders Priamos 

so, als hatten sie Helena. Ais die Griecheil Helena zurUcknehmen mochten, sagen die 

Manner von Troja nicht die Wahrheit aus Angst vor Gesichtsverlust, dass Helena nicht 

hier ist. Die Manner mochten lieber den Krieg ohne richtigen Grund fiihren. Kassandra 

ist traurig und erstaunt wie die Manner "hinter. der Wahrheit" alles fur sich nutzen. Sie 

fiihlte sich verpflichtet, die Wahrheit gegen aIle Luge der schwachen Manner als 

Widerstand zu sagen. Urn diesen Zusammenhang zu verstehen, sollte man auf die 

Verbindung zwischen Christa Wolfund Ingeborg Bachmann hinweisen. 

Ingeborg Bachmann, auf die das Konzept der zumutbaren Wahrheit anspielt, war ein 

wichtiger Bezugspunkt dieser Erzahlung. Das heiBt, dass Wolfs Gedanke Wahrheit als 

Widerstand, besonders Widerstand der Frauen, wenn sie ihre Korpersprache horen, von 

Bachmanns Konzept der "zumutbaren Wahrheit" beeinflusst wird (vgl. Weigel, 1985: 

91). Bachmann hat mit ihren Frankfurter Poetik-Vorlesungen im Wintersemester 1959/60 
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zum Thema gehalten und die Tradition begriindet. Viele andere deutsche Autoren haben 

in den 70er Jahren dieses Wahrheitsthema aufgegriffen, zum Beispiel Wolfgang 

Koeppen, Uwe Johnson, Heinrich Boll, Martin Walser; GUnter Kunert auch in spaterer 

Zeit und Christa Wolf. Bemerkenswert ist dabei, indem Christa Wolf an Bachmann 

ankntipfte, betonte sie zugleich die Linie des" weibliches Schreibens" und auch betont sie 

die Wesentlichkeit der Wahrheit als Form "authentischen Selbst" gegen die Herrschaft 

(vgl. Magebau, 2003: 332). 

Epple stimmt der obigen Aussage dazu, dass Wahrheit-sagen in Form der Warnungen 

zum Widerstand gehort. Er schreibt: "In den aus der Sehergabe entstehenden einsamen 

Warnungen [ . .] ist [ . .] ein Moment der Opposition, des Widerstandes vorhanden" 

(Epple, 1993: 302). 

Deswegen dient das Aussagen der Wahrheit durch Kassandras Mund als eine Form des 

Widerstands gegen die mannIiche Herrschaft, die ltigt und auch eine Form, die ihr Recht 

zum Sprechen zeigt. Urn diesen Widerstand zu leisten, entscheidet sich Kassandra dafUr, 

zuerst die Dienstmadchen und auch Marpessa zu rufen und ihnen die Wahrheit tiber die 

Ursache des Krieges zu sagen. Eine junge Sklavin bekommt die Aufgabe, die Nachricht 

we iter zu verbreiten. Das gentigt Kassandra aber nicht. Sie mochte den Leuten seiber 

diese Nachricht als Seherin verkiinden, was ihr aber nicht gelingt. Ais sie namlich 

versucht, kommt ihr nur der Schrei "Wir sind verloren" tiber die· Lippen. Denn sie 

mochte die Anerkennung von der PalastweIt erhalten. Sie hofft noch auf eine Identitat 

und eine Emanzipation nach den Regeln der offiziellen mannlich gepragten Gesellschaft. 

Dieser sogennante "Kassandraruf' also Ausdruck ihres Widerstandsversuchs gegen die 

Palastwelt hat fatale Folgen sowohl flir mehrere Menschen ihrer Umgebung, als auch fUr 

sie selbst, weil er Entfremdung, Ausgrenzung und Isolierung von allen, die ihr lieb 

waren, bedeutete. (ebd., 1993: 165). Dadurch betont Wolf noch einmal die 

Unterdriickung der Frauen und die Macht der Manner (vgl. Schucheng, 1987: 87). Vom 

Mannerrat wird jedoch nicht das Wissen der Wahrheit bestraft, sondem das Offentlich

Machen der Wahrheit. Es sind Regelverletzungen dieser Art, die Kassandra in Schuld 

verstricken, da ihr Handeln schlimme Folgen fUr andere mit sich bringt: Marpessa wird 

ins Gefangnis gebracht; die junge Sklavin und der Palastschreiber, die die Nachricht 
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weitergeben, werden als Gefangene aus der Stadt transportiert. (Kassandra, 1983: 47). 

Von dieser Strafe kann man sehen, dass das mannliche Wahnsystem im Roman den 

Frauen oder den Menschen uberhaupt das Recht auf freies Sprechen, wenn man sagen 

darf, beraubt. All dies geschieht wegen "der Ehre des Hauses" (Kassandra, 1983: 21) und 

zeigt die falsche Selbstzentriertheit der Manner, die Kassandra sehr krankt. So versucht 

der schwache Herrscher immer noch den Misserfolg seines Sohnes Paris zu verbergen 

und er fragt:" Wie kommen wir da wieder raus, ohne Gesichtsverlust" (Kassandra, 1983: 

80). 

AIle Mittel, auch Luge und Betrug sind dazu recht. Kassandra dagegen versteht den 

Ehrbegriff als eine moralische Forderung an die eigene Person. Fur sie gibt es nur eine 

Moglichkeit, Ehre zu erlangen und zu bewahren: durch den unbedingten Mut zur 

Wahrheit, auch dann, wenn sie darunter leidet. Das zeigt die unterschiedliche 

Gedankenwelt von Mannem und Frauen in dieser Erzahlung. Eine grundlegende 

Differenz kann Kassandra in ihrer Auseinandersetzung mit dem Vater noch nicht 

erkennen, weil sie sich der sich widersprechenden Denkarten, der einander 

ausschlie13enden Logiken nicht bewusst ist. Sie vertraut in die Einheit von Wort und 

Bedeutung, und dieses Vertrauen versteht der Vater fUr sich zu nutzen (vgl. Epple, 1993: 

198). 

Bei Kassandras letzten Widerstand zeigt sich ein gefahrliches Resultat. In dieser Szene 

geht es darum, dass Konig Priamos zu einer von Eurnelos ausgedachten Kriegslist greifen 

woIlte, urn AchiIl, Trojas gefahrlichsten Gegner, in eine FaIle zu locken und zu 

beseitigen. Zu diesem Zweck so lIte die Konigstochter Polyxena den Lockvogel spielen 

und so tun, als ob sie sich in einem Tempel mit dem Griechenhelden "vermiihlen" 

(Kassandra, 1983: 142) wollte. 1m Rat forderte der Konig Kassandras Zustimmung und 

au13erdem ihr Schweigen damber. Dadurch gerat sie in einen fUrchterlichen Konflikt, weil 

sie einerseits ihren Vater liebt und ihn nicht enttauschen will, andererseits jedoch erkennt 

sie, dass ihre Schwester, ohne Riicksicht auf ihre eigenen Rechte, zum Objekt der 

mannlichen Zwecke gemacht wird und, weiI die im Krieg wichtige Pflicht, "Trojas 

schlimmsten Feind zu tOlen, ihr Recht verschlang" (Kassandra, 1983: 163). In dieser 

schweren Situation schweigt Kassandra auf die Fragen des Vaters, ob sie vemiinftig sei, 

dem Plan zustimme und schweigen wiirde. Sie sagt kein direktes Nein (Kassandra, 1983: 
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179) aber besteht darauf, dass man diese Losung nicht nehmen soIl. Danach wird sie 

kritisiert und spater ins Gefangnis gebracht und zwar unter den sehr schweren 

Bedingungen, unter der Erde zu leben und nicht ZUlU Essen zu bekommen. Kassandra 

bleibt ihrer Auffassung treu, obwohl das schlimme Resultat der Verweigerung fUr sie 

schon abzusehen ist. Namlich, dass ihr Vater, sie wegen eines "mannlichen" Grundes 

bestrafen wird. Epple (1993) stellt fest: 

"Kassandra erweist sich in Troja mit ihrem Nein gegen Priamos bereits als couragierte und standhafte 

Person [ ... ] an Polyxenas Schicksal kann auch ihr Widerstand nichts andem aber sie muss einen sehr 

hohen Preis zahlen" (Epple, 1993: 315). 

In dieser von Christa Wolf gestalteten patriarchalischen Gesellschaft gilt ein so1cher 

Frauenwiderstand nicht nur als eine "Verletzung des Gesetzes", sondern auch als 

"Gesichtsverlust" fUr Manner (vgl. Schuscheng, 1987: 121). Man kann unschwer aus 

Priamos' Aussage erkennen, wie verargert er ist, als seine Lieblingstochter ihm 

Gefolgschaft vor dem mannlichen Rat verweigerte. Er sagt zu ihr: 

"Komm mir nicht mehr mit "Vater". Viel zu lange lieB ich dich gewahren. Gut, dachte ich, sie ist zu 

empfindlich. Gut, sie sieht die Welt nicht, wie sie ist. Sie schwebt ein biBchen in den Wolken. Nimmt 

sich wichtig, das tun Frauen gem. 1st verwohnt, kann sich nicht fi1gen. Oberspannt. Bildet sich was 

ein" (Kassandra, 1983: 143). 

1st das nicht zu viel und zu verletzend fUr eine Tochter, die ihren Vater so sehr liebt? An 

dieser Stelle wiederholt sich auf der sprachlichen Ebene die schlechte Tatsache: Die Frau, 

egal wer sie ist, wird nicht gehort aber gezwungen, in ihren Grenzen zu bleiben. Auch fUr 

Kassandfa selbst zeigen sich Folg'en: "Der Pa/ast, der heimatlichste Ort, zog sich von mir 

zuriick, die geliebten Innenhofe verstummten mir. Ich war mit meinem Recht aile in" 

(Kassandra, 1983: 45). Dieser Satz zeigt deutlich die Hilflosigkeit der Seherin. 

Die Autorin lasst ihre Leser also nicht im Zweifel dariiber, dass die Strafe Kassandra 

nicht nur auBerlich sondern auch innerlich betrifft. Sie zeigt auch wie ungeheuer 

zwiespaItig die Empfindungen bei einen solchen mutigen Verhalten sein konnen, weil die 

Manner in dieser Erzahlung sehr selbstzentriert sind, Angst vor "Gesichtsverlust" haben 

und die Meinung der Frau nicht horen mochten. Das ist es auch, was Kassandra im 

Ruckblick als das "schwerste" bezeichnet. Aus dieser schwergewonnenen, 
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widerspriichlichen Einsicht Hisst sich ablesen, dass die Mannerlogik die subjektiven 

Gesetze der Moral und Sitte im Gegenteil wandelt, indem sie die Unterdriickung der 

Frauen nicht nur legitimiert und prazisiert, sondern auch die Strafe als Resultat der 

Aktion des Widerstands erlaubt, wahrend die Frau, die sich an die Gesetze der 

Menschlichkeit haIt, schul dig wird und im Namen von Manner diktierter Moral bestraft 

werden muss (vgl. Wolf, 1983: 109). 

Kassandras Wunsch, Priesterin zu werden, der zunachst als ihr Ausweg aus der 

miinnlichen Herrschaft erscheint, verwirklicht sich fUr sie in einer Reihe von negativen 

Erfahrungen. Das zeigt uns deutlich, dass Kassandra sich nicht in die Palastwelt 

integrieren kann. Schlimmer ist, sie wird im Laufe der Zeit machtgierig und 

selbstzerstorerisch. Ihr beginnender Identitatsverlust ist schon deutlich zu sehen, trotzdem 

halt sie an ihrem "weiblichen Bewusstsein" fest und benutzt ihre Gelegenheit als Anlass, 

die "unheimliche Wirklichkeit hinter der glanzvollen Fassade" (Kassandra, 1983: 43) zu 

durchschauen. Ersichtlich wird auch, dass individuelle Proteste gegen "den Wahnsinn der 

Miinner", wenig bewirken und somit eine ineffektive Alternative darstellen. AuBerdem 

pflegen die Proteste in der patriarchalischen Herrschaft die weiblichen Protestierenden 

urn ihre Freiheit oder sogar urn ihr Leben, auf jeden Fall aber urn ihre 

Aktionsmoglichkeiten zu bringen, was zu Kassandras Emanzipation beitragt. 

2.2.2.2 Von Kassandras Wahnsinn zur ihren Selbsterkenntnis 

,Jch wollte die Welt nicht, wie sie war, aber hingebungsvoll wollte ich de;' Instanz 

dienen, die sie beherrscht: Es war ein Widerspruch in meinem Wunsch. Jch gonnte mir 

Zeit, ehe ich ihn bemerkte [. . .). Auf einmal sehend werden - das hiitte mich zerstOrt" 

(Kassandra, 1983: 47). Dieser Schltisselsatz fasst Kassandras Versuch, sich mit der 

miinnlichen Palastwelt zu identifizieren, der der Untersuchungsgegenstand des letzten 

Kapitels ist, zusammen. Sie will zu den mannlichen Herrschenden gehoren, urn die 

Missstande und Unterdriickung in der Welt nicht zu erleiden, sondern urn sie zu 

tiberwinden und sich von ihnen befreien zu konnen (vgl. Maisch, 1986: 88). Zunachst 

war jedoch ihre Solidaritat mit dem Konigshaus so stark, dass sie sich selbst schuldig 

flihlte, als sie den Trojanern die Klarheit tiber den Krieg verktinden musste. Aber trotz 

diesem Geflihl ist ihr Wunsch, sich selbst zu befreien und endlich als Frau gehort zu 
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werden, viel sHirker. Sie distanziert sich von ihrem Vaterhaus, bleibt bei ihren 

Auffassungen. Unvermeidlicherweise wird sie dann von ihrem eigenen geliebten Vater 

wegen ihres aktiven Widerstands festgenommen. 

Jankowsky (1991) beschreibt diese Szene deutlich und fahrt fort, dass Kassandra wegen 

ihres "die Wahrheit-sagen" sogar eine "Staatsfeindin" ist: 

"Das alte Muster erfilllte sich wieder: MrumerbUnde paclden die Frau, und man filhrt sie abo Diesmal 

behandelte man sie nicht als eine Wahnsinnige und Kranke, sondem als eine Staatsfeindin: nicht Pflege 

brauchte sie, sondem Strafe" (Jankowsky, 1991: 184). 

Angstlich sitzt Kassandra im Gefangnis und ist hin- und hergerissen zwischen ihrem 

Wunsch nach Emanzipation und ihrer SolidariHit mit der Palastwelt. Wie schwerwiegend 

dieser Konflikt fur Kassandra ist, zeigt sich darin, dass sie ihn nicht in der "realen Welt" 

lOsen kann, sondem dariiber verriickt wird. Denn es geht urn die Liebe zurn Vaterhaus im 

Kampf mit ihrem Wunsch zur Selbstbefreiung. Christa Wolf beschreibt diese seelische 

Auffassung mit einem sehr klaren Bild: "Zwei Gegner auf Leben und Tod hatten sich die 

erstorbene Landschaft meiner Seele zum KampJPlatz gewiihlt" (Kassandra, 1983: 71). 

2.2.2.2.1 Kassandras Wahnsinn als Fluchtmoglichkeit 

Vor lauter Enttauschungen und zwiespaltigen Gefiihlen bleibt Kassandra nichts anderes 

Ubrig als die Flucht in den Wahnsinn. 1m Gefangnis versucht Kassandra in diese Welt zu 

fliehen. (Kassandra, 1983: 23, 67, 112). Dieser Wahnsinn, der meist von starken 

seelischen ErschUtterungen motiviert ist, hat bei Kassandra hier wohl die Funktion, sie 

ihrer inneren Zerrissenheit nicht bei wachem Bewusstsein ausgesetzt zu lassen. In· ·der 

Erzahlung ist Kassandras Wahnsinn wichtig und in ihren psychischen Prozessen, namlich 

ErschUtterung ihrer 1dentitat und Unterdrtickung der eigenen Stimme, begrtindet. Der 

Wahnsinn hier ist also eine Erleichterung und bedeutet flir Kassandra das "Ende der 

Verstellungsqual" (Kassandra, 1983: 69). Auch Klasson (1991) sieht Kassandras 

Wahnsinn als Schutz. Sie beschreibt: 

"In Voraussetzungen einer Erzahlung stellt Wolf Kassandras Wahnsinn, mit den mythologischen 

Quellen Obereinstimmend, als eine Schutzrealction der Gesellschaft gegenOber ihren Unheilswamungen 
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dar, einer Gesellschaft, die unfllhig ist, zu einer ahnlichen inneren Erkenntnis zu gelangen" (Klasson, 

1991: 77). 

Ich stimme Klasson zu. Denn entsprechend heiBt es bei Christa Wolf ,,sich den 

wirklichen Zustand der Welt vor Augen zu halten, ist psychisch unertraglich" (Wolf, 

1983: 97). Bei Kassandra muss es zum Absturz in den Wahnsinn (Kassandra, 1983: 70) 

kommen, da die Situation fUr sie unertraglich ist. Sie sieht die einzige "die nackte 

bedeutungslose Gestalt der Ereignisse" (Kassandra, 1983: 50) uber den Krieg und 

"erfahrt" (Kassandra, 1983: 70), ohne auszuweichen. Deswegen gerat sie in ein 

unauflosbares Dilemma: entweder muss Kassandra ihre "Emanzipation" und ihre 

authentische ReaIitatswahrnehmung preisgeben, was Kassandra in eine "verzweiJelte 

Selbstfremdheit" (Kassandra, 1983: 44) treiben wiirde und nur zum Teil in ihrer Macht 

steht, oder sie muss, was sie immer noch nicht machen kann, den "innigen 

Zusammenhang mit dem Palast und meinen Leuten" (Kassandra, 1983: 58) opfern. 

Kassandra erleidet so groBen seelischen Schmerz, verursacht durch die Zerrissenheit 

zwischen ihrer Sucht nach Emanzipation und dem Wunsch nach Ubereinstimmung mit 

ihrer Umgebung. In vielen anti ken Texten erscheint Kassandra als wahnsinnige, 

unheimliche Seherin. Christa Wolf macht aber den Wahnsinn verstehbar, der in ihrer 

Erzahlung auBerlich .Ahnlichkeit mit epileptischen Anfallen hat. 

So bricht sie zunachst zusammen, als sie sich mit den Bruchen in der schonen Fassade 

konfrontiert, mit den Lugen derer, die sie liebt und verehrt. Deswegen flieht sie in den 

Wahnsinn und benutzt ihn als einen Flucht- und Schutzort. Christa Wolf lasst Kassandra 

dies folgendenmafien sagen: "Nur der Wahnsinn schiitzte mich vor dem unertraglichen 

Schmerz, den die beiden mir sonst zugefiigt hatten. So hielt ich am Wahnsinn fest, er "an 

mir" (Kassandra, 1983: 71). 

2.2.2.2.2 Wahnsinn als Moglichkeit zur Selbstartikulierung 

Neben dieser Flucht- und Schutzfunktion des Wahnsinns bietet der Wahnsinn auch die 

Moglichkeit allmahlicher Distanzierung von den Rollenanspruchen, denen Kassandra als 

offentliche Person ausgesetzt ist; zum Beispiel dem Gebot, keine Gefiihle zu zeigen und 

immer beherrscht zu sein. Meines Erachtens kann der korperliche Zusammenbruch auch 

als Zeichen flir eine seelische Entlastung verstanden werden, was erst die Befreiung 



39 

verschiitteter Gefiihle und einen "ganzheitlichen" Lernprozess ermoglicht. Ich mochte in 

diesem Zusammenhang auf Risses Aussage verweisen: 

"In dieser Situation ist der Wahnsinn auch die einzige Ml}glichkeit, die authentische 

Realitatswahrnehmung zu artikulieren und ihre Identitllt, ihren Wunsch nach Selbstbefreiung zu 

bewahren. In ihrem Kl}rper zeigt sich ihr wahres BedUrfnis, das nicht unter dem mlinnlichen Druck 

steht" (Risse, 1991: 72). 

In Cixous' Essay, "Eine Frau ist nicht wie ein Mann, wei! sie mit dem Korper spricht" 

betont sie den Korper als Ort der Wahrheit der Frau. Wie die Hysteriker, meint Cixous, 

kann die Wahnsinnige die Wahrheit durch ihren befreiten Zustand mit dem Korper und 

besonders dem Sprechen frei auBern (vgl. Cixous, 1976: 27). Kassandra schafft ihren 

"Wahnsinn" (Kassandra, 1983: 71) als ein ,,Ende der Verstellungsqual" (ebd.), ein Venti 1 

fUr ihren Artikulationsdrang fUr sie; sie wahlt eine .AuBerungsform, die nicht von den 

Palastregeln bestraft werden kann, da sie unter diesem Schutz steht. Bejaht, dass der 

Wahnsinnszustand als eine Moglichkeit, das befreite Selbst von der Herrschaft gesehen 

werden konnte, wird es durch Quernheim (1990): 

"Kassandras unterdrilcktes S.elbst artikuliert sich in den aus dem Mythos bekannten 

Wahnsinnsanfallen, die urspIilnglich an die Prophezeiungen gebunden sind. Christa Wolf behalt 

einerseits die HelJsichtigkeit im Wahnsinn bei. Kassandra spricht als Wahnsinnige wahr. Zugleich 

psychologisiert Christa Wolf den Wahnsinn als Manifestation des unterdrilckten, aber authentischen 

Selbst, das sich aus den ideologischen Verzerrungen der Herrschenden befreit" (Quernheim, 1990: 77). 

Man kann Wahnsinn als Fluchtnl0glichkeit und Schutz weiter an mehreren Textstellen 

sichtbar beweisen. Oft wenn Kassandra in ZwiespaItigkeit gerat, weil sie nicht weill, wie 

sie trotz des Verbots die Wahrheit aussprechen kann, auBert sie ihr Gebot im Zustand 

einer Wahnsinnigen. Damit wird sie nicht bestraft, kann aber ihre Meinung aussprechen, 

obwohl es nicht die volle Nachricht ist. Kassandra erlebt drei Anfdlle, und am Ende eines 

jeden setzt sich in ihr ein StUck Wahrheit durch. (Kassandra, 1983: 45, 68, 79). Alle 

diesen Anfdlle Kassandras ereignen sich und verursachen die Zwiespaltigkeit zwischen 

ihr und der Palastwelt. Zusammenfassend findet man diese drei Anfdlle an drei Stellen: 

sie erfahrt, dass Kalcha ein Uberlaufer ist (Kassandra, 1983: 46ff.), Paris' 

Unverschamlichkeit gegeniiber Menelaos eskaliert (Kassandra, 1983: 710, und sie muss 
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akzeptieren, dass "Helena" ein Phantom ist (Kassandra, 1983: 82f.), was der Grund ihrer 

Festnahme von ihrem Vater gewesen ist. Damit die Grenze dieses Kapitels nicht so weit 

iiberschritten wird, wird nur die Herzsruckszene, die die Funktion vom Wahnsinn bei 

Kassandra sichtbar dargestellt, gezeigt, namlich die Helena als Phantom-Szene. 

Neumann (1985) macht eine Bemerkung auf Kassandras Situation der Vortauschung 

einer Anwesenheit Helenas: "Diese selbstentfremdende Identitat konfligiert mit 

Kassandras Wahrnehmungs und Erkenntnisfahigkeit, wird aber lange Zeit durch eine Art 

Selbstzensur aufrecht erhalten" (Neumann, 1985: 233). 

Wie Kassandra selbst bei diesem Anfall von der fUr die Ubereinstimmungswllnsche 

stehenden Selbstzensur bestimmt wird, zeigt sich, als sie die Wahrheit tiber Helena 

erfahrt. In dem auf die unheilvolle Nachricht folgenden Anfall schreit sie: "Wir sind 

verloren. Weh wir sind verloren" (Kassandra, 1983: 81), statt den Trojanem zu sagen, 

dass Helena nur ein Phantom ist. Auch diese scheinbar unkontrollierte A.uBerung, die zu 

ihrer sofortigen Entfemung aus der miinnlichen Ordnung gehort, enthaIt aber nicht die 

ganze Wahrheit, die sie den Trojaner verkunden mochte, wie ihr zu ihrer Scham bewusst 

wird: 

"Denn warum schrie ich, wenn ich schrie: Wir sind verloren!, warum nicht: Troer, es gibt keine 

Helena! Ich weill es, wufite es auch damals schon: Der Eumelos in mir verbot es mich. Ibn, der mich 

Palast erwartete, ihn schrei ich an: Es gibt keine Helena!, aber er wufit es ja. Dem Volk hiltt ich es 

sagen mUssen. Das hieB: leh, Seherin, gehorte zum Palast. Vnd Eumelos war sich ganz klar damber 

[ ... ] Seinetwegen, den ich haBte, und des Vaters wegen, den ich liebte, hatte ich vermieden, das 

Staatsgeheirnnis laut hinauszuschreien. Das Gran von Bereclll:11~ng in meiner SelbstentiiuBerung" 

(Kassandra, 1983: 81f.). 

Kassandras Wahnsinn zeigt einen Versuch, eine an und fUr sich unertragliche Situation 

ertraglich zu gestalten. Er bringt einen Kompromiss, eine ScheinlOsung und ennoglicht 

die notwendige AblOsung. So bleibt der Wahnsinn die "dunkle Hohle unterhalb dem 

identischen Selbst" wie Heinrich bemerkt (Heinrich, 1988: 52), denn wie eine Hohle 

bietet er Schutz, Geborgenheit, Unkenntlichkeit. Unvenneidlich im Wahnsinn resuItiert 

auch gleichzeitig eine enorme Angst, die sich in den WahnsinnsanfaIlen ungehindert 
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artikuliert,2 Erst im Reden uber ihre Angst entfaltet Kassandra das, was sie im Wahnsinn 

noch versteckt, zu ihrer vollen Identitat. 

2.2.2.2.3 Schmerz und Angst - Schliisselbegriffe fUr Kassandras EntwickJung 

Betrachten wir Kassandras Situation, sehen wir schon von der obigen Analyse ganz kIar, 

dass der Wahnsinn ihr die Distanzierung von mannlicher Herrschaft erm5glicht, und sie 

kann ihr authentisches Selbst artikulieren. Gleichzeitig spielen Angst und Schmerz 

sowohl beim Wahnsinnszustand als auch bei anderen wichtigen Situationen im Leben 

Kassandras eine unubersehbare Rolle und wie Kassandra mit Angst und Schmerz als 

Schussel fUr ihre weitere EntwickIung umgehen k5nnte, worauf in dieser Arbeit 

einzugehen ist. Der Versuch dieser Schmerz- und Angstinterpretation wird chronologisch 

untemommen, indem Kassandras Schmerz im Gefangnis kurz analysiert wird und dann 

die Szene tiber die Reflexion der Angst am Mykene Tor vor ihrem Tod, die eigentlich 

nicht chronologisch ist aber am Anfang der Erzahlung dargestellt wird, folgt und 

analysiert wird. 

Schon von Kindheit an leidet Kassandra unter dem Schmerz der Ungleichheit zwischen 

Mann und Frau. Kassandra fiihlt sich immer schmerzhaft, wenn sie, gut gememt, ihre 

"unterschiedliche" Meinung auBert, h5rt sie niemand: "So bUck! man in Troja nicht auf 

Frauen, sagte ich mit groflen Schmerzen" (Kassandra, 1983: 93). Nicht nur wird sie nicht 

als eine gleichwertige Person behandelt, sondem auch leidet sie stets unter Missachtung 

und Achtung~ obwohl sie nur "anders" denkt und spricht. Besonders schimpft die von ihr 

geliebteste Person, ihr Vater, sie standig: "ich bin es gewesen, von allen seinen Kindem 

nur ich, wie der Vater immer meine, unsere Stadt und ihn verraten hat" (Kassandra, 

1983: 17). 

Als man sie in das Heldengrab pfercht, muss sie dort unter schweren Bedingungen 

ausharren, was fast ihren Tod bedeutet, erfiillt sie das Grauen; Angst vor der Bosheit der 

sie betreuenden Weiber und ihrer Situation uberhaupt, sucht sie heim. Sie erleidet den 

Schmerz auBerster Verlassenheit und Isolierung. Dieser Schmerz greift sie an und zwingt 

sie zu denken und uberlegen, was mit ihr passiert. Auch wenn sie ihr Ziel, sich zu 

2 "Die Wahnsinnige hat Angst, sie ist wahnsinnig von Angst." (Kassandra, 1983: 42) 
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emanzlpleren, wahrmachen mochte, muss sle lmmer unter dem Schmerz von dem 

Gebriill, Nichtverstehen und am schlimmsten der Verhaftung von dem Vater, den sie sehr 

liebt, leiden. Christa Wolf gestaltet absichtlich den besonderen Umgang mit Schmerz bei 

ihrer Kassandrafigur (vgl. Risse, 1986: 98), indem sie Kassandra den Schmerz erleben 

Hisst, aber sie sich nicht komplett vor Schmerz in eine unrettbare Wahnsinnige 

verwandelt, wie es beim Homer und Euripides erscheint (vgl. Rose, 1989: 54). Sie geht 

mutig und mit scharfem Bewusstsein mit ihrem Schmerz als den guten Weg zu ihrer 

Selbstbefreiung urn. Christa Wolf selbst erwahnt einmal in ihrem Buch, Voraussetzung 

einer Erzahlung, in einer Art rhetorischer Frage:" War Kassandrs Schmerz nicht Schmerz 

der Subjektwerdung? " (Wolf, 1983: 89). 

1m Zusammenhang mit Kassandras spat erlemtem Ertragen vonschmerzhaften inneren 

Konflikten und ihrer Emanzipation bietet sich ein augenHilliges Beispiel fUr "Schmerz 

der Subjektwerdung" (Wolf, 1983: 89), mit der Wolf ihre Figur ausgestattet hat. Wenn 

man den"Subjekt-status" erlangen mochte, erlebt man oft den Schmerz, wei! der Schmerz 

einer der wichtigen Faktoren fur die Subjektwerdung ist. Der Schmerz in der Erzahlung 

stimuliert Kassandra, sich selbst zu examinieren. Dass der Schmerz die Moglichkeit zur 

Konstituierung Kassandras Subjekt bietet, erklart Harbers (1987): 

"Dieser Schmerz bildet das inn ere Band, das die Erinnerung Kassandras und die Erzlihlung Christa 

Wolfs strukturiert und zusammenhalt; es ist ein allumfassender Schmerz, der sich im K5rper Ausdruck 

verschafft, lange bevor das BewuBtsein tiber die wahren Ursachen AufschluB geben kann. Es ist 

gleichzeitig der Schmerz aus dem heraus Kassandra sich milhsam und in kleinen Schritten als Subjekt 

konstituiert" (Harbers, 1987: 266). 

Ganz gegenteilig sieht dies Baumgart, dessen Rezensionstitel "Ein Marmorenengel ohne 

Schmerz" lautet. Allein schon die Oberschrift geniigt und im Text fiihrt er aus, inwiefem 

fur ihn Kassandra ein von Schmerz unberiihter Marmorengel ist: 

"Ob also - so lieBe sich Zwischenfragen - Kassandra, als Prinzessin und Priesterin verschont von 

AlltagsglUck und Alltagsmisere, als Seherin einsam, exklusiv und unverstanden in ihren 

Untergangsvisionen, ob dieses abgehobene elitare Geschopf, dieser Marmorengel [ ... ] nahe gerilckt 

werden kann?" (Baumgart, 1987: 204) 
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Wer diese Aussage macht, verkennt die Tatsache, dass Kassandras Wahrnehmung und 

Reaktionen, geistige und korperliche, hier Kapitel fUr Kapitel nachgewiesen und das 

Bewusstwerden einer Frau deutlich gezeigt werden. In dieser Rezension ist nichts von 

Einfiihlung im Werk zu spfuen, vielmehr scheint mir der Abstand des Kritikers durch 

seine mannIich spezifische Perspektive bedingt zu sein, wabrend Stefanie Risses Arbeit 

Wahrnehmen und Erlcennen in Christa Wolft Erzahlung Kassandra (1986) allein schon 

mit dem Titel die Marmorgleichheit von Kassandra widerlegt. In ihrer Studie lautet eine 

Abschnittsiiberschrift: "Der ganze Korper als Ort der Wahrnehmung", mit Kapiteln wie 

"Die Liebe" und ,,Die Sprache der Korper", die Kassandras Gefiihl und Wahrnehmung 

betonen. Ich gebe Risse recht, denn Kassandra ist nichts weniger als ein "Marmorengel", 

der nur hoch und schon ist, von allen Ungliicks verschont Wird, und die keine Gefiihl 

zeigt. 

Zusammen mit der Analyse von Kassandras Schmerz soll im nachsten Kapitel die 

Analyse ihrer Angst folgen, urn ihren Zusammenhang zu zeigen. Sucht man nach einem 

Wendepunkt in Kassandras Entwicklung vom "gefesselten" Madchen (Kassandra, 1983: 

28) zu einer innerlich befreiten, selbststandigen Frau, so fallt auf, dass Kassandra selbst 

ihre Geschichte als "die Geschichte meiner Angst" (Kassandra, 1983: 42) deutet, einer 

Angst, deren Befreiung einhergeht mit ihrer eigenen Selbstfindung und Selbstbefreiung. 

2.2.2.2.4 Funktion und Umgang mit der Angst bei Kassandra 

Normalerweise verhindert Angst die Selbstentfaltung wie in anderen Erzahlungen, aber 

hier schreibt Wolf iiber die Angst ganz <lQ.ders (vgl. Wolf, 1983: 144). Nach meiner 

Ansicht funktioniert die Angst bei Kassandra, die mit Mut und Bewusstsein ausgestattet 

ist, als AnstoB zum Erkennen, Loslassen und Selbstbefreien. Dazu meint Greiner (1985): 

"Vielleicht ist Mer die sensibelste Grundlage von Christa Wolft Absicht beriihrt, das 

Paradox, dass [ . .] Angst ebenso bedarf, wie sie es abwehren will" (Greiner, 1985: 125). 

Auch sieht Klasson (1991), dass die Angst Kassandra den Weg vom Loslassen und 

Befreien ermoglicht: "Erst als Kassandra ihre Angst anzunehmen lernt, befreit sie sich 

von alten Mustern und lost seelische und sogar korperliche Verhartungen" (Klasson, 

1991: 125). 
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Durch die ganze Erzahlung hindurch wird deutlich, dass Kassandra Angst hat. Ich werde 

die folgenden Szene als Beispiel auffiihren. Kassandra hat immer dann tOdliche Angst, 

wenn sie den Untergang Trojas vor Augen sieht und diesen Untergang nicht verhindem 

kann: ,,[ . .} Wir sind verloren [ . .} Ein Krieg, urn ein Phantom gefuhrt, kann nur 

verlorengehen [ . .} Werd ich, urn mich nicht vor Angst zu winden, urn nicht zu brallen wie 

ein Tier" (Kassandra, 1983: 80). 

Kassandra ist ebenfalls angstlich, als sie eines Nachts von Panthoos fast vergewaltigt 

wird. Sie ruft ihre Amme ganz laut: "Wutend wollte er mich gewaltsam nehmen. 

Geschuttelt rief ich nach Parthena der Amme, die gar nicht in der Nahe war" 

(Kassandra, 1983: 77). Oft wenn sie ihre Meinung auBert, brUllen zudem Manner, vor 

allem brUllt der Vater Kassandra an. Einmal briillt ihr Vater sie so laut an, dass sie "ihre 

Angst" riecht: "Konig Priamos der Vater erhob sich langsam, furchterregend und brullt 

dann, wie ihn nie einer brullen horte [ . .} Ein Zittern konnte ich nicht unterdrucken. Die 

Hande wieder, der Geruch nach Angst" (Kassandra, 1983: 87). 

Aber im Unterschied zu andem Trojanem setzt sich Kassandra mit ihrer Angst 

auseinander. Das heiBt, sie versucht, dass die Angst sie nicht komplett kontrolliert, 

sondem sie benutzt die Angst als AnstoB zu ihrer Emanzipation, indem sie mit der Angst 

urngeht: "und ich wollte es mir nicht erlauben [ . .} dass ich, gespalten in mir selbst, mir 

seiber zuseh, von Angst geschuttelt werde" (Kassandra, 1986: 35). Obwohl Kassandra 

zurn Beispiel groBe Angst vor ihrem Vater oder der Isolierung von ihrem geliebten 

Konigshaus hat, lasst sie sich nicht wegen der Angst von ihrem Ziel, namlich ihrer 

Emanzipation, ablenken - sie macht nach wie vor, was sie will. Die Ari.gst kann sie nicht 

ablenken, sondem verstarkt ihren Drang zur Selbstbefreiung. (Kanz, 1999: 187): "Wenn 

die Angst kommt, wie eben jetzt, fallt mir Fernliegendes ein [ . .}, was treibt mich, mein 

Ziel zu erreichen" (Kassandra, 1983: 16). 

Bis in ihre letzte Stunde hilft die Angst Kassandra beim Erkennen der Wahrheit, was sich 

an der Szene am Mykene Tor zeigt. Vor ihrem Tod gesteht sie sich ein, dass sie sich oft 

von den anderen, vor aHem ihrem Vater abhangig machte. Ihr gelingt es, den 

unterdrUckten Teil ihres bisherigen Lebens freizulegen, zur Sprache zu bringen und sie in 

ein endgiitliges Bild ihrer Selbst zu integrieren. Zunachst heiBt es: "kurz eh ich selbst 
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geschlachtet werde und die Angst die Angst die Angst mich zwingt zu denken" 

(Kassandra, 1983: 84). Und weiter fiihrt Kassandra: 

"urn wieviel mehr noch haDge ich erst an seiner Gestalt (dem Vater). An dem scMnen Bild. [ ... J Wenn 

ich dieses scMne Bild verlassen muss [ ... J 

Todesangst. Wie wird es sein. Wird die Scwache tibermachtig. Wird der Korper die Herrscbaft tiber 

mein Denken llbemehmen. Wird, in einem gewaltigen Schub, die Angst einfach wieder aile Positionen 

besetzen. [ ... J Wird sie es fertigbringen, auch den Vorsatz einfach wegzuschwemmen, ftIr den ich auf 

dem Weg hierher die Formel suchte und fand: Ich will die BewuBtheit und die Befreiung nicht 

verlieren, bis zuletzt" (Kassandra, 1983: 26). 

Meines Erachten nach kann Kassandra sich trotz der groBen Angst kontrollieren und die 

Angst kommen lassen, deswegen kann sie die Umgebung besser durchschauen und in 

positive Kraft wandeln. Klasson (1991) sieht dies ebenso: 

"Indem sie versucht, ihre Angst nicht zu unterdrUcken, sondem bewusst zuzulassen, lemt sie sie als 

eines der wichtigsten GefUhle zu begreifen und gewinnt dadurch we iter Klarheit tiber sich selbst" 

(Klasson, 1991: 99). 

Kassandra war am Anfang ihrer Emanzipationsgeschichte eine Beteiligte, als sie andere 

Situationen mit unterdriicktem Angstgefiihl betrachtete. Als sie zum Beispiel wahrnimmt, 

wie Achill ihre Schwester Polyxena "mit seinen entsetzlichen Blicken" (Kassandra, 1983: 

113) verschlingt, bricht ihre unterdriickte Angst tiber das Geschick ihrer Schwester aus. 

Kassandra sieht deren Emiedrigung nicht nur voraus, sondem Kassandra leidet 

vorausahnend sehr an Polyxenas Schmerz und verliert beinahe das Bewusstsein. AhnIich 

vorausahnend leidet sie am Tod ihres Bruders Hektor. Sehen heiBt fiir Kassandra am 

damaligen Punkt ihrer Entwicklung nicht nur genau beobachten, es heiBt auch 

unvenneidlich mitruhlen, sich in die Lage von anderen versetzen und an der 

Unausweichlichkeit seines Schicksals lei den. Dies verhindert ihr Selbsterkenntnis und 

selbstbestimmtes Leben tiberhaupt. 1m Gegensatz dazu akzeptiert Kassandra nun ihre 

Angst immer SHirker, Iemt aus ihr und geht vemiinftig mit ihr urn. AuBerdem beobachtet 

sie vemiinftigerweise Menschen und Situationen aus kritischer Distanz und kann sie 

deshalb durchschauen. 
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Urn sich frei zu setzen, sollen die Korpererregungen und Gefiihle, nicht unterdrtickt, 

sondem erkannt und akzeptiert werden, damit man davon nicht beherrscht wird, auch die 

Angst; ein Ausblenden von Gefiihlen bedeutet nach Mauser: ,,selbstentfremdung durch 

Abspalten von Personlichkeitsanteilen" (Mauser, 1985: 291). Kassandra gelingt es, ihre 

Gefiihle besser kennenzulemen und legt damit die Voraussetzungen fUr ihre 

Emanzipation: "Ja, tatsachlich, auch Angst kann befreit werden, und dabei zeigt sich, sie 

gehort mit allem und allen Unterdriickten zusammen" (Kassandra, 1983: 42). Wer einen 

so1chen Satz sagt, muss schon diese Erfahrung der Angstbefreiung erlebt haben. Mit 

dieser Aussage verdeutlicht sie nach meiner Ansicht, dass es nicht sie ist, die von der 

Angst befreit wird, sondem urngekehrt muss die Angst von ihrem Unterdriicker, befreit 

werden, damit sie als Bewusstseinsinhalt zugelassen und wahrgenommen werden kann 

und allmiihlich zur richtigen Selbsterkenntnis bis zur Emanzipation fiihrt. Kassandra 

kennt die aus Angst und Schmerz erwachsenen Kratle, die zu einem selbstbestimmten 

Leben fiihren konnen, denn sie sagt: "auch ich bin bereit, der andere Mensch zu werden, 

der sich unter Verzweijlung, ,Schmerz und Trauer schon so lange in mir regte" 

(Kassandra, 1983: 44). Kassandra erkennt spater den Zusammenhang zwischen 

Abhangigkeit und Angst: 

"Die Toehter des Konigs hat keine Angst, denn Angst ist Sehwliehe und gegen Sehwliehe hilft ein 

eisemes Training. Die Wahnsinnige hat Angst, sie ist wahnsinnig vor Angst. Die Gefangene soil Angst 

haben. Die Freie lernt es, ihre unwiehtigen Angste abzutun und die eine groBte wiehtige Angst nieht zu 

filrehten" (Kassandra, 1983: 42). 

Nachdem Kassandra im Gefangnis ihre Gefiihle erkennt und akzeptiert, ist sie bereit, sich 

von der mannlichen Herrschaft zu entfemen. Wahnsinn, Schmerz und Angst konnen sie 

nicht zerstOren, weil sie lemt, mit ihnen bewusst urnzugehen und sie zur positiven Kraft 

zu wandeln. AuBerdem bekommt Kassandra wichtige Anregungen zur Selbsterkenntnis 

von Anchises, dem Vater von Aineais, in Frauengemeinschaft in der Skamander Hohle, 

die Christa Wolf in Voraussetzung einer Erzahlung als "utopische Gesellschaft" 

beschreibt. 
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2.2.2.2.5 Anchises als Unterstiitzer von Kassandras Emanzipation 

Kassandra nimmt auf ihrem Emanzipationsweg die Hilfe der Hohlenbewohner, vor aHem 

Anchises in Anspruch. Nachdem Kassandra aus dem GeHmgnis befreit wird, erkennt sie, 

dass sie ihr authentisches Selbst nicht entfalten kann, wenn sie immer in einer solchen 

"starren Zitadelle" (Wolf, 1983: 43) lebt. Auf ihrer Suche nach Identitat und 

Emanzipation verlasst sie schlieBlich ihr Vaterhaus und fmdet Hilfe und neue Impulse in 

einer von Schwesterlichkeit, Liebe und Lebensfreude gepragten Frauengemeinschaft. Das 

sichert ihre Identitat oder ihr "Wir" (Kassandra, 1983: 130) an diesem Ort den Boden, urn 

die Palastwirklichkeit dauerhaft zu verlassen: Das Leben der Menschen dort ist entworfen als 

ein Anders-Ort 3, in einem ,,zeiten/och" (ebd.) mit dem Ziel einer gewaltlosen Verweigerung 

der Teilnahme am Krieg und dem Versuch zu lemen, "wie man mit beiden Beinen auf der 

Erde triiumt' (Kassandra, 1983: 141) und auch "dass der Geist dem Korper fiber ist' 

(Kassandra, 1983: 140). 

Die Mitglieder der Gemeinschaft, hauptsachlich Frauen, aber auch einige wenige Manner, 

leben auBerhalb der trojanischen und der griechischen Welt an einem Ort, der durch die 

Symbole der HoWe und der pflanzenhaft wachsenden Natur relativ eindeutig als weiblich 

gekennzeichnet ist. Die Leute hier sind sozial und ethnisch heterogen, bilden aber dennoch 

eine Gemeinschaft, in der alle sich frei au8ern konnen. Trotz mangelnder Hierarchie und 

Herrschaft untersteHen sich die Mitglieder aber dennoch aufgrund ihrer Personlichkeit 

geachteten Autoritaten und Lehrem wie Anchises, dem Vater des Aineas, und Arisbe, der 

Amme Kassandras, die zu Kassandras Weg zur Selbsterkenntnis beitragen. 

Kassandra wird in der Frauengemeinschaft oft von Anchises belehrt, eine alternative 

Vaterfigur (vgl. Kassandra, 1983: 123). Das ist insofern bemerkenwert als Kassandra 

nicht nur, wie die Theoretikerinnen der ecriture feminine oder Ingeborg Bachmann, den 

Vater bzw. die Vaterfunktion als grausame Macht ansieht, die die Frau unterdriickt. Die 

Figur des Anchises widerspricht vielmehr der radikalen "Dekomposition der viiterlichen 

Macht" (Gabi, 1996: 103). FOr Kassandra ist Anchises "ein freier Mensch", der "die 

3 Ich verwende hier die Begrifflichkeit von Boch, die mir geeignet scheint, das Lebensmodell in der Hohle zu 
beschreiben, da sie "irn Unterschied zu Utopien und ihrer reinen Unwirklichkeit [ ... J zugleich der wirklichen 
und der unwirklichen Sphare angehOren." (Boch, 1989: 72) 
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Leute durchschaute, vor allem sich selbst" (Kassandra, 1983: 104). Sie verehrt ibn und 

nirnmt ibn sich zum Vorbild. Sie tibernirnmt seine Analyse des Patriarchats. Er sieht die 

HeIden des Krieges als im Grunde von der Frau abhangige und daher schwache 

Personlichkeiten. Entscheidender als seine theoretische Analyse wirkt jedoch Anchises 

Haltung, denn seine intellektuelle Uberlegenheit macht ibn nicht herrschsiichtig, sondern 

empfindsam." Vorurteilslosigkeit, ,,Heiterkeit" und "Zartgefuhl" (Kassandra, 1983: 108) 

kennzeicbnen den alten Anchises als alternative Vaterfigur, die Kassandra hilft zu ihrer 

Selbsterkenntnis zu kornmen. In der Logik des Textes steht es fur PersonlichkeitssUirke, 

dass er Hekabe verehrt, als Person, nicht als "des Konigs Frau" (Kassandra, 1983: 105) 

und Kassandra "wie einer sehr geliebten und geachteten Tochter" (ebd.) begegnet, anstatt 

sie wie der Hof auszugrenzen. Zu dieser Figur meint Schmidt (1985): 

"so ist die Gestalt des Anchises als Pendant dazu angelegt, sozusagen als "groBen Vater", als "Vorbild 

Kassandras". Hinzufilgen lieBe sich, dass er damber hinaus als Gegenspieler des Prinzips Eumelos in 

Christa Wolfs Parabel das Prinzip des Guten vertritt" (Schmidt, 1985: 109). 

Mauser (1984) sieht ihn als wichtigen Helfer fur Kassandras Entwicklung, schlieBlich 

"leitete er [AnchisesJ immer die analysierenden Gesprdche, die eben/alls eine wichtige 

therapeutische Rolle im Dasein Kassandras spielten" (Mauser, 1984: 294). 

Diese Beobachtung scheint mir zutreffend. Denn unter dem Feigenbaum, unter dem diese 

Gesprache haufig stattfinden und den Ricarda Schmidt (1985) als Paradiessymbol (vgl. 

Schmidt, 1985: 107) sieht, entstehen irnmer GedankenanstOBe zwischen Anchises und 

Kassandra, der Kassandra die Situation jeweils klar verstehen lasst und dazu fiihrt, dass 

sie ihren eigenen Willen erkennt. Anchises zeigt Kassandra auBerdem; -wie man auch in 

verzweifelten Situationen die Hoffnung bewahren kann, statt sich der Angst hinzugeben 

und den eigenen Wunsch aufzugeben: "Warum Unertrdgliches furchten, lange ehe es da 

ist. Warum nicht einfach leben, und wenn moglich heifer" (Kassandra, 1983: 107). 

4 "Auch tiber die die ihm Obel wollen, denkt er unbefangen nacho Zum Beispiel Eumelos. Nie wlire mir in 
den Sinn gekommen, vorurteilsfrei und heiter tiber Eumelos zu reden. Ihn nicht zu filrchten und zu hassen, 
sondem zu verstehen und Mitleid fUr ihn zu empfmden." (Kassandra, 1983: 107). 



49 

Wie wichtig Anchises flir Kassandra ist, zeigt sich deutlich auch an weiteren Textstellen. 

Zurn Beispiel sagt Kassandra, wenn sie angstvoll im Gefangnis sitzt: " War Anchises hier. 

Ware er bei mir, alles ware zu ertragen" (Kassandra, 1983: 104). We iter verandert er 

Kassandras Weise mit den Mannem im Rat bzw. "mannIichen Gedanken" urnzugehen: 

"Er durchschaute die Leute, vor allem sich selbst und hat Spaj3 daran. [ . .] Auch iiber die 

[MenschenJ ihm iibel wollen, denkt er unbefangen nacho Zum Beispiel Eumelos" (ebd.). 

So versucht Kassandra tiber Eurnelos, den selbstzentrieten und kriegsstichtigen Soldaten 

nicht zu fiirchten und zu hassen, sondern zu verstehen und Mitleid for ihn zu empfinden" 

(ebd.). 

Ein anderer wichtiger GedankenanstoB, den Anchises gibt, ist das, was der Emanzipation 

entgegensteht, zurn Beispiel das "Bose", eventuell nicht "unheilbar" sein und auch zu 

tiberwinden sein konnte, was Kassandra in ihrer Emanzippation bestarkt: "Wie wir auf 

ihn [Eumelos - die mannliche HerrschaftJ losgegangen sind? Das Bose [ . .] als 

Krankheit? Heilbar also?" (Kassandra, 1983: 104). Anchises gibt Kassandra Hoffnung, 

die dank seiner Hilfe besser versteht, wer sie ist und was sie mit ihrer "Gier nach 

Erkenntnis" machen solI. Sie erkennt aufgrund der Gesprache mit Anchises ihr Selbst 

besser und entwickelt ihre eigene Sicht: "Ja, ja ich sah es. War dem Anchises dankbar, 

dachte zu Ende, was er mir zu denken iiberliefJ" (Kassandra, 1983: 73). SchlieBlich 

gelangt Kassandra an den Ausgangpunkt ihrer eigenen Emanzipation: "Was ich, um den 

Preis des Todes, ablehnen muj3te: die Unterwerfung unter eine Rolle, die mir 

widerzuliej' (Kassandra, 1983: 109). 

Bei "den Themen Wahnsinn, Schmerz und Angst zeigt sich wie wichtig diese Gefiihle und 

auch der bewusste Umgang mit ihnen flir die Emanzipation im Roman Kassandra sind. 

1m Wahnsinn wendet sich die eigene Stimme - wenn auch noch halbherzig - gegen die 

Unterdriickung und beginnt ihr Recht auf AuBerung geltend zu machen. Kassandra 

versucht zunachst aufgrund ihrer Zwiespaltigkeit, in den Wahnsinn zu fliehen, aber 

anders als andere Frauen in Troja, die sich komplett in Besinnungslosigkeit verlieren, 

geht Kassandra reflektierter mit diesem problematischen Zustand urn und benutzt ihn als 

Schutz und wichtigen GedankenanstoB zur Selbsterkenntnis. Erst im Sprechen tiber ihren 

Schmerz und ihre Angst kommt Kassandra endgtiltig zu ihrer eigenen Stimme. Damit 



50 

verbunden ist die Bereitschaft zur Selbsterkenntnis, wobei ihr erne untersrutzende 

Umgebung hilft: die Frauengemeinschaft und Anchises mit seinen Gesprachen. 

2.2.2.3 Kassandra - Bewusstseinbildung als Voraussetzung zur Emanzipation 

In diesem Kapitel wird der ausfuhrliche Emanzipationsprozess von Kassandra behandelt 

und gleichzeitig wird der Versuch untemommen, zu zeigen, wie wichtig das Bewusstsein 

und dabei die Mut als Bedingung fUr ihre Selbstbefreiung ist. 

Zunachst mochte ich die Bemerkung machen, dass in Wolfs Erzablung deutlich nicht 

Kassandras politische Aktivitat oder ihr vergeblicher Einsatz fUr Troja im Mittelpunkt 

steht, sondem ihre innere Entwicklung. Dabei verwirklicht Wolf ihr Anliegen, an der 

Kassandra-Figur darzustellen, wie Frauen zu Objekten fremder Zwecke gemacht worden 

sind, eben so den Kampf einer Frau urn die Befreiung von den Fremdbestimmungen. 

Deswegen dokurnentiert der Monolog Kassandras, die durch die Sehergabe mehr weill 

bzw. sieht als andere, den "Prozess einer Bewufitwerdung" (Hilzinger, 1986: 18), wie 

Sonja Hilzinger (1986) erwahfit, in Form eines Selbstmonologs. Epple schreibt ebenfalls 

vollig zutreffend, dass Kassandras Wesen von ihrer inneren Entwicklung gepragt wird: 

"Wolf legt ihr Augenmerk auf die innere Entwicklung Kassandras. [ ... ] Dies hllngt eng mit ihrer 

feministischen Wahrnehmung der Figur zusammen, die diesen Blickwinkel ben()tigt. [ ... ] Die 

Mt>glichkeit einer spezifisch weiblichen Lesart deutet sich in der "Kassandra Zeitschrift" in den 

siebziger Jahren bereits flilchtig an, erreicht aber erst mit Wolf eine klare Ausprilgung. Ihre Kassandra 

soll die weibliche Opferrolle wie den Widerstand dagegen und die Utopie eines weiblichen Subjekts 

verkt>rpern" (Epple, 1993: 342). 

Bevor wir Kassandras Emanzipation analysieren, soIl zunachst der Begriff "innere 

Subjektwerdung" oder "innere Emanzipation" kurz erklart werden, urn Missverstandnisse 

mit auBerer Emanzipation zu vermeiden. Der Begriff "innere Subjektwerdung" bezieht 

sich auf das Verhaltnis des Ichs, das seine eigene Identitat hat, zur AuBenwelt, und 

bezeichnet die innere Freiheit, die Bereitschaft und die Fahigkeit zur Selbstbestimmung, 

zu einer eigenverantwortlichen, unmanipulierten Denk- und Handlungsweise (vgl. 

Klasson, 1991: 81). Eine wichtige Vorausssetzung flir die innere Emanzipation ist das 

Bewusstsein, das eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Unterdriicker und der 

unterdriickenden Situation ermoglicht, in der man weill, was das Richtige ftir sich ist, und 
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das ohne Unentschiedenheit tut. So erkennt man nicht nur die Situation besser, sondern 

auch sich selbst, was bis zur Ausbildung eines Subjektss fiihrt. (ebd.). 

Nach der Theorie von Wellie (1991) kann man priifen, ob eine Frau die innere 

Emanzipation erreicht, bei der die Frau ihre eigene Identitat in der Gesellschaft fmdet und 

dabei mit Hilfe von ihrem Bewusstsein ihren urspfulglichen Wunsch wahrmachen kann. 

Sie hat auch betont, dass die Bewusstseinsbildung als die wichtigste Bedingung darstellt, 

urn die innere Emanzipation zu erlangen (vgl. Wellie, 1991: 35) Wie wichtig das 

Bewusstsein fur die innere Selbstbefreiung der Frau ist, streicht Rave auch in ihrer Studie 

Befreiungsstrategien heraus. Sie schreibt auch, dass Selbstbefreiung Erfolg dazu hat, 

wenn das wahre Bediirfnis nicht mehr unterdriickt, sondern mutig mittels Bewusstsein 

geauBert wird (vgl, Rave, 1991: 52). 

Laut diesen Theorien zur inneren Emanzipation sind hier zwei Punkte wichtig, namlich 

die bewusste Auseinandersetzung und mit deren Hilfe das Verwirklichen des eigenen 

Wunsches. Die folgende Analyse konzentriert sich deshalb auf diese zwei Punkte. Die 

Bewusstseinsrolle und das Verwirklichen des eigenen Wunsches sind aber sehr eng mit 

einander verwoben, das heiBt, man kann den Wunsch nur dann verwirklichen wenn man 

sich ihm bewusst ist und erkennt, dass man sich nicht von den problematischen Gefiihlen 

kontrollieren lasst, sondern man solI seinen ursprililglichen Wunsch realisieren. Wenn es 

einem gelingt, zeigt es, dass man sich innerlich emanzipieren kann. Deswegen ist es 

sinnvoll, dass inder Analyse gefragt werden solI, inwiefern das Bewusstsein bei der 

Verwirklichung von Kassandras Wfulschen eine Rolle spielt und ob Kassandra tiberhaupt 

mutig genug ist, ihren Wunsch wahrzu machen sowie ihre Selbstbefreiung zu erreichen. 

Dadurch erkennt man, wie wichtig das Bewusstsein, das der Frau hilft, ihren wahren 

Wunsch zu auBern, als Voraussetzung einer erfolgreichen Emanzipation ist. Obwohl es 

sehr einfach klingt, lasst Wolf ihre Kassandrafigur nicht sofort den richtigen Weg 

wahlen, sondern an mannlichem Instrument, "anfanglicher Sehergabe", lehnen. 

Kassandras innerer Entwicklungsprozess beginnt mit ihrem Streben nach der Sehergabe. 

Schon von Anfang an ist Kassandra ihr Ziel schon vollig bewusst, dass sie sich mit der 

5 Grabiele Bail versteht in Weibliche Identittit unter einem Subjekt ein Individuum, das das BewuJ3tsein von sich selbst 
und eine von der AuJ3enweJt abgegrenzte IdentiUit entwickelt hat. (Bail, 1984: 22). 
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Sehergabe von der fast unvermeidlichen Unterdrtickung in der Gesellschaft befreit. Ihr 

Wunsch ist, dass die von der Stelle im patriarchalischen System ermoglichte "Sehergabe" 

ihr ein Recht zum Sprechen gibt. Daher kann sie sich selbst frei auBem: "Warum wallte 

ich die Sehergabe unbedingt? Mit meiner Stimme sprechen: das AufJerste. Mehr, anderes 

hab ich nicht gewallt" (Kassandra, 1983: 6). 

Diese zwei Satze konnen nach Wolfs Absicht in Tagebucheintragung als ihren Wunsch 

abgelesen werden (vgl. Wolf, 1989: 22). Warum Kassandra "ihre Sehergabe" unbedingt 

wollte? Die Antwort ist, weil sie ihre Selbstbestimmung haben mochte. Das Erlangen 

einer eigenen Identitat zur Selbstbefreiung ist ihr Ziel, dazu ist das Sprechen mit eigener 

Stimme notig. So konnte Kassandra nach einer eigenen Sprache die Sehnsucht nach 

ihrem Ich bedeuten. Risse (1986) schreibt zu diesem Punkt: 

"Im Gegensatz zu der geschilderten Tendenz, Kassandra den Wunsch nach einer den gesellschaftlichen 

Nonnen angepassten Existenz zu unterstelIen, steht die feministischer Interpretation. Inbesondere bei 

Christa Wolf begehrt Kassandra nach ihrer eigenen Sprache, urn sich von der RolIenzuschreibung in 

einer patriarchalen Gesellschaft zu befreien" (Risse, 1986: 57). 

In der Szene nach dem Erlangen der "Sehergabe" und Priesterinnenstelle erkennen wir, 

dass was Kassandra durch ihre Sehergabe erHihrt, war das Gegenteil von dem, was sie 

zunachst erwartete, was im Kapitel 2.2.2.1.3 schon ausfiihrlich behandelt wurde. Die 

Eingliederung in die herrschende Ordnung und die Erfiillung der priesterlichen Pflichten 

gelingen ihr nicht, die Moglichkeit zur Emanzipation zu bringen und es besteht die 

Gefahr, dass Kassandra ihren urspIiinglichen Wunsch, mit eigener Stimme zu sprechen, 

zu verlieren droht. Die ins miinnliche System integrierte Sehergabe verblendet Kass?lldra, 

indem diese Sehergabe sie sehr viel naher zum miinnlich zerstOrerischen System rUckt 

und Kassandras weibliche innere Augen verblendet, wie sie es in ihrem 

Erinnerungsmonolog sagt: "Mit Sehergabe uberfardert, war ich blind" (Kassandra, 1983: 

33). Ich mochte hier betonen, dass gerade die Sehergabe der Punkt ist, an dem Wolf zur 

Neugestaltung ihrer Kassandra angesetzt hat. Die Sehergabe ist deutlich auch der 

Bereich, der nach Weigel mit Kassandras weiblichem Bewusstsein gleichgesetzt werden 

kann und wo die Veranderungen in der Sichtweise auf die Figur am klarsten gezeigt 

werden konnen (vgl. Weigel, 1985: 70). Das heiJ3t, statt Sehergabe als mystischer Macht, 

erscheint nach Weigels Ansicht die "wirkliche" Sehergabe bei Kassandra vielmehr als 
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das weibliche Bewusstsein, mit dem Kassandra alle mfumliche Fassade durchschaut und 

ihre Emanzipation zu erlangen vermag. 

Klasson (1991) erkHirt zustimmend, dass Kassandras Sehergabe als ihr Bewusstsein 

umgedeutet werden konnte und die Voraussetzung ist, die ihren Erkenntnisprozess 

ermoglicht: 

" lIn Gegensatz zum Mythos ist in der Flihigkeit zu sehen bei Wolf keine Mystik. Die antike Kassandra 

erhielt ihre aus der Sehergabe entstandenen Warnungen vor falschen Entscheidungen aus ihrer 

g5ttlichen Inspiration; fUr die Wolfsche Kassandra ist jedoch ihr Bewu13tsein entscheidend. Kassandra 

erkennt die falschen politischen Konstellation sowie den mannlichen Wahn und kann den weiteren 

Verlauf der Ereignisse erahnen" (Klasson, 1991: 149). 

Ich stimme den beiden Literaturwissenschaftlerinnen zu und sogar ihr erwahnter Punkt 

unterstiitzt den Untersuchungsgegenstand, den ich in diesem Kapitel weiter beweisen 

werde. 

Urn zu wissen, ob Kassandra sich frei von mannlicher Herrschaft zu verhalten vermag 

und dabei zur nachsten Stufe der inneren Emanzipation kommt, muss man betrachten, ob 

Kassandra ihren Wunsch mit Bewusstsein wirklich deutlich ausspricht. Es ist zudem 

auffallig, dass es hier nicht urn die auBere Emanzipation geht, sondern urn eine innere 

Emanzipation, was die Autorin durch die Beziehung ihrer Figur als "Heldin der inneren 

Entwicklung" (Wolf, 1989: 118) betont. Es ist ja fOr Kassandra als einzelner Frau in 

Troja, nicht moglich, die Unterdriickung der Mannergesellschaft einfach zu tiberwinden. 

Es geht hier vielmehr urn eine neue und interessante Alternative fOr die Frauen, wie sie 

sich trotz der sehr schwer zu verandernden Gesellschaft innerlich entwickeln kann, urn 

am besten mit der Macht der Manner umzugehen. 

Da diese Erzahlung unchronologisch und detailliert erzahlt wird, mochte ich den inneren 

Subjektwerdungsprozess der Kassandra an vier Teil-Prozessen, die relativ eng 

miteinander verbunden sind, aufzeigen, namlich erstens das Durchschauen mannlicher 

Macht mit Bewusstsein, zweitens die Verteidigung gegen die Liebe zu ihrem Vater und 

Konigshaus, drittens die Selbsterkenntnis mit Hilfe einer weiblichen Umgebung zur ihrer 

Identitat und viertens das Loslassen von Vater und Konigshaus durch Nein-sagen und das 

Verlassen ihres Geliebten als Beweis von Kassandras innerer Emanzipation. AIle 
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Entwicklungstufen haugen eng mit der Verauderung ihrer Sehraster zusammen, 

deswegen wird der Versuch untemommen, mit Kassandras Sehen-Lemen aIle Stufen zu 

erkHiren. 

2.2.2.3.1 Kassandras "Sehen-Lernen" - veranderte Sehraster als Beweis ihrer 

Entwicklung 

Die seherische Begabung, die ihr und ihrem Zwillingsbruder Helenos in die Wiege gelegt 

wurde, muss sie in einem jahrelangen Prozess pflegen und sich erarbeiten, urn schlieBlich 

wirklich "sehen" zu konnen . . Als Kassandra das ersehnte Amt innehat, merkt sie, dass 

Priester- und Seheramt unvereinbar sind. Kassandra ordnet sich daher dem mannlichen 

Beruf unter. Die seherische Gabe gibt ihr gleichzeitig ein Gefiihl der Oberlegenheit, 

erschwert aber ihre bewusste Wahmehmung der Situation in Troja, wie sie selbst in 

ihrem Selbstmonolog sagt: "Jch sah nichts. Mit der Sehergabe uberfordert war ich blind. 

Sah nur, was da war, so gut wie nichts. Durch den Jahreslauf des Gottes und die 

Forderungen des Palastes wurde mein Leben bestimmt. Man konne auch sagen: erdruckt. 

Jch kannte es nicht anders" (Kassandra, 1983: 30f.). 

Die Rticksicht auf das Konigshaus und Kassandras Bedtirfnis, mit den Herrschenden 

libereinzustimmen, stehen im Kontrast zu ihrem Wunsch, sich selbst zu befreien, weil das 

Amt sie der Welt der Machtigen verpflichtet und ihren Blick trtibt. Zurn Beispiel mochte 

der Rat den Krieg fiihren, nicht aus einem verntinftigen Grund, sondem urn das Gesicht 

des Konigssohnes Paris zu wahren. Viele Frauen werden Sklavinnen, viele Manner 

werden Soldaten, die unnotig ipl Kampf sterben. Kassandra sieht das als eine schlechte 

Sache an, denn der Krieg schadet der Mehrheit sehr, wahrend die meisten Manner im 

Rat, ohne Rticksicht auf die BevOlkerung zu nehmen, nur ihren Vorteil sehen. Diese 

unterschiedliche Sichtweise zwischen Mannem und Frauen mochte ich hier betonen. 

Nach Wolfs Meinung sehen die Manner in dieser Geschichte die Sache nur auf zwei 

starre Seiten: gut oder schlecht, profitabel oder nicht (vgl. Wolf, 1983: 99). Kritik an der 

einseitigen Sicht der Manner im Roman aufiert Wolf in ihren Voraussetzungen einer 

Erziihlung, in denen die Autorin auf die Gefahren des mannIichen Denkens 

zurlickkommt. Sie fragt sich und den Leser, ob das Denken der Frau nicht logischer und 

erganzender sein konnte und ob das mannliche Denken das Bewusstsein der Frauen nicht 
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unterdruckend erscheint und nicht durch die Ausklanunerung des Weiblichen und durch 

seine logozentrische Einseitigkeit zu einer frauenfeindlichen Logik fiihren konnte, die 

einander ausschlieBen und keine anderen Denkalternativen zulassen. Deswegen lasst 

Wolf ihre Kassandra wegen dem ihr von Wolf zugeschriebenen "weiblichen 

Bewusstsein" die Dinge nicht nur von zwei Seiten, sondern bewusst die "dritte Seite" 

einer Situation betrachten. Sie kann die Dinge "anders" als die Manner in der Erzahlung 

empfinden, das heiBt die Dinge ohne Selbstzentriertheit zu betrachten (vgl. Klasson, 

1991: 125). Christa Wolf lasst die Gefahr solcher einseitiger Wahrnehmung der Dinge 

am Beispiel der miinnlichen Griechen, die nicht nur die damaligen Gegner der Trojaner 

sind, sondern nach Wolfs Meinung denjenigen Typ der vorwiegend patriarchalischen 

Gesellschaft verkorpern (vgl. Rose, 1989: 46), sprechen. Wolf lasst ihre Meinung durch 

Kassandra, die sie mit weiblicher Sichtweise ausstatten lasst, deutlich sagen: 

"FUr die Griechen gibt es nur entweder Wahrheit oder LUge, 

richtig oder falsch, Sieg oder Niederlage, Freund oder Feind, Ieben oder Tod. 

Sie denken anders. Was nicht sichtbar, riechbar, hOrbar, tastbar ist, ist nicht vorhanden. Es ist das 

andere, das sie zwischen ihren scharf en Unterscheidungen zerquetschen, das Dritte, das es nach ihrer 

Meinung Uberhaupt nicht gibt" (Kassandra, 1983: 121). 

Das weibliche Bewusstsein, das die weibliche Wahrnehmung verandert und nach Wolfs 

Auffassung logischer ist als das von Mannern, ermoglicht, dass die Frau die Dinge nicht 

einseitig oder zweiseitig sieht, sondern sie erkennt "das Dritte", den oft moglichen 

Kompromiss und die moralisch richtige Tat, von der Wolf glaubt, es sei die auffallige 

und entscheidende Eigenschaft yom Erkennen zwischen Mann und Frau und die zur 

Emanzipation sehr beitragt (vgl. Maisch, 1986: 45). Deswegen prasentiert Wolf diesen 

Gedanken in Kassandra und verleiht ihrer Hauptfigur mit dieser weiblichen Fahigkeit 

zum Durchschauen ihr weibliches Bewusstsein. 

Kassandra durchschaut die Situation in Troja und sie versteht etwas anderes unter dieser 

"Sehergabe" als zum Beispiel das mannliche Orakel Helenos. (Kassandra, 1983: 35f. und 

107). Kassandra bezeichnet das "Sehen" aIs eine Fertigkeit, die potenziell jede Frau 

lemen kann. Die "richtige Sehergabe" ist fUr die Frau keine magische Macht, sondem ihr 

Mut und ihr Bewusstsein, die sie besitzt (vgl. Klasson, 1991: 125). In der Erzahlung 

finden wir Kassandras bewusste Schaukraft und ihr Durchschauen mannlicher Macht an 
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zahlreichen Stellen. Die wichtigen Beispiele sind erstens das Durchschauen der 

Kriegsvorbereitungen von Eumelos, die aIle nur nicht Kassandra erblindet lassen und 

zweitens das Durchschauen der schmerzhaften Wahrheit tiber die Personlichkeit ihres 

geliebten Vaters. Danach ist ihr erst das Loslassen von der Vaterwelt moglich, was 

zugleich die Entwicklung ihres authentischen Selbst bedeutet. 

Zunachst wagt Kassandra zu sehen, was andere nicht wahrnehmen konnen oder wollen, 

namlich "die nackte bedeutungslose Gestalt der Ereignisse" (Kassandra, 1983: 46), 

genauer, sie erkennt die heimliche Kriegsvorbereitung des Eumelos6
, einer Verkorperung 

des mannIichen Kriegers. Eumelos benutzt viele militarisch machtige Methoden, die der 

Konig Priamos bevorzugt aber nicht Kassandra, die haufig Eumelos' Machtgier in Frage 

stellt. (Kassandra, 1983: 55). Ais Kassandra ihn betrachtet, vollzieht sich der Aufstieg des 

Eumelos sehr schnell, weil er an die Macht strebt und daw alles macht. Kurz steht er als 

Wachposten vor Priamos' Till und wird yom Konig als ,jahiger Mann" (Kassandra, 

1983: 59) bezeichnet; wenig spater wird ihm die Palastwache unterstellt, aucherhaIt er 

einen Sitz im Rat (Kassandra, 1983: 65) und nimmt damit an den im Staat zu faIlenden 

Entscheidungen teil. 1m Laufe des Krieges schlieBIich "verandert sich die inn ere 

Ordnung des Palastes" (Kassandra, 1983: 110) wegen Eumelos, das heiBt, Eumelos 

grenzt die Frauen im Rat wie die geschickte Konigin Hekabe aus. Wie seine Macht die 

Frauen unterdruckt, sieht man deutlich. Er beraubt ihnen die Rechte zum Sprechen und 

verbietet letztlich, dass die Frauen noch im Rat sitzen und ihre Meinung auBem dUrfen. 

Die anderen Manner stimmen einfach zu und die Frauen sowie die Frau des Konigs, 

Hekabe, mtissen den Rat, sogar ihren Palast verlassen: "Was jetzt in unserem Rat zur 

Sprache kommen muss, ist keine Frauensache mehr" (Kassandra, 1983: 105). 

Eumelos blendet die Leute im Rat, meistens die Manner zuerst, manipuliert sie mit seiner 

Macht zum Krieg und der Palast wird letztlich zum "Palast des Eumelos" (Kassandra, 

1983: 10 1). Weil die Manner im Rat gewalttatige Methode und besonders den Krieg 

bevorzugen, akzeptieren und untersllitzen sie Eumelos Kriegsmethoden. Nicht wenig 

spater wird tiber ganz Troja ein "Sicherheitnetz" (Kassandra, 1983: 119), oder totalen 

Kontrolle geworfen und Eumelos "naherte sich dem Gipfel seiner Machtvollkommenheit" 

6 FUr die Figur Eumelos hat Christa Wolfnur den Namen aus der Uberlieferung genommen. 1m Ubrigen ist 
diese Figur ganz ihr geistiges Eigentum. (Wolf, 1983: 44). 
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(Kassandra, 1983: 120). Wahrend sich die anderen Manner auf die Eskalation des 

Krieges und viele gewalWitige Kriegsmethoden von Eumelos konzentrieren, werden die 

anderen, vor all em die Frauen, unterdriickt und instrumentalisiert, und dafiir begeistert. 

Nur Kassandra wagt mit ihrem Bewusstsein, Eumelos zu beobachten. Nach meiner 

Ansicht ist es auffallig, dass Eumelos' absichtlicher Aufstieg zur Macht, nicht yom 

Mannerrat, sondem von der Seherin Kassandra deutlich wahrgenommen wird. Zum 

Beispiel halt Kassandra Eumelos' Gesprach mit Paris deutlich fiir Eumelos Einredung, 

die dem gewalttatigen Prinzip zum Durchbruch des Krieges hilft. (Kassandra, 1983: 65). 

Trotz Kassandras Versuch, Eumelos Aktion zu verbieten, hort niemand ihr zu. Die Basis 

wird damit geschaffen, auf der er seine Aktivitaten entfalten kann. Nur die bewusste 

Kassandra erkennt seine wirkliche Absicht, dass alles was Eumelos macht, dazu dient den 

Gifpel der Machtspitze zu erreichen. Sie sagt: "einfdhiger Mann am rechten Platz. Doch 

hatte er diesen Platz des Fdhigen fur sich erfunden. Na und? War es nicht immer so?" 

(Kassandra, 1983: 66). 

Viele fallen dieser Unterdriickungsmethode zum Opfer, wie Brieis, die in Troja lebenden 

Griechen, wie Panthoos, und alle, welche mit ihnen Umgang haben. (ebd.): "Das ganze 

blinde Volk sturzt sich in den Graben, ertrdnkt sich" (Kassandra, 1983: 117). Das Volk 

nimmt die "nackte bedeutungslose Gestalt der Ereignisse" (Kassandra, 1983: 46) nicht 

wahr, wahrend Kassandra die Zukunft mit "Sehergabe" sieht, "wei! sie den Mut und das 

Bewusstsein hat, die wirklichen Verhdltnisse der Gegenwart zu sehen" (Quernheim, 

1990: 84). Niemand auBer Kassandra durchschaut die Situation, dass namlich Eumelos' 

Taten nichts als eine Unterdriickungsmethode in neuer Form ist. 

Man konnte fragen, warum Kassandra das nicht verhindert. Die Antwort erkennt man 

unschwer, weil niemand ihr, der Frau, zuhort. Kassandra warnt ihren Vater hundertmal, 

dass Eumelos nichts als Krieg verursacht, aber ihre Stimme trifft auf taube Ohren. 

Obwohl ihre Versuche ihr nicht gelungen sind, versucht sie, sich nicht mit ihm und mit 

der Mannergruppe einzugliedem. Diese mutige und mit Bewusstsein ausgestattete 

Kassandra lasst sich nicht von Eumelos ablenken wie andere Leute, versucht aber 

vergeblich, Widerstand zu leisten, wie es im ersten Kapitel von diesem Teil ausfiihrlich 

behandelt wird. Betonen mochte ich in diesem Kapitel nochmals, dass Kassandra gegen 

Eumelos nicht untatig bleiben will, aber es zu ihrer Zeit unmoglich fiir eine Frau ist, 

solche scWimme Situation in der Gesellschaft zu verandem. Aber was Kassandra gegen 
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Eurnelos einzusetzen versucht, sind eher ihr Bewusstsein und ihre Sehergabe, dass 

Eurnelos sie von ihrem Wunsch nach ihrem Recht zu Sprechen und nach ihrer 

Emanzipation nicht abbringen kann. 

2.2.2.3.2 Liebe zurn Vater als Verhinderung von Kassandras Ernanzipation 

Christa Wolf gestaltet keinen einfachen Weg zur Emanzipation. Sie setzt sich auch mit 

dem oft problematischen St5rfaktor bei der Frauenemanzipation, namlich der Liebe 

auseinander. Wir konnen deutlich im Roman sehen, dass obwohl Kassandra mit ihrem 

Bewusstsein die Dinge durchschaut, entscheidet sie sich manchmal gehorsam fUr das, 

was der Palast will. Denn es geht urn die Verhinderung der Emanzipation wegen der 

Abhangigkeit von der Liebe zurn Vater (vgl. Harbers, 1987: 249), weswegen sie trotz 

ihrem bewussten Versuch, sich zu emanzipieren, erblindet. Ihr Genuss, die 

"Lieblingstochter" des Vaters zu sein, ist immer noch sHirker als ihr eigenes "Wissen" 

(Kassandra, 1983: 85). 

Ihre Mutter, die weibliche Seite, hat Kassandra mehrmals davor gewamt, dass sie sich 

nicht zu eng mit dem Vater und seinem Prinzip verbinden solI. Entgegen der Wamung 

ihrer Mutter fiihlt Kassandra sich sehr geargert, weil ihre Absicht, sich in das mannliche 

System zu integrieren, urn mehr Macht zu gewinnen, von ihrer Mutter Hekabe 

durchschaut wird. Kassandra akzeptiert das nicht, reagiert mit Abwehr, mit" Undank und 

Aujlenkung" (Kassandra, 1983: 76) sowie Hass, urn nicht sich selbst und ihre eigene 

Fehler, wahrnehmen und andern zu miissen, wie sie seIber gesteht: "Es ist zu schwer, sich 

selbst zu hassen" (Kassandra, 1983: 85). 

Wie das Kapitel 2.2.2.1 in dieser Arbeit ausfiihrlich zeigt, ist Kassandra blind vor Macht 

und dem "Hang zur Obereinstimmung" (Kassandra, 1983: 76), nachdem sie ihren 

Priesterinnenzustand erreicht hat. Das hei13t, sie will aus Liebe zu ihrer Familie, 

besonders zu ihrem Vater, lange nicht wahrhaben, was sie sieht. Dass sie Angst vor etwas 

Neuem, Unbekanntem hat, wenn sie keine Liebe von dem Vater bekommt, verhindert 

lange Zeit einen inneren Kurswechsel: "die geheime Angst, unvorbereitet einen Blick in 

eure Welt zu tun. Lieber litt ich, blieb aber, wo ich war" (Kassandra, 1983: 102). Die 

Liebe zu dem Vater scheint trotz ihrem scharf en weiblichen Bewusstseins, Kassandras 
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Zu-Sich-Selbst-Kommen zu verhindem. Zu dieser Form der Liebe, die Kassandras 

Wunsch zur Emanzipation verhindert, meint Schuscheng (1987): 

"Jedesmal erleidet Kassandra unertrligliehen seelisehen Sehmerz, verursaeht aus ihrer Sueht naeh 

Harmonie und Ubereinstimmung mit ihrer Umgebung. [ ... J sie genieBt es, " Lieblingstoehter" des 

Priamos zu sein [ ... J Es erblindet sie und verhindert ihr Verlangen naeh Erkenntnis" (Sehuseheng, 

1987: 65). 

Kassandra gelingt es noch nicht, das Sprechen mit eigener Stimme auf dieser Stufe zu 

realisieren. Betrachtenswert ist, wie die Liebe zu ihrem Vater und zum Konigshaus ihren 

Weg zur inneren Selbstbefreiung verhindert und was ihr dabei hilft, zur nachsten Stufe 

der Entwicklung zu gelangen, was ausfiihrlich im Kapitel 2.2.2.3 behandelt wird. Ich 

mochte deshalb hier zunachst die erotische Farbung von Kassandras Liebe besonders zu 

ihrem Vater kurz zeigen, die flir sie mit der Wahrheit verbunden ist, weil sich der 

Befreiungsprozess am markantesten an den Veranderungen ihres Verhaltnisses zum 

Vater zeigt. 

Schon von Anfang an hat Kassandra eine starke Zuneigung flir ihren Vater. Kassandra 

versteht, dass sie als seine ,,Lieblingstachter" (Kassandra, 1983: 59) anders als andere 

Tochter im Rat sitzen und manchmal ihre Meinung aufiem kann. Sie bindet sich von 

Kindheit an ihn und wegen dieses engen Verbundenheitsgefiihls kann Kassandra nichts 

gegen ihren Vater tun. Obwohl Eumelos' Krieg- und Unterdriickungsstrategie ihr 

bewusst ist, ist es Kassandras frUheres We sen, dass sie immer ihren geliebten Vater 

zufrieden machen mochte, das ihren Widerstand verhindert. Die Abhangigkeit der Liebe 

wirkt ganz gegen ihren Wunsch nach Emanzipation. Ich mochte einige Beispiele zeigen. 

ledesmal wenn ihr Vater an ihre Liebe appelliert, trifft er genau den Punkt in Kassandra, 

an dem sie wehrlos ist und sie sich nicht entziehen kann: "Kind, sagte er, zag mich zu 

sich heran, ich atmete den Dujt, den ich sa liebte. Kind. Wer jetzt nicht zu uns halt, 

arbeitet gegen uns" (ebd.). Die Liebe zum Vater paralysiert Kassandra und sie wiederholt 

deswegen das bekannte Muster: "Ich hatte getan, was er wallte " (Kassandra, 1983: 21). 

In dieser Formulierung steckt aber ihre eigene Bereitschaft, sich flir die Liebe zum Objekt 

machen zu lassen, trotz dem Bediirfnis, sich selbst frei zu machen. Sie liebt ihren Vater 

so sehr, dass aIle seine Reden sich der Logik entziehen und ihn abwehren konnen. Nicht 
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nur die Liebe, sondem auch der Wunsch nach der Identifizierung mit dem Palast zwingen 

Kassandra den mfumlichen Regeln, die sie als Unrichtig spUrt, zu folgen. Trotz der tiefen 

Scham und Emiedrigung sowie der innerlichen Kontrolle wegen der Liebe zu ihrem 

Vater, die sie fiber diese Niederlage empfindet, Hisst sich Kassandra durch mannIiche 

Gedanken zum Teil bestimmen. Ich finde die folgende ErkHirung von Klasson (1991) 

sehr zutreffend, die lautet: 

"Sie (Kassandra) erkennt mit einem Mal, dass jedes Einlassen ein Akzeptieren der m!1nnliehen 

logisehen Prlimissen bedeutet, die nieht die wen sind, dass die angebotene Logik ihren Willen 

uberhaupt nieht erfasst, dass sie ibn im Gegenteil aussehlieBt" (Klasson, 1991: 158). 

Wie die Liebe zu ihrem Vater ihr "ihre eigene Sprache zu sprechen", was als ihr 

ursprunglicher Wunsch erscheint, verbietet und wie sie trotz inneren Schmerzen und dem 

Zwiespalt, zwischen dem Gehorsam gegentiber ihrem Vater und ihrem Wunsch, ihr 

Bewusstsein und ihre wahre eigene Handlung zu zeigen, lassen sich allmahlich in Phasen 

ihrer inneren Entwicklung mit den suggestiven AnfaIlen und "Nein-sagen" Szenen 

darstellen (vgl. Klasson, 1991: 174). Die drei in der Erzahlung geschilderten Anfcille der 

Seherin ereignen sich aIle in der Vorkriegszeit und werden ausgelost, weil Kassandra 

die "unheimliche Wirklichkeit hinter der glanzvollen Fassade" (Kassandra, 1983: 43) 

ihres Vaterhauses entdeckt und das nicht ertragen kann. Sie sieht, dass der Krieg aus 

unvemtinftigem Grund und den kommenden Untergang verursachen wird. Priamos 

sendet Paris nach Griechenland, damit Paris seine zur Heirat abgefiibrte Schwester 

zurticknimmt. In Kassandras Vision sieht sie aber, dass Paris "Helena" nehmen wird aber 

es gelingt ihm nicht. Er und Priamos werden die Griechen und die Leute beltigen, die 

Wahrheit, dass Helena nicht in Troja ist, aus Angst vor Gesichtsverlust nicht sagen, was 

den grofiten Krieg auslOst, wahrend Kassandra diese absichtlich von Mannem im Rat 

gegebene falsche Information tiber den Krieg durchschaut und als gefahrlich erkennt. Ihr 

Drang zum Aussprechen der Wahrheit und ihr Wunsch, sprechen zu dUrfen, kommt in 

Kassandra auf (Kassandra, 1983: 45, 68 und 79), da sie ihr Sehertum als Dienst an der 

Wahrheit auffasst. Kassandra besteht darauf, dass sie als bewusste Frau diese wahren 

Nachrichten aussprechen muss und will sich bis zuletzt wehren, als Manner ihr die 

Stimme verbieten wollen (vgl. Risse, 1986: 57). 
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An dieser Stelle erweist sich Kassandras Liebe zum Konigshaus aIs Behinderung zur 

VerwirkIichung ihres Wunsches und ihrer Emanzipation. Einerseits fiihIt Kassandra sich 

schul dig aufgrund der Zusammengehorigkeit und der Angst, die Liebe vom Vater zu 

verlieren, wenn sie den grauenvollen InhaIt ihrer Mitteilung verkiindet, andererseits fiihIt 

sie, dass ihr das Recht zu sprechen beraubt wurde. Zwar liebt sie den Vater und das 

Konigshaus aber trotz diesem GefiihI scheint ihr Wunsch, sich zu befreien und endlich aIs 

Frau gehort zu werden, viel starker zu sein, deswegen wird sie mutig und versucht sie die 

Wahrheit zu sagen, auch wenn es nur ein TeiI davon ist. Kassandra ist es wegen der 

Palastregeln verboten, die Wahrheit zu sagen, aber sie versucht, sich allmablich vom 

mfumlichen Zwang zu distanzieren, der sie die ganze Wahrheit auszusprechen verhindert, 

indem sie in Wabnsinn flieht und mit hoher, fremder Stirnme "Wehe, wehe" wimmert, 

damit die Leute merken, dass die Situation nicht gut ist: 

"So hatte nie ein Mitgleid unserer Familie sprechen dOrfen. Ich aber. Ich aHein sah. [ .. . J Was in dieser 

Stunde seinen Ausgang nahm, war unser Untergang [ .. . J Aber die Stimme schert das nicht. Frei hilngt 

sie tiber mir und schreit. Schreit, schreit, Wehe, schrie sie. Wehe, wehe, LaBt das Schiff nicht fort!" 

(Kassandra, 1983: 63f.) 

Dass Kassandra wegen der Liebe und Loyalitiit zu Vater und Palast ihren eigenen 

Wunsch und ihre eigene Stimrne nicht realisieren kann, begriinde ich mit Klassons 

Aussage wie folgt: 

"An dieser mit subjektiver Authentizitat geladenen Szene wird der typisch Wolfsche, krankmachende 

Loyalitatskonflikt gegen den Selbstwunsch beirn Leser evoziert. Es handelt sich auch diesmal urn 

FamilienrUcksichiim und Ubereinstimmungssucht, die ihren Weg zur inneren Befreiung behindert 

haben" (Klasson, 1991 : 49). 

Ich stimrne Klasson zu, denn nach memer Auffassung geht es urn die Liebe zum 

Vaterhaus im Kampf mit der Liebe zur Selbstbefreiung. Wie schwer ertriiglich dieser 

Konflikt fUr ihre Kassandrafigur gewesen sein muss, wird dadurch kIar, dass Wolf 

Kassandra in geistiger Urnnachtung Schutz finden liisst (Siehe Kapitel 2.2.2.2). 

Der zweite Versuch, mit ihrer eigenen Stimrne zu sprechen, der wegen der Liebe zu 

ihrem Vater nicht gelungen ist, erscheint im Rtickblick auf ihren weiteren 
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WahnsinnsanfaIl, der nach wie vor durch die gel ogene Kriegsursache, namlich die Luge 

uber die Anwesenheit der schonen Helena in Troja, ausgelOst wird. Weil Kassandra diese 

aus Angst vor Gesichtsverlust gelogene Wahrheit nicht akzeptieren mochte und auch sie 

von dem geliebten Vater getauscht wird, entscheidet sich Kassandra dafUr, dass sie trotz 

des Redeverbots sprachlichen Widerstand leisten wird. Sie will sich nicht mundtot 

machen lassen. Sie schreit, so laut wie sie kann. Dieser Schrei zeigt Kassandras 

Widerstand fur ihr Recht zum Sprechen: "Da rifJ es mir die Arme hoch, noch eh ich 

wujJte: Ja, [ .. } Ein An/all, dachte ich noch niichtern, harte aber diese Stimme schon, 

wehe wehe wehe. [ . .} Schrie ich's laut [ . .} Wir sind verloren. Weh, wir sind verloren" 

(Kassandra, 1983: 79). Aber in ihrem Selbstverhor schamt sie sich emeut, dass sie sich 

damals nur mit dem Wehgeschrei: "Wir sind verloren" begnugt, statt den Trojanern den 

wahren Sachverhalt sagt, dass es keine Helena gibt. Auch dieser Versuch scheitert wegen 

der Liebe zum Vaterhaus, obwohl Kassandra ihr Bewusstsein hat, aber die Liebe scheint 

diesmal die Verwirklichung ihres Wunsches noch sehr viel starker zu verhindern (vgl. 

Risse, 1986: 59). 

Kassandra ist, wie sie es nun schon kennt, abgefUhrt worden. Der geliebte Vater ist ein 

Feigling und ihr Bruder ist ein Lugner. Die Wahrheit bleibt in Kassandra gefangen und 

als sie Widerstand leisten mochte, wird sie von ihrem Vater isoliert und gefangen. 

Dennoch hat der AnfaIl an Intensitat abgenommen, ihre Stimme hat eine Form gefunden 

und gesagt, was sie aussprechen will. Die Stimme ist diesmal kein Pfeifen und Heulen 

mehr wie bei dem vorhergehenden AnfaIl. Sie ist fast fahig, mit ihrer Stimme zu 

sprechen. 

Die letzte Szene ist, als AchiIl Hektor getOtet und gefragt hat, Polyxena zu bekommen. 

1m Rat geht es darum, Achill in eine FaIle zu locken. Polyxena soIl und will als 

Lockvogel dienen, obwohl Polyxena selbst nicht im Rat ist. Die Manner treffen ihre 

subjektive Entscheidung, und sagen als Manner der subjektiven Logik: " Sie (Polyxena) 

ist gierig darauf, eine wahre Troerin" (Kassandra, 1983: 115). 

Diesmal kann Kassandra nicht mehr zustimmen, weil Sle allmahlich die Situation 

durchschaut, ihr Mut und ihr Bewusstsein zugenommen haben. Diese Unterdruckung ist 

fUr Kassandra unertraglich, da es nicht nur sie, sondern ihre geliebte Schwester Polyxena 
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betrifft und der Zweck ist nur, das solche Manner mit Hilfe von Frauenunterdriickung 

gewinnen konnen. Kassandra hat noch einmal versucht, die Manner im Rat zur 

Besinnung zu bringen, doch der Vater hat sie zorning gezwungen zu schweigen und will 

"Vater" nicht mehr von ihr horen. Kassandra sagt angtslich: " Dies also war, doch 

unverhoJft, der Augenblick, den ich gefurchtet hatte " (Kassandra, 1983: 144). 

Hier sieht man, dass Kassandra immer noch nicht bereit ist, sich in einer solchen 

zwiespaItigen und unertraglichen Situation zu entscheiden. Kassandra ist so verzweifelt 

und so innerlich gespaIten, dass sie uberhaupt keinen Ausweg sieht. Sie hat zwar die 

Priesterinnenstelle, die ihr die ersehnte Freiheit ermoglichen soIl, aber im Gegensatz dazu 

sie vielmehr unterdriickt. Deswegen entscheidet sie sich dafiir, auBerhalb der Zitadelle zu 

leben und zur Frauengemeinschaft zu ziehen. 

2.2.2.3.3 Franengemeinschaft als Beistand mr Kassandras Selbsterkenntnis nnd 

Emanzipation 

Da die mannlich dominierte Gesellschaft nicht zu Kassandras Selbstwerdung beitragt, 

gestaltet Wolf eine spezifisch weibliche Gesellschaft, namlich die Frauengemeinschaft 

am Skamander, als eine andere wichtige Voraussetzung zur Selbstbefreiung von 

Kassandra. Diese Gemeinschaft, die durch die Symbole der Hohle und der pflanzenhaft 

wachsenden Natur eindeutig aIs weiblich gekennzeichnet ist, beschreibt Wolf aIs friedliche 

Koexistenz von Frauen "aus beiden Lagern", auch von vorher verfeindeten Seiten 

(Kassandra, 1983: 125), und auch von vielen Frauen aus allen Gesellschaftsschichten -

sowohl Sklavinnen und Gefangene gehorten dazu als auch Amazonen und zeitweise 

sogar die Konigin Hekabe, was die Gleichheit und Harmonie dieser Gesellschaft betont. 

Die Gemeinschaft besteht aus Frauen, aber auch einigen Mannern Sie sind aIle verschieden, 

trotzdem bilden sie eine friedliche Gemeinschaft, in der aile sich frei auBern konnen. Durch 

diese hilfreiche Umgebung, die fUr Kassandra als eine der wichtigsten Voraussetzungen 

fUr das Erlangen eigener Identitat und letztlich fUr das Gelingen der Emanzipation steht, 

notiert Wolf, dass es ihr mit Hilfe gleichgesinnter Menschen gelungen ist, sich von ihrem 

patriarchaIischen Elternhaus zu emanzipieren, was sehr wichtig fUr ihre innere 

Emanzipation ist. Dort findet Kassandra Hilfe von der alten Arisbe und einen neuen 

positiven Einfluss in einer von Schwesterlichkeit und Lebensfreude gepragten 
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Frauengemeinschaft. Wegen vielen Gesprachen mit Arisbe erkennt Kassandra, wo die 

Ursache ihrer Zwiespaltigkeit eigentlich liegt. Arisbe gibt Kassandra den 

GedankenanstoB, dass Kassandras Seele jetzt als Kampfplatz zweier erbitterter Gegner 

ist, namlich die Liebe zur Wahrheit und die Liebe zur Familie: "Zwei Gegner auf Leben 

und Tod hatten sich die erstorbene Landschaft meiner Seele zum Kampfplatz gewtihlt" 

(Kassandra, 1983: 71). 

Vorher kannte sie die Losung des inneren Konflikts nicht, bis sie Arisbe, die alte weise 

Frau der Frauengemeinschaft am Skamander, trifft. Ais sie sich mit Arisbe dariiber 

unterhaIt, holt Arisbes Stimme Kassandras Bewusstsein zurUck, indem sie ihren inneren 

Zwiespalt zeigt und Kassandras Bewusstsein als den geeignetsten Weg zu ihrer Losung 

empfiehlt: "so strafst du diesen [Gegner - Zwiespalt] nicht [ . .] Tauch auf, Kassandra, 

[ . .] offne dein inneres Auge, schau dich an" (ebd.). 

Dieser Satz ist nach meiner Auffassung sehr bemerkenswert, weil es fUr die zweifelnde 

Kassandra ein sehr hilfreicher GedankenanstoB ist, und bedeutet, dass es schon hochste 

Zeit ist, mit ihrer "wirklichen Sehergabe" oder hier "dem inneren Auge" sich selbst und 

die Situation zu erkennen (vgl. Klasson, 1991: 55). Sie solI mit ihrem inneren Auge, 

ihrem objektiven Bewusstsein, sowohl sich selbst als auch diese problematische Situation 

letztlich "sehen lemen". In der Mannerwelt hort ihr niemand zu und sie wird nicht als 

gleichberechtigte Person behandelt, sondem nur unterdriickt, wahrend es bei der 

Frauengemeinschaft augenfallig ist, dass Wolf der Umgang unter Frauen als natiirlicher, 

vertrauter, enger, hilfreicher und "menschlischer" empfindet als unter Mannem (vgl. 

Schoeller, 1979: 176). 

Man kann mit Recht sagen, dass Arisbe deIjenige ist, der Kassandra hilft, sich selbst zu 

erkennen und sich aus der Abhangigkeit yom Vater zu begeben und dass diese Hilfe ein 

wichtiger Wendepunkt fUr die verzweifelte Kassandra ist. Dies betont die Tatsache, wie 

wichtig Christa Wolf das Bewusstsein und die Selbsterkenntnis fUr das Gelingen der 

Emanzipation halt. Wolf hat notiert "dass die Emanzipation der Frau die 

Entwicklungsstufe braucht [ . .] im bezug auf die Selbsterkenntnis des Menschen" 

(SontheimerlBleek, 1979: 156). 
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Deswegen konnte Kassandra zuvor, als sie mit" Undank und Aujlenkung" reagierte 

(Kassandra, 1983: 76) und Hass zeigte, urn ihre eigenen FeWer nicht zu akzeptieren und 

sich selbst nicht andem zu miissen, sich selbst nicht erkennen und deswegen nicht zu 

ihrer Selbstwerdung kommen. Durch Arisbes Gesprach lemt Kassandra nach und nach 

(vgl. Risse, 1986: 139). Sie fUhren viele "Augen-offenenden" Gesprache im Laufe der 

Erzahlung. (Kassandra, 1983: 72). Wieder ist es Arisbe, die ihr erklart hat, was der Grund 

fUr Kassandras Qual gewesen war: " Viel zu lange bist du drauf aus gewesen, beides zu 

bekommen" (Kassandra, 1983: 73). "Beides" ist die Liebe und Anerkennung von den 

Mannem auf der einen Seite und der Wunsch nach Selbstbefreiung auf der anderen. 

Dieser Zwiespalt hat sie daran gehindert, ihr erstrebtes rch zu entwickeln. 

Die Wichtigkeit von Arisbes Gesprachen im Vergleich zu den jenigen mit den Mannem, 

erlautert Klasson (1991) so: "Dagegen eroffneten die Gespriiche mit Arisbe, der 

Vertreterin eines naturnahen, sinnenfrohen Alltagshumanismus, nicht nur neue 

Lebensmoglichkeiten, sondern auch den Weg zurschliej3lichen Selbstfindung" (Klasson, 

1991: 57). 

Die wichtigste, zentrale Passage des Dialoges zwischen Arisbe und Kassandra, die zu 

Kassandras Emanzipation beitragt, lautet: 

"Und wie steht es mit dir? 

Wieso mit mir? An wem ich mich vergangen haben? Ich die Schwache? 

An all diesen Starkeren? Wieso hast du sie stark werden lassen?" (Kassandra, 1983: 72). 

Wenn man solchen GedankenanstoB in Form von Fragen betrachtet, scheinen die Frag~~ 

dieser Art in dreitausend Jahren nicht von ihrer Aktualitat verloren zu haben, sondem 

gel ten ebenso fur die Frauen von Heute. So hilft dieser Verlauf von der Flucht zur 

Hohlen-Gemeinschaft Kassandras Emanzipation. Wolf lasst Kassandra durch geschickte 

Fragen dieser uralten, weisen Frau zu der Einsicht kommen, dass die Unterdriickung 

durch die Manner nichts Natiirliches ist und nur durch Sexualitat und Gewalt bestimmt, 

weil die Objektrolle der Frau nicht biologisch oder psychologisch, sondem politisch 

bedingt und somit veranderbar ist (vgl. Klasson, 1991: 89), was der Aussage von Simon 

de Beauvoir in ihrem Buch "Das andere Geschlecht", dem woW bedeutesten Werk zur 

Frauenemanzipation (De beauvoir, 1987: 257), ahnlich ist. 
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Betrachten wir diese Stufe des Frauenemanzipationsprozesses von Christa Wolf, namlich 

die Stufe der Selbsterkenntnis, ist es interessant, wie Wolf Kassandras Entwicklung im 

Roman zeigt, dass sich die Frauen selbst zunachst mit ihrem Bewusstsein 

auseinandersetzen miissen, nicht ihrer Abhangigkeit nach Liebe, erkennen, verstehen 

lemen und einsehen, dass die dunklen Flecken der Seele bei Mannem und Frauen 

gleichermaBen vorhanden sind, so dass sie sich selbst und ihre problematische Situation 

am besten erkennen und mehr Chance zur erfolgreichen Emanzipation erhalten konnen. 

Das Nicht-Gelingen der Emanzipation liegt vielleicht nicht nur an der von Mannem 

dominierten Gesellschaft oder den Unterdriickungen, sondem es konnte an der Frau 

selbst liegen, wenn sie ihren bewussten Kopf nicht benutzt und nur klagt. Sie muss 

weiterhin auihoren, die Schuld fur ihr Leiden immer nur den Mannem zu geben wie die 

von Wolf gestaltete Penthesileafigur, die Amazonkonigin, die yom Mannermord 

beherrscht wird. 

Betrachten wir den Roman, merken wir, dass Kassandra auch eine Schuld tragt, indem sie 

das Wissen und die Wahrheit iiber sich selbst verschwieg. AuBerdem begehrt sie am 

Anfang des Romans die mannliche Macht, integriert sich in ein mannJiches System und 

lasst sich aufgrund der Liebe unterdriicken. Interessanterweise erscheint es wie in Malina 

so, dass die Frau oft ihrer Passivitat wegen zu dem Bild der Komplizin gehort. Hier in 

Kassandra ist der ,,Eumelos" (Kassandra, 1983: 79) in ihr sowohl das Bild fur diese 

Komplizenschaft, als auch flir die eifersiichtigen und machtgierigen Eigenschaften von 

Kassandra. Dazu auBert sich Mauser folgendermaBen: 

"Was Kassandra f1;lSt bis "zu\etzt" am schwersten gefallen zu sein scheint, war das Ertragen von 

Vorwtirfen und SelbstvorwUrfen. So hatte sie ihr Leben lang auf Menschen, die ihr "unverblUmt die 

Meinung" sagten, mit "Gekriinktheit" reagiert und die Schuld auf andere geschoben, statt sie bei sich 

selbst zu suchen. Es war aber nicht nur die Kritik anderer, sondem es waren vor aHem SelbstvorwUrfe, 

gegen die sie sich heftig gewehrt hatte" (Mauser, 1985: 285). 

Sie erkennt alles scbmerzhaft und akzeptiert, dass ihr fiiiherer Wunsch, "Priesterin zu 

werden", nur darum ging"Macht zu bekommen" (Kassandra, 1983: 75), nachdem sie den 

Sinn von Arisbes Fragen verstanden und auf sich selbst bezogen hat. Kassandra 

iiberwindet ihr damaliges Wesen, erkennt ihre dunklen Flecken und verbessert sich 

selbst: "auch ich bin bereit, der andere Mensch zu werden" (Kassandra, 1983: 44). 
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Christa Wolf schreibt in Kassandras Geschichte tiber die LoslOsung von eigenen Flecken 

und der Abhangigkeit nach der Liebe als den wichtigsten Schritt im Reifeprozess ihrer 

Protagonistin und bringt damit zurn Ausdruck, dass Kassandra sich zunachst von "ihrem 

eigenen Glauben" und schlie13lich von "allem Glauben" (Wolf, 1983: 15) freigemacht 

habenmuss. 

2.2.2.3.4 Selbsterkeootois als ,,Augenoffnuog" Kassandras uod wichtige 

Voraussetzung der Emanzipation 

Aufgrund dieser erreichten Selbsterkenntnis wird Kassandras Weltempfmdung geandert. 

Hier mochte ich dies am Beispiel von Kassandras neuer Sicht auf ihren Vater zeigen. Mit 

der Selbsterkenntnis empfindet Kassandra ihren Vater Priamos nun anders als in der 

Kindheit. Dorch ihre neue Wahrnehmung erkennt Kassandra schlie13lich die schmerzhafte 

Wahrheit, dass sich Priamos letztlich vom Krieg und Eurnelos' Strategie instrumentieren 

lasst. Er lasst sich nach dem Raub der Helena "unser miichtiger Konig" (Kassandra, 

1983: 77) nennen, spater gar, als der Krieg fUr Troja immer aussichtloser wird, "Unser 

allermiichtigster Konig" (ebd.). Wiihrend die anderen Ratsmitglieder ihn als machtigen 

Konig prazisieren, dorchschaut Kassandra, dass er den Kontakt zu der Realitat verliert, 

nicht mehr ansprechbar ist, starr bei den groBen Feiem in der Halle sitzt und nor den 

Gesangen zuhort, die ihn preisen. Er wird "bruchig" (ebd.), dann zu einem "kranken 

Greis" (Kassandra, 1983: 132), schlie13lich zu einem verfallenen Mann in Kassandras 

Augen (Kassandra, 1983: 145), urn dann ganz am Ende des Krieges - nor noch die 

"Gestalt des Konigs" (Kassandra, 1983: 157), ~ sein. 

Eine weitere Dimension erschlieBt sich, wenn Kassandra die Beziehung "Priamos

Eumelos" ins Auge fasst. Damals bezeichnet Anchises beide als Produkte von Troja. Auf 

den Vorwurf Kassandras, dass Eumelos eine "Fehlentwicklung, etwas wie ein UnJall" 

(Kassandra, 1983: 107) sei, deutet Anchises: "Wiihrend Priamos nichts weiler tut, als 

Eumelos seine Amter einzusetzen. Stimmts? Auch eine Fehlentwicklung? - Allerdings", 

worauf in Kassandra die Erkenntnis reift, "dass Priamos und Eumelos ein Paar waren, 

das einander brauchte" (ebd.). 
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Kassandra erkennt nach und nach die Tauschungsstrukturen in Troja, auch dass Priamos 

Eumelos als Hilfe zur Festigung und zum Ausbau seiner Position als Herrscher an der 

Spitze eines Patriarchats sieht, waruend Eumelos wiederum Priamos als jemand, der 

seine Aktivitaten legitimiert, betrachtet. SchlieBlich erkennt Kassandra alles. Sie erkennt 

sich selbst, ihre Fehler und die ganze Situation und ist zugleich bereit sich zu verbessern. 

Nachdem Sle den wirklichen politischen Zusammenghang von ihrem Vater ohne 

Abhangigkeit von seiner Liebe durchschaut, ist sie zu einem neuen Leben bereit. Sie 

weill schon, wo sie ihre Identitat finden solI. Sie wird von den Frauen gesund gepflegt 

und im Gesprach mit der alten Arisbe gelingt es ihr sich selbst anzunehmen und ihre 

lange ersehnte Identitat zu finden: 

"Du meinst, Arisbe, der Mensch kann sich selbst nicht sehen. - So ist es. Er ertrilgt es nicht zu sehen. -

So ist es. Er ertrligt es nicht. Er braucht das fremde Abbild. - Und darin wird sich nie was lindem? 

Immer nur die Wiederkehr des Gleichen? Selbstfremdheit, Gotzenbilder, HaB? [ ... ] Da, endHch, harte 

ich mein "WIT"" (Kassandra, 1983: 141). 

In den Hohlen erlebt Kassandra endlich ihre eigene Identitat, ihr "Wir", das sie durch 

freien Willen bekommt. Dieses ist anders als das erste aufgezwungene "Wir" im 

Konigshaus, wortiber Kassandra sich einmal traurig aufiert: "Wir zu sagen, war mir nicht 

erlaubt" (Kassandra, 1983: 65). Hier kommt Kassandra zu einer erfolgreichen Stufe, die 

schon weiter oben mit Hilfe der Selbstbefreiungstheorie von Birgit Wellie beschrieben 

wurde: Wenn die Frau ihre eigene Identitat fmden, nahert sie sich ihrer Emanzipation. 

Kassandra erlebt die gleiche Situation, indem sie sich erkennt und durch die Hilfe der 

Frauengemeinschaft eine Identitat bekommt. Auch Mauser betont die ' Wichtigkeit der 

Frauengemeinschaft fur die Entfaltung Kassandras: "Das Leben im Arisbe-Kreis am Berg 

Ida ermoglicht ihr [KassandraJ, Momente der fast volligen Entfaltung ihrer 

Personlichkeit zu erleben" (Mauser, 1985: 288). 
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2.2.2.3.5 Das Nein-sagen ond Verlassen des Geliebten als ein Moment in Kassandras 

innerer Emanzipation 

Von ihrer Mutter Hekabe urn Hilfe gebeten ("Steh auf, Komm mit. Du wirst gebraucht. 

Sie horen nicht auf mich" (Kassandra, 1983: 141», geht Kassandra zum Konigshaus 

zuriick und wird gegen den Plan, Polyxena als Lockvogel fUr Achill zu benutzen, 

stimmen. Kassandra ist bereit zu ihrer inneren Emanzipation. Sie erkennt sich selbst mit 

Bewusstsein und entwickelt schon ihre eigene IdentiHit. Erst gelingt es ihr, sich direkt 

und ohne Rucksicht auf sich selbst, dem Konig zu widersetzen und ihre Sprache zu 

sprechen. Ais Kassandra noch einmal uber den Plan gefragt wird, flieht sie nicht mehr in 

Besinnungslosigkeit wie jedes Mal zuvor, sondem spricht mit ihrem scharf en 

Bewusstsein ihr klarstes und widerstandiges Nein, das sie bislang niemals zu sprechen 

wagte: 

"Du stimmst nicht zu?" 

"Nein" 

"Aber du wirst schweigen" 

"Nein, nein, nein" (Kassandra, 1983: 114). 

Kassandra wird hier ihren Wunsch, ihre gerade erreichte innere Unabhangigkeit 

realisieren. Gegen den Plan, Achill mit Hilfe ihrer Schwester Polyxena in einen Kafig zu 

locken, versucht sie zurn erstenmal tatsachlich ihren urspruchlichen Wunsch, ihre 

Sprache zu sprechen, wahrzumachen. Sie lasst sich nicht mehr unter dem Einfluss von 

Familie und Palast stell en, lasst sich nicht mehr auf die Entscheidung zwischen Eumelos 

und Achill ein und verweigert selbst die Verschwiegenheit, obwohl ihr die Konsequenzen 

bewusst sind. Sie ist jetzt erstmal in der Lage, sich auch gegen ihren Vater und gegen 

ihren "Hang zur Ubereinstimmung" (Kassandra, 1983: 76) zu entscheiden. 

Wenn man diese Szene nur oberflachlich betrachtet, denkt man vielleicht, dass nur 

"Nein-sagen" zu normal und einfach fUr die Selbstbefreiung ist. Aber wenn man diese 

Erzahlung und Kassandras Leben von Anfang an grlindlich betrachtet, ergibt sich aus 

diesem "Nein-sagen" der Erfolg zur Selbstbefreiung Kassandras. An diesem Nein-sagen 

lasst sich un schwer erkennen, wieviel Angst und Selbstilberwindung flir einen solchen 

Akt der Mut einer Frau braucht, die sich von Kindheit an von der Liebe zu ihrem Vater 
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abhangig gemacht hat und in einer von Mfumem dominierten Gesellschaft lebt sowie die 

ihre Ptlicht und ihre Verantwortung erkannt hat. Aber schlieBlich wird sie mutig und 

bewusst, entscheidet sie sich dafUr, auf diese Sicherheit zu verzichten und ihr Recht zu 

bewahren, was zu ihrer Emanzipation beitragt (vgl. Risse, 1986: 87). Danach hat 

Kassandra ihre Entscheidung reflektiert und sie hat den "Schmerz der Subjektwerdung" 

(Wolf, 1983: 89) verarbeitet. Nichts kann ihren Wunsch ablenken. Kassandra sagt: 

"Nun ich harte Zeit. [ ... ] Zehn hundertmal habe ich vor Priamos gestanden, hundertmal versucht, auf 

sein Gebot, ihm zuzustimmen, mit ja zu antworten. Hundertmal habe ich wieder nein gesagt. Mein 

Leben, meine Stimme, mein Korper gaben keine Antwort her. Du stimmst nicht zu? Nein. Aber du 

wirst schweigen. Nein. Nein. Nein. Nein" (Kassandra, 1983: 148). 

Zum ersten Mal im Roman beweist sich Kassandra in diesem Moment als selbststandige, 

unabhangige Frau. Kassandra wird fahig, ihre elementare, psychische Abhangigkeit zu 

tiberwinden (vgl. Risse, 1986: 142), und sie nicht mehr unbewusst zur Richtschnur ihrer 

Entscheidungen zu machen. Nach meiner Auffassung bedeutet diese Aktion zugleich ein 

wirkliches Loslassen von ihrem Vater und seiner Liebe. Kassandra erkennt und auBert: 

"Jetzt sah ich: Bisher harte er mich kaum gestreift. Wie man den Felsen nicht erkennt, der einen unter 

sich begrabt, und nur die Wucht des Anpralls spUrt, so drohte mich der Schmerz urn den Verlust all 

dessen, was ich "Vater" nannte, zu erdrUcken" (Kassandra, 1983: 146). 

Sie ist auch zum erstenmal in der Lage, den "Eumelos in mir" (Kassandra, 1983: 79), die 

eigene Beteiligung an den mannlichen destruktiven Entwicklungen, zu erkennen und mit 

ihrer eigenen Stimme .zu sprechen. Sie kann ihren Wunsch in dem Moment, in dem sie 

nein sagt, realisieren. Was Kassandra an WertmaBstaben mit Troja verbindet, kann sie 

hinter sich lassen: "Erst als er auch nach meiner Seele griff, da hab ich " nein" gesagt" 

(Kassandra, 1983: 90). 

Ober die Wichtigkeit von Kassandras Nein schreibt Quemheim (1990): "Dennoch ist das 

Nein in einer bestimmten Phase fur Kassandra notwendig; durch ihre absolute 

Verweigerung, zeigt zugleich ihren bewuj3ten Standpunkt" (Quemheim, 1990: 54). 

FUr diesen Nein-Moment schreibt Nickel-Bacon (2001): " Das Nein nimmt ihr, was ihr 

am liebsten war, schenkt ihr jedoch auf der anderen Seite die Freiheit, ihren eigenen 
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Standpunkt und ihr eigenes Ziel, die vollkommene Bewusstheit zur inneren Emanzipation, 

zu setzen" (Nickel-Bacon: 2001: 134). 

Klasson (1991) sieht die Momente von Kassandras Nein-sagen als Momente der 

Emanzipation: "Erst am Ende ihrer Entwicklung ist Kassandras individuelle Identitiit 

geJestigt genug, um den Widerspruch zu ihren alten Bindungen auszuhalten und damit 

einen gewissen Grad an innerer Selbstbefreiung zu erreichen. [ . .} Sie ist erst dannJiihig, 

Nein zu sagen und sich von der Palastwelt und ihrer Familie zu lOsen" (Klasson, 1991: 

99). 

Das Nein erscheint hier als ein Aufschrei ihrer Seele und geschieht zur Rettung ihrer 

selbst. Meines Erachtens ist es eine endgtiltige Absage an fremde Unterdriickung und 

eine endgtiltige Bejahung der eigenen selbstbestimmten Entscheidung. Dagegen sieht 

Harbers (1987) in der blo~en Demonstration des "Nein-sagens" dieser fiktiven Figur 

keine emanzipatorische QualiHit: "r . .} Fiktion gegen Fiktion. Auch Kassandra ist ja nur 

eine Kunstfigur. Gelingt es ihr deshalb, mit ihrem einJachen Nein-sagen die 

"Unterwerfung unter eine Rolle" abzulehnen, die ihr "zuwiderlieJ"?" (Harbers, 1987: 

279). 

Es konnte bei manchen Kritikern wie bei Harbers unmoglich oder unzutreffend klingen, 

dass man nur Nein sagt und man emafl7:ipiert sich von der Herrschaft. Wer dies 

behauptet, verkennt, dass die von Christa Wolf gestaltete manoliche Herrschaft uberhaupt 

keine Moglichkeit fUr Frauen bietet, sich selbst zu aufiern. Kassandra ist nur eine einzige 

Person unter vielen Frauen oder Mannern uberhaupt, die das Herrschaftsgesetz 

iiberschreitet und es wagt, trotz der Strafe, ihren inneren Wunsch zu zeigen. (Kassandra, 

1983: 114). Sie hat den "Eumelos in sich selbst" uberwunden und die Stimme die auf die 

drei Forderungen jedesmal mit einem deutlichen von allen vemommenen "Nein" 

antwortet, ist Kassandras eigene Stimme, und kein unverstandliches Heulen und kein 

"Pfeifen auf dem letzten Loch" wie zuvor. Damit tritt sie in das Endstadium ihres 

Loslosungsprozesses ein. Die Befreiung von der Abhangigkeit und die Bereitschaft, 

mutig mit Bewusstsein sich selbst zu erkennen, markiert die Wende zu einer neuen Zeit 

nicht nur fUr Kassandra, sondern nach meiner Meinung auch fUr andere Frauen, wenn sie 

diese Kassandrafigur als Vorbild nehmen. 
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Zusammenfassend kommen zwei Entwicklungen in diesen Moment zusammen: zum 

einen die innere Distanzierung von Troja und das Loslassen yom Konigshaus mit Hilfe 

von Menschen wie Anchises und Arisbe, die ihr schon immer nabe gestanden haben und 

die ihr ihre Selbsterkenntnis geben; zurn anderen die auBerste Zurnutung, letztlich ihren 

Wunsch zu verwirklichen. Dadurch wird ihre Emanzipation endgliltig das Resultat von 

ihrem Mut und ihrem scharf en Bewusstsein. 

Urn Kassandras innere Emanzipation weiter aufzuzeigen mochte ich eine weitere Szene 

darstelIen. Man sieht deutlich, dass Kassandra sich innerlich emanzipiert hat, als sie den 

fur sie sehr wertvollen Geliebten Aineias verlasst. 

Als Troja schon zerstOrt ist und Aineias sich mit einer groBen Gruppe von Leuten in einer 

anderen Stadt in Sicherheit bringen mochte, will er dass Kassandra mit ihm geht, urn 

ihren Tod zu verhindem. AuBerdem solI sie seine Konigin werden. Kassandra verweigert 

das. Nicht, dass sie Aineias hasst, aber sie kann nicht widerstehen und nicht gel ten lassen, 

wenn ihr zmlicher Geliebter sich in einen "HeIden", verwandelt. Kassandra sieht die 

Verwandlung Aineias in einen "HeIden" und sagt mit groBer Enttauschung: "Aineias, der 

mich nie bedriingte, der mich immer gelten liefJ, nichts an mir biegen oder iindern wollte, 

bestand darauf, dass ich mit ihm ging. Er wollte mir befehlen " (Kassandra, 1983: 156). 

Urn Kassandras Weigerung zu verstehen, mussen wir zunachst Christa Wolfs Konzept 

des HeIden verstehen. Bei Wolf verkorpert der Held ein sehr starkes Mannerbild (vgl. 

Jankowsky, 1991: 98). Sie sind Rauber und Sadisten: "die vereinigten achaischen 

Monarchien, deren Reichtum sich auf Erorberung und Raub griindete" (Wolf, 1983: 91) 

und "die Aggressoren, deren ausgesuchte Grausamkeit im Kampf' (Wolf, 1983: 31) 

Eigentlich zeigen sie nichts anderes als "die Kehrseite von Angst, Schwiiche und 

Unsicherheit" (Wolf, 1983: 121). Das gilt zurn Beispiel fur den griechischen Heerfiihrer 

Agamemnon, aber ebenso fur ihren traditionelI wichtigsten Heroen Achill. Heldenhafte 

Tapferkeit und heldenhaftes Streben sind nach Wolfs Meinung nur Fassade, hinter der 

sich ein Unterdrtickungspotential, vor allem fur Frauen, verbirgt. Nachdem Kassandra 

ihre innere Emanzipation erreicht und die Grundzuge einer neuen Identitat gefunden hat, 

ist sie zu einer auBeren Anpassung an die Machtverhaltnisse bereit, ohne ihre innere 

Oberzeugung zu andem. Sie will diesmal ihren Wunsch nicht unterdrticken lassen , 
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obwohl ihr Geliebter den Befehl erteilt. Nach meiner Ansicht kann diese Entscheidung 

als der Beweis gelten, dass Kassandra sich innerlich bereits emanzipiert. Ausdruck 

hierfiir ist, dass sie sich nicht von der Liebe zu Aineias abhangig macht wie damals von 

der Liebe zur Vater-Gestalt, was sie als gefahrlichste Verhinderung ihrer Selbstbefreiung 

empfand. 

Kassandra entscheidet sich gegen die Flucht und gegen das Zusammenleben mit Aineias. 

Sie mochte lieber ihren Tod erfahren, als ein anderes Troja, in dem sich die von Mannem 

dominierte Herrschaft, die Unterdrilckung der Frauen und die machtgierige Form 

wiederholen. Sie hat begriffen, dass sie sich schon einmal falschlicherweise dafUr 

entschieden hat, sich in die trojanische Palastwelt zu integrieren. Jetzt, wo sie ihre innere 

Selbstbefreiung erreicht hat, bewahrt sie ihre Freiheit sHirker als zuvor: "Siehst du 

Aineias, das hab ich gemeint: Die Wiederholung. Die ich nicht mehr will. Der du dich 

ausgeliefert hast" (Kassandra, 1983: 132). 

Quernheim (1990) interpretiert das Ende der Erzahlung ahnlich wie meine Analyse: 

"Dass sie (Kassandra) sich dennoch nach Trojas Fall letztendlich nicht filr das Leben an der Seite ihres 

Geliebten, sondem filr den Tod entscheidet, Iiegt in ihrer Angst vor der Wiederholung des sen begrilndet, 

was sie erlebt hat, einer Angst vor neuen Kllinpfen und Siegen, vor neuen Siegem und Besiegten und neuen 

Heldentaten" (Quernheim, 1990: 135). 

Indem sich Kassandra filrdie Emanzipation entscheidet, entscheidet sie sich filr ihren 

Tod. Aber nicht, dass sie den Tod als einen Ausweg gewablt hat. Denn Kassandra spricht 

sich einmal auch gegen den Selbstmord aus. Zum Beispiel weist sie den Dolch zurUck, 

den ihre Dienerin Marpessa ihr anbietet und hindert Marpessa daran, dem eigenen Leben 

und dem von Kassandras Kindem ein Ende zu setzen. Der Tod hier in der Erzahlung 

reflektiert nicht das Verlorensein, sondem vielmehr die GrenzUberschreitung und das Kosten 

des Prozesses ihrer Individualisierung und Subjektwerdung (vgl. Weigel, 1985: 75). 

Vera Klasson (1991) betrachtet Kassandras Tod als den Preis, den Sle fUr ihre 

Subjektwerdung zahlen muss: 
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"Der Preis dafilr, die geltenden Gesetze auf sich nicht beziehen zu konnen, ist hoch: Die 

Subjektwerdung durch eigenes Denken, das Streben nach innerer Emanzipation kostet Kassandra wie 

vie len nach ihr das Leben. Dass die Befreiung durch die Subjektwerdung zugleich das Leben kostet, 

durchzieht dieses Werk" (Klasson, 1991: 159). 

Vollig anders sieht es dagegen Nolleke (1985), die ausflihrt, dass Kassandra fast keine 

Hoffnung auf Emanzipation hat, obwohl sie den Tod wahlt: 

"Kassandra, die hier exemplarisch fUr all jene steht, deren Leben von Autonomiestreben 

gekennzeichnet ist, hat kaum Hoffnung auf eine baldige und direkte Erfi1llung ihres Wunsches, der den 

bestehenden gesellschaftlichen Verhaltnissen zu sehr widerlauft. [ ... J sie muss in den Tod gehen" 

(Noll eke, 1985: 53). 

Sigrid Weigel macht zu diesem Thema eine interessante Bemerkung. Sie bezweifelt 

zunachst, dass Kassandras Autonomie und Identitat erreicht hat, indem sie schreibt, dass 

Kassandra Erzahlung dazu tendiert, "den Mythos durch ... einen idealistischen 

Subjektbegriff zu ersetzen" (Weigel, 1985: 87). Weigel geht von einem feministischen 

Standpunkt aus, der die Schwierigkeit der Frauen erkennt, Autonomie und Selbstidentitat 

auszubilden. Der Subjektbegriff selbst wird als eine rein mannliche Selbstdefinition 

verstanden, als eme Ideologie, die das Subjekt nach den Prinzipien der 

instrumentalisierten Vernunft organisiert, und sich an emem mannlichen 

Selbstverstandnis orientiert. Ein solcher Subjektstatus ist fur Frauen sehr schwierig zu 

erreichen, denn die Frau wird in diesem Sinn als das "Andere" definiert, das nicht auf 

gleicher Ebene der Manner gehort. Trotzdem sieht Weigel letztlich in Kassandras Figur 

"das reife, iiberlegene, autonom£! weibliche Subjekt { . .}, das diese Moglichkeit, diesen 

Punkt, an dem das Ziel, man-selbst-zu-sein, wirklich erreicht ist" (Weigel, 1985: 89). 

Ich stimme Weigel hier zu, denn bisher zeigt meine Untersuchung deutlich den Erfolg 

von Kassandras Emanzipation. 1m Laufe der Erzahlung verliert die Sehergabe mit 

Kassandras wachsendem Bewusstsein den irrationalen Charakter. Die Wandlung zur 

eigentlichen Seherin stammt aus den Momenten weitgehend rationaler Selbsterkenntnis 

in der Frauengemeinschaft am Skamander. Arisbe hilft hier Kassandra die "inneren 

Augen" zu offnen. Ausgestattet mit Bewusstsein und Selbsterkenntnis ist Kassandra so in 

der Lage, eigene Fehler zu akzeptieren und die Situation objektiv zu durchschauen. Sie 

lernt auch letztlich wie man sich als Frau ihren Wunsch nach einem selbstbestimmten 
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Leben wahr macht. Dass Kassandra sich selbst innerlich befreien kann, spricht sie selbst 

aus: "Das Gliick, ich selbst zu werden [ . .] - ich hab es noch erlebt" (Kassandra, 1983: 

15). 
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Kapitel III 

Malina - Frauenstimme aus der Gegenwart 

3.1 Malina als Erzahlung 

3.1.1 Werkzusammenhang 

Zu Beginn ihrer sehriftstellerischen Karriere konzentriert sieh Ingeborg Baehmann auf 

Lyrik und hat nieht viele Romane gesehrieben. Naehdem sie die Erzahlung Das 

dreifligste Jahr veroffentlieht und dafiir den Georg-Buehner-Preis erhalten hat, entdeekt 

sie "literarisehes Neuland" und beginnt, Malina zu sehreiben (vgl. Weigel, 2003: 45). 

Malina ist urspriinglich als Teil einer Trilogie mit dem Titel Todesarten geplant gewesen, 

doeh wurde dieses "Todesarten-Projekt" nieht abgesehlossen. Beendet wird allein der 

Roman Malina (1971), deswegen bleiben die zum Zyklus gehorenden Texten Der Fall 

Franza und Requiem/iir Fanny Goldmann Fragmente. 

Bereits seit den friihen Fiinfziger Jahren arbeitet Ingeborg Baehmann an dem Todesarten

Projekt. Der geplante Umfang sowie der umfassende Charakter wird stark von Der Mann 

ohne Eigenschaften von Robert Musil (vgl. Kosehel, 1989: 191) beeinflusst, uber den sie 

1955 einen Aufsatz veroffentlicht. Unter dem BegriffTodesarten, versueht die Autorin in 

ihren Texten die Formen von geistiger und sozialer Gewalt zu besehreiben und "die 

Morde am Weiblichen" darzustellen (vgl. Weigel, 2003: 221). Das Hauptthema ist die 

Problematik der IdentiHit der Frauen in den Gesehleehterbeziehungen und dem Kampf 

zwischen Mannern und Frauen. Der Kampf der Geschlechter verhindert, dass sich die 

Individuen befreien konnen. Dieser Kampf, in dem aufgrund der gesellschaftlichen 

Systeme und patriarehalischen Herrschaftsstrukturen Frauen oft als die Unterworfenen 

gesehen werden, hat zur Folge, dass sich kein authentisches Selbst von Frauen entwickeln 

kann (vgl. Geesen, 1998: 33). 

In Malina werden dieser Kampf und der Versuch, den unterdriickten Zustand zu 

uberwinden, gezeigt. Eine Frau wird in diesem Roman durch das Diktat der Manner zum 

Opfer von iiuBerer und innerer Abhiingigkeit. Besitz und Maehttrieb, vor aHem die 
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Dominanz der Manner tiber die Frauen verursachen eine gewaltige Destruktion. (vgl. 

Geesen, 1998: 35). Ingeborg Bachmann will mit ihrem Roman Malina verdeutlichen, 

dass die Gesellschaft immer noch der "allergraflte Mordschauplatz" (Malina, 1971: 45) 

fUr die Frauen ist, die oft zu Opfer fallen. Der "Tater" ist bei Bachmann das mfumliche 

Prinzip, das fUr Ratio und Macht steht, wahrend das Opfer das weibliche Prinzip ist, 

welches Emotionalitat und Empathie verkorpert (vgl. Koschel, 1989: 89). Dieser "ewige 

Krieg" zwischen Tater und Opfer, mit anderen Worten, zwischen Mannem und Frauen, 

in dem Frauen immer verlieren und unterdrtickt sind, ist nach Bachmanns Meinung zwar 

unausweichlich und unerbittlich in seiner ZerstOrungskraft, aber Bachmann besteht nach 

wie vor fUr die Frauen darauf, dass sie die Hoffuung in diesem Kampf nicht aufgeben 

sollen. Bachmann sagt im Interview: "Dennoch ist selbst in der Kapitulation noch 

Hoffnung, und diese Hoffnung { . .} hart nicht auf, wird nie aufharen" (Bachmann, 1983: 

128). 

Nachdem Malina erschienen ist, auBem sich viele Kritiker sehr negativ tiber Bachmanns 

ersten Roman - den einzigen, der noch zu ihren Lebzeiten veroffentlicht wird. Manche 

sprechen von einem Scheitem der Autorin, andere meinen, er sei unverstehbar. Aber auch 

positive Stimmen werden laut, die von einem Liebesroman sprechen, der ohne Erotik 

auskommt und auf Gefiihle beschrankt ist. In den siebziger Jahren kommt es dann zu 

einer Anerkennung dieses Werkes als feministische Literatur, die bildlich die 

Unterdrtickung der Frau (vgl. Koschel, 1989: 124) und "Blaudruck der Emanzipation" 

(Lticke, 1993: 18) zeigt, da in dieser Zeit der F eminismus in Europa wichtiger wird und 

viele Frauen anspricht. 

3.1.2 Aufbau UDd StH 

Viele Jahre nach dem Tod der Autorin gibt es unzahlige Interpretationen fUr Malina. Man 

kann zurecht sagen, dass dieses Buch keine rein eindimensionale Betrachtung zulasst, 

aber immer wieder steht die Frage nach moglichen biographischen Zusammenhangen im 

Vordergrund, welche zurn einen ganz verworfen und zurn anderen als elementar 

angesehen wird. 

In der "Feminismusliteratur" der sechziger Jahre ist die Autobiographie die haufigste 

Ausdrucksform der Schriftstellerinnen, zum Beispiel in Form von Tagebtichem, Ich-
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Romanen, Briefen, Memoiren und Chroniken. Trotz dem existieren verschiedener 

Interpretationsansatze wurde oft eine rein autobiographische Lesart von den 

feministischen Autorinnen favorisiert. Auch Ingeborg Bachmann selbst wurde zu 

Lebzeiten oftmals mit der Reduktion ihrer Texte auf biographische Fakten konfrontiert 

(vgl. Albrecht, 2002: 58). Trotz ihrer entschiedenen Haltung gegen die rein biographische 

Lesart, ist diese bis heute von entscheidender Bedeutung in der Bachmann-Rezeption. 

Denn es gibt bestimmte Parallel en zwischen der Welt in Malina und der "realen Welt" 

der Autorin, und deshalb die Moglichkeit zu einer autobiographischen Lesart. Dariiber 

hinaus spricht Bachmann selbst von einer "geistigen Autobiographie": ,,[Malina ist} 

ausdrucklich eine Autobiographie, aber nicht im herkOmmlichen Sinn. Eine geistige, 

imaginare Autobiographie" (Bachmann, 1983: 32). 

Der Roman wird oft als Gattungsmischung beschrieben, wie zurn Beispiel bei Weigel 

(2003): "Malina selbst erscheint als eine Mischung aus Tagebuch und inneren Monolog. 

f .. } Es ist eine Dreiecksgeschichte zwischen der Jch-Erzahlerin, Malina und Ivan " 

(Weigel, 2003: 43). 

Deswegen wlirde eine Festlegung auf eine alleinige Kategorie dem Buch sicherlich nicht 

gerecht, wie Ingeborg Bachmann selbst im Interview mit lIse Heim uber die Gattung von 

Malina bemerkte: "Man hat vielleicht nie so recht gewujJt. f .. } Selbst Bucher, von denen 

wir heute zweifelsfrei als von Romanen sprechen, sind in gewissen Zeiten nicht so 

bezeichnet worden" (Heim, 1983: 107). 

Hinsichtlich des Themas lassen sich wichtige Punkte in diesem Roman fmden, namlich 

die ZerstOrung des Weiblichen und die Suche nach weiblicher Subjektivitat als 

Hauptthemen der Romane, bzw. der Romanfragmente. In Malina wird die Ich-Figur, die 

von einer Mannerwe1t seelisch und korperlich zugrunde gerichtet wird, unter dem 

emotionalen Gefiihlsaspekt naher betrachtet. Weil es urn die tiefe Seele einer Frau geht, 

wird weder eine Geschichte im chronologischen Ablauf erzahlt, noch wird uberhaupt eine 

klare Geschichte erzahlt (vgl. Lucke, 1993: 33f.). Der Roman hat wegen der subjektiven 

Ich-Figur vielmehr Tagebuchcharakter: "Abgesehen von der Einleitung und vom SchlufJ 

kann der Roman " Malina " wie eine Art Tagebuch gelesen werden, in dem ein Jch seinen 
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Gefuhlen und Gedanken aus einer extrem subjektiven Perspektive heraus Ausdruck zu 

schaffen versucht" (Schottelius, 1990: 27). 

Der Inhalt des Romans Malina ist keineswegs gewohnlich, denn die Ich-Figur beschreibt 

hier ihre Gefiihle, Gedanken und Handlungen. Dabei entscheidet sie tiber die Wichtigkeit 

des Erlebten und Empfundenen. Sie verschweigt Dinge und manipuliert objektive 

Sachverhalte. Da alles aus der Wahrnehmung der Ich-Figur dargestellt wird, weill der 

Leser nicht genau, was wirklich ist und was nicht. Wie Schottelius (1990) in ihrem Buch 

Das imaginiire Ich erlautert: "Die Ich-Figur erziihlt die Geschichte allerdings mit 

. durftigen Auj3erlichkeiten, die mehr verschweigen als aujkiiiren" (ebd., 1990: 86). 

Die Ich-Figur entscheidet, was, wie und wann sie erzahlen mochte, und beschreibt dabei 

meistens ihren subjektiven Zustand. Die Erzahlweise ist also sowohl bewusst gestaltet als 

auch emotional, wie dieses Zitat zusammengefasst wird: "Die Welt besteht in der Tat nur 

aus den Empfindungen und der Wahrnehmung des Ichs" (Grimkowski, 1992: 96). 

Bachmann beschreibt die Ich-Figur der Geschichte sehr gefiihlsbetont und stellt durch 

ihre Schilderungen einen tiefen Blick in die Seele dieser Figur dar. In ihrer Traurigkeit 

und Verliebtheit zu Ivan fangt die Ich-Figur immer wieder an, zwischen Realitat und 

Traum, Malina und Ivan hin und her zu springen, so dass es fur den Leser oft schwer ist, 

der Handlung zu folgen. Wenn man versucht, die Handlung zu finden, wird kIar, dass die 

Ich-Figur eine weibliche Person ist, aber schon bei der Frage, wer diese Erzahlung 

erzahlt, beginnen die Schwierigkeiten. Was auf den ersten Blick ganz offensichtlich und 

kIar erkIarbar zu sein scheint, namlich, dass die Ich-Figur, eine weibliche Person 

osterreichischer Herkunft als Erzahlerin fungiert, stellte sich auf den zweiten Blick als 

zwar richtig, aber auch problematisch dar, wie Schottelius notiert: "Das Ich existiert am 

Schluj3 gar nicht mehr. Wie also kann ein nicht vorhandener Erziihler erziihlen?" 

(Schottelius, 1990: 34). 

Daraus ergibt sich die in vielen Forschungsarbeiten zutreffende Feststellung, dass es in 

der Erzahlung das erzahlende Ich und das weibliche Ich (die Ich-Figur), das eine fiktive 

Schriftstellerin ist, gibt (vgl. Weigel, 2003: 98). Das erzahlende Ich beschreibt sich in der 

Erzahlung bereits im Personenverzeichnis. Nach meiner Auffassung ist die Funktion des 

erzahlenden Ichs, die Beschreibung aus der Distanz von Figuren im Roman, Szenen und 
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manchmal Gefiihlen des weiblichen Ichs. Zum Beispiel werden am Anfang Personen, Ort 

und Zeit ("Heute H) des Romans von dem erzah.lenden Ich vorangestellt (Malina, 1971: 

7f.), wamend das weibliche Ich oder hier in dieser vorliegenden Arbeit die Ich-Figur die 

Handlung des Romans filhrt (vgl. Mayer, 1971: 4). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Grund fUr diese Erzahlweise ist, dass die 

zwischen verschiedenen Erzahlem und auch zwischen Realitat und Traum hin und her 

springende Erziihlstruktur yom Gefilhl der Ich-Figur abhangt, urn die Problematik der 

Innerlichkeit, die Abhangigkeit der Frau und auch ihre Identitatsproblematik darzustellen, 

was vielleicht bei einer k.laren Erzahlstruktur zu Fehlschlussen fiihren wfude(vgl. 

Weigel, 2003: 89). Diese Erkenntnis konnte als erster Hinweis auf eine im Roman 

Malina moglicherweise gelungene Erzahlintention gesehen werden, mit der Bachmann 

den Identitatsverlust und das Scheitem der Befreiung von der abhangigen Frau zeigen 

mochte. 

3.2 Die Ich-Fignr als Protagonistin 

3.2.1 Franen- nnd Mannerbilder in Malina 

3.2.1.1 Frauenbild in Malina 

Die Ich-Figur 

Ingeborg Bachmann setzt sich in ihrem Werk intensiv mit der Unterdrlickung der Frau 

auseinander. FUr sie sind die Frauen Opfer der Manner, die in ihrer Herrschsucht alles 

dominieren wollen. Die Ich-Figur, wie es in einem Reisepass beschrieben wird, wurde in 

Klagenfurt geboren, hat braune Augen, blondes Haar, arbeitet als Schriftstellerin und 

wohnt in der Ungargasse 6 in Wien III. Die Eigenschaften der Ich-Figur sind relativ 

negativ. Ihr fehlen "wichtige" Ztige von "Ratio" und bewusster Subjektivitat, deswegen 

konnte sie als eine naive und zu gehorsame Frau beschrieben werden wie es Ivan einmal 

tut: " Hast du das kapiert? Nein, du kapierst ja nichts. Was hast du denn jetzt wieder in 

deinem Kopf, Kraut, Kartoffel, Salatblafter, lauter Gemiise. Ah, und jetzt will mich das 

kopflose, leerkopjige Fraulein ablenken [ . .] lauf mir einfach nach H (Malina, 1971: 

46ff.). 
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AuBerdem wird die fehlende Ratio der Ich-Figur beim Schachspiel demonstriert. Sie lasst 

sich von Ivan "zwingen", mitzuspielen: "Ivan sagt, du spielst eben ohne Plan, du birgst 

deine Figur nicht im Spiel, deine Dame ist schon wieder immobil" (ebd.). 

Die Immobilitat wird zur Metapher fur ihren gesamten Charakter im Roman. Sie kann 

nicht machen, was sie will, nur, dass die Ich-Figur nicht weiB, nicht merkt oder nicht 

wissen und nicht merken will, dass sie sich selbst auch immobil macht. Das wird nicht 

nur am Schachspiel gezeigt, sondern auch an der Gewalt, mit der Ivan die Ich-Figur 

beherrscht: "Aber mit Ivan kann ich dariiber nicht sprechen, auch nicht, warum ich 

zusammenfahre, bei jeder briisken Bewegung, [ . .] obwohl er mir be ide Arme auf dem 

Riicken zusammenhalt, mich unbeweglich macht" (Malina, 1971: 47). 

Helene Cixous, die bekannte franzosische feministische Literaturwissenschaftlerin, 

notiert, dass Immobilitat oft als "Wesenszug" der Frau definiert wird. Dies zeigt sich in 

typischen Bildern und Symbolen. Oft sei die Frau "gefangen in ihrer Kette [ . .], wie sie 

die Kultur organisierten, [ . .] immer Mondfiir die mannliche Sonne, Natur fiir die Kultur. 

Der Mann ist natiirlich aufrecht, aktiv, schafJend [ . .], und so geht das eben zu in der 

Geschichte" (Cixous, 1979: 89). 

Eine andere bemerkenswerte Eigenschaft der Ich-Figur ist die maBlose Liebesfahigkeit, 

die ihr Bachmann zuschreibt. Die Ich-Figur kann den Miinnern die absolute Liebe 

entgegen bringen, obwohl der Mann nichts dafiir tut. Sie ist so verliebt, dass sie oft in 

eine ScheinweIt flieht und die Realitat nicht wahrnimt. Es kommt immer wieder zu 

Momenten, in denen sie sich nach Ivan sehnt, als wtirde Malina, ihr miinnlicher Teil, 

nicht existieren und ihr Herz nur fur Ivan schlagen, was im Kapitel 3.2.2.1.2. ausfiihrlich 

behandelt wird. An folgender Stelle sieht man dies deutlich: 

"lch kann diese Nummer wahlen: 72 68 93 . lch weill, dass niemand antworten kann, aber es kommt 

mir darauf nicht an, nur dass es bei Ivan lautet, in der abgedunkelten Wohnung, und da ich weill, wo 

sein Telefon steht, soli das Lauten von dort aus allem, was Ivan gehOrt, sagen: ich bin es, ich rufe an. 

[ ... ] Seit ich diese Numrner wahlen kann, nimmt mein Leben endlich keinen Verlauf mehr, ich gerate 

nicht mehr unter die Rader, ich komme in keine ausweglosen Schwierigkeiten, nicht mehr vorwlirts 

und nicht vom Weg ab, da ich den Atem anhalte, die Zeit aufhalte und telefoniere und rauche und 

warte" (Malina, 1971: 26). 
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Diese besondere Eigenschaft ihrer weiblichen Figur in Malina hat Bachmann in einem 

Interview mit lIse Heim selbst beschrieben: "aufJerordentlich, dass dem auf der anderen 

Seite nicht entsprechen kann. [ . .} fur sie ist er der Transformator [ . .} und sie kann auf 

alles verzichten" (Bachmann, 1983: 74). 

Die obige Beschreibung ist schon ein Hinweis darauf, dass sich Bachmann in diesem 

Roman nicht nur auf die Inferioritat der Frau gegenuber dem Mann konzentriert, sondern 

auch auf einen besonderen Liebesaspekt. Die Protagonistin ist innerlich verzweifelt: 

Denn Ivan kann und will ihre heftigen Gefiihle in solcher Intensitat nicht akzeptieren. Sie 

wlirde aber dennoch aIles fUr ihre Liebe zu ihm hingeben, obwohl es sehr t5dlich fUr ihr 

empfindliches Leben sein kann (vgl. Geesen, 1998: 185) 

3.2.1.2 Mannerbilder in Malina 

Schon beim Personenverzeichnis ist es deutlich: Malina und Ivan, die beiden 

Mannerfiguren, werden sehr unterschiedlich dargestellt. Wahrend der Eindruck entsteht, 

dass Ivan real existiert, wird Malina dagegen sehr geheimnisvoll beschrieben. Ich 

verstehe die Figur Ivan in dieser Arbeit nicht als Teil von der Ich-Figur, sondem aIs eine 

fiktive Figur, die eine wirkliche Beziehung mit der Ich-Figur fiihrt. 1m Gegensatz dazu 

wird Malina in dieser Arbeit als ein mannlicher Teil, als alter Ego von der Ich-Figur 

behandelt. 

Ivan 

Ivan wurde in Ungarn geboren und lebt seit t?inigen Jahren in Wien. Er arbeitet in einem 

Institut am Karntnerring, das sich mit Finanzen befasst. Es gibt mehrere Hinweise darauf, 

dass Ivan im Todesartenzyklus den typischen Mann reprasentiert (vgl. Albrecht, 2002: 

32) Ein Anzeichen fUr diese Bedeutung Ivans ist schon sein Vorname, die russische Form 

von Hans. (ebd., 2002: 31). Hans steht in der Erzahlung Bachmanns Undine geht fUr 

einen typischen Mann, der so wie andere Manner ein gewohnliches und vorbestimmtes 

Leben fiihrt. Auch aus einer Bemerkung Ingeborg Bachmanns in einem Interview lasst 

sich diese Bedeutung erkennen: " wie Ivan sind die meisten Manner" (Bachmann, 1983: 

68). 
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Ivans Personlichkeit lasst sich besonders an seiner Haltung gegeniiber der Ich-Figur 

erkennen, zu der Ivan im starken Gegensatz steht. Wahrend die Ich-Figur alles von Ivan 

wissen und haben will, versucht Ivan, nichts zu nah an sie kommen zu lassen und Dinge 

zu ignorieren, die unter der OberfUiche seiner heiteren, sorglosen Lebensart verborgen 

sind. Ivan mochte nur eine lockere Beziehung mit der Ich-Figur haben, die ihn zu nichts 

verpflichtet und ihn nicht bindet. Zum Beispiel reichen ihm schon ein paar Stunden der 

Unterhaltung und Entspannung mit dieser Frau, die sein sonstiges Leben aber unberiihrt 

lassen soIl (vgl. Eifler, 1989: 375f.). Man kann schon recht sagen, dass er diese 

Beziehung kontrolliert oder "der Herr" dieser Beziehung ist. Ivan legt die Bedeutung 

seiner Beziehung zur Ich-Figur ganz klar fest, indem er ihr sagt, dass er auJ3er seinen 

Kindem niemanden liebe. Ivan sagt es der Ich-Figur direkt: "Das wirst du wohl schon 

verstanden haben. Ich liebe niemand. Die Kinder selbstverstandlich ja, aber sonst 

niemand" (Malina, 1971: 57). 

Niemanden zu lieben, heiBt auch, dass er die Ich-Figur nicht liebt und sich nur bis zu 

einem bestimmten Grad auf die Ich-Figur einHisst, und dass er sich nicht in Gefiihle 

verstricken will, die er nicht kontrollieren kann, und die ihn zu sehr verausgaben wiirden. 

Auch dass er sich nicht als Liebender "verlieren Hisst", macht ihn iiberlegen (vgl. Holler, 

1987: 53). Aus diesem Grund Hisst er sie auch kaum in sein Leben und interessiert sich 

nicht fUr ihr Leben auBerhalb ihrer Beziehung, besonders nicht fUr ihre Gefiihle und ihre 

Wiinsche. Er ist ihren GefUhlen gegeniiber sehr gleichgiiltig. Man kann an seiner 

Gleichgiiltigkeit leicht sehen, dass er immer eine starke Abwehr gegen sie gezeigt hat, 

obwohl er die Konflikte und Probleme spUrt, die die Ich-Figur quaI en. Ivan sagt: "Was ist 

denn das fur eine Obsession, mit dieser Finsternis, alles ist immer traurig" (Malina, 

1971: 54). 

Ivan weigert sich ein tiefes Gesprach mit der Ich-Figur zu fiihren, und er blockiert 

mehrmals ihren Versuch, ihm etwas zu erzahlen, was fUr sie, fUr ihre Personlichkeit, 

offenbar wichtig ist. Das heiBt, er nimmt ihr so die Moglichkeit, sich wirklich mit ihm 

auseinanderzusetzen, worauf sie allerdings auch nicht besteht. Obwohl Ivan spUrt, dass 

die Ich-Figur ein Mensch ist, der offenbar in der Vergangenheit sehr verletzt wurde, will 

er nicht dariiber reden: "Nein, ich mochte es nicht wissen, wer das angerichtet hat, dein 
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Zusammen/ahren, den Kop/einziehen, dein Kopfschutteln, dein Kopfwegdrehen" (Malina, 

1971: 48). 

Oas Ignorieren der Ich-Figur zeigt nach Kanz' Meinung seine Angst davor (vgl. Kanz, 

1999: 85), etwas zuzulassen, das seine Oberflachlichkeit und seine Sorglosigkeit stOren 

und verunsichern konnte, und wird dam it zu einem wichtigen Grund, warum er ihr bei 

ihren Problemen nicht helfen mochte. Ivan versucht gar nicht zu helfen, sondern verlangt 

geradezu von ihr, dass sie heiter und glUcklich sein solI. Er mag sie lieber, wenn sie wie 

ein "schones Ding" bei ihm ist, was das kritisierte Mannerbild in der Erzahlung von 

Bachmann betont: "Lach mehr, lies weniger, schla/ mehr, denk weniger - Das macht 

dich doch alt, was du machst - Graue und braune Kleider machen dich alt - Verschenk 

deine Trauerkleider ans Rater Kreuz" (Malina, 1971: 102). 

Diese Satze bringen Ivans Lebenseinstellung zum Ausdruck und drucken aus was er von 

einer Frau sehen mochte. Den "altmachenden" Tatigkeiten, namlich Lesen und Denken 

sind Lachen, Schlafen und lugendlichkeit gegenUbergestellt. Das sind nicht nur Ivans 

Werte, sondern nach Bachmanns Auffassung allgemeine Werte der Manner, welehe von 

Frauen lugendlichkeit verlangen. Das Frauenbild im Kopf Ivans ertragt kein Altern. Eine 

Frau, die die Spuren des Alters zeigt, hort auf, fur den Mann eine Frau zu sein. Ivan hat 

auch einen scharf en Bilek fur das Alter der Frau: "Man sieht es an der Haut den Hiinden 

[ . .} Jch sehe es bei der Frau so/art" (Malina, 1971: 104). FUr Ivan will die Ich-Figur 

"das Alter antreiben" (Malina, 1971: 206) und das ist nach seiner Meinung nur moglich, 

wenn sie "ganz Frau" ist, vor allen Dingen weniger denkt und weruger liest. Ivan 

versucht oft, die Ich-Figur in eine weibliche Rolle zu drangen. 

Mit der Mannerfigur Ivan formuliert Bachmann hier die Gleichgliltigkeit als Eigenschaft, 

der im Kopf der Manner fixierten Geschlechtervorstellung von Frauen in einer 

patriarchalischen Gesellschaft, in der Frauen immer noch nach dem Bild des Mannes 

geformt sind und sich formen lassen. AuJ3erdem mochte Bachmann den Lesern kIar 

zeigen, dass Ivan, der ein Vertreter des "typischen Mannes" ist, will, dass seine Geliebte, 

die geliebt werden will, bestimmte Eigenschaften wie Intelligenz, NUchternheit, Bildung 

und Rationalitat nicht besitzen soUte. Er hat zugleich verschiedene Schutzmechanismen 

entwickelt, die ibn vor intensiven Gefiihlen bewahren; er ist unfahig zu lieben, empfindet 
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aber auch keine Schmerzen und sichert sich damit em relativ ruhiges Leben. Sein 

gleichgiiltiges und liebloses Verhalten tragt jedoch auch zur ZerstOrung des Lebens einer 

Frau bei. Seine Weigerung, Probleme an sich heranzulassen und sich mit Konflikten 

auseinanderzusetzen, macht ihn zu dem Mannertyp, der Machtverhaltnisse nicht in Frage 

stellt, sondem sie akzeptiert und das gegen die Frau benutzt. Es betont die alten Rollen 

und Umgangsformen in der Frau-Mann-Beziehung, in der die Frau und ihre 

Personlichkeit auf ein bestimmtes Bild des Mannes reduziert werden muss und die 

Entwicklung zu Emanzipation so schwer macht. 

Malina 

Die Figur Malina wird in verschiedenen Forschungsarbeiten unterschiedlich dargestellt 

(vgl. Albrecht, 2002: 131). Eine Reihe von Untersuchungen, zum Beispiel diejenige von 

Kurt Bartsch, geht davon aus, dass Malina ein fiktiver Geliebter der Ich-Figur neben Ivan 

ist. Manche Arbeiten interpretieren so gar, dass Malina ein heimlicher Liebhaber der Ich

Figur ist (vgl. Herberger, 2007: 167). Aber die meisten Forschungen stimmen der Arbeit 

Allen Surnmerfelds zu. Surnmerfeld bemerkt in ihrem Buch Die Auflosung der Figur, 

dass die Figur Malina als mannlicher Teil der Ich-Figur funktioniert, der das rationale 

Prinzip verkorpert (vgl. Surnmerfeld, 1976: 98). 

Einen Beleg flir diese These kann man in einem Dialog der Ich-Figur mit Ivan finden. 

Die Ich-Figur ist sich selbst bewusst, dass Malina ein Teil von ihr ist: 

"Es ist ein anderer in mir, der nie einverstanden war und der sieh nie Antworten abzwingen lieB auf 

aufgezwungene FIll~en" 

"Soli es nieht heillen, die Andere in dir?", fragt Ivan daraufhin naeh. 

"Nein, der andere, ieh bringe das nieht dureheinander" (Malina, 1971: 114). 

Trotz dem Aufzeigen eines mannlichen Teils der Ich-Figur ist diese Figur Malina von 

Bachmann so dargestellt, dass er mit der Ich-Figur zusammen wohnt und etwa 40 Jahre 

alt ist. Er ist der Verfasser eines Buches mit dem Titel ,,Apokryph". Sonst arbeitet er im 

"Heeresmuseum", was als eine patriarchalische Tatigkeit verstanden werden kann. 1m 

ersten Teil des Romans wird die erste Begegnung der Ich-Figur mit Malina erzahlt. 
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Am Beginn des Romans ist die Figur Malina noch relativ ruhig und zurUckhaltend, weil 

das erste Kapitel Glucklich mit Ivan das Gewicht mehr auf Ivan legt, deswegen erfahrt 

der Leser nur, dass die Ich-Figur Malina bei einem Vortrag tiber das Thema "Die Kunst 

im Zeitalter der Technik" begegnet und dass Malina in der Wohnung der Ich-Figur lebt, 

was die Tatsache, dass er ein abgespaltener Teil der Ich-Figur ist, betont. Nach der 

Beziehung mit Ivan kehrt die Ich-Figur zurn "allergr6Bten Mordschauplatz" zuriick. Sie 

verachtet alles, will nichts im Haus machen und sich nicht einmal bewegen: 

"Zu Hause lege ich mich auf den Boden und warte und atme , veratme mich und veratme mich immer 

mehr [ ... ] Ich m5chte nicht sterben, ehe Malina komrnt [ ... ] Ich weill nicht wie ich ins Bad kommen 

kann [ ... ] es vergeht keine Zeit, aber jetzt muss Malina komrnen, und dann ist Malina da, und ich lasse 

mich sofort fallen, endlich" (Malina, 1971: 295). 

Dann kommt Malina, anscheinend urn ihr beim Ordnungmachen zu helfen: "Malina ist 

ins Zimmer gekommen. Er halt mich. Ich kann ihn wieder halten" (Malina, 1971: 178). 

Malina, der mannliche Teil, verk6rpert nach Bachmanns Absicht die Ordnungsmacht 

(vgl. Bachmann, 1983: 45). Es gibt zahlreiche Stellen, die dies zeigen, besonders wenn 

die Ich-Figur wegen dem Liebescheitem der Figur Ivan nicht mehr die Aufgaben im 

Haus organisieren kann. Malina ist die "Ord,nungsmacht" im Leben der Ich-Figur. Immer 

wieder wird betont, das er ihre Geldangelegenheiten, ihren Alltag organisiert: " Ich weifJ 

nicht, ... wie Malina es immer fertig bringt, uns beide durch diese teuren Zeiten zu 

bringen, die Miete wird von ihm punktlich bezahlt, meistens auch Licht, Wasser, Telefon" 

(Malina, 1971: 112). Und an dieser Stelle heiBt es: " Wenn Malina allein ist, entsteht 

nirgends Unordnung " (Malina, 1971: 177). Neben seiner Eigenschaft als Ordnungsmacht 

ist die Gleichgtiltigkeit auch eine weitere bdrachtenswerte Eigenschaft von Malina. 

Wiihrend die Ich-Figur sich von seinem Mitleid beherrschen Hisst, steuert Malina 

dagegen. Gefiihllos und neutral ignoriert er Ivan: " Dass Ivan sich nicht fur Malina 

interessiert, kann ich verstehen [ . .] Aber ganz verstehe ich nicht, warum Malina nie uber 

Ivan spricht. Er erwahnt ihn nicht, wie beilaujig nicht, er vermeidet es, unheimlich 

geschickt " (Malina, 1971: 87). 

Fur alles andere kann Malina Geld bezahlen aber nicht fUr die Not der Welt und das 

Leiden der Menschheit. Als die Ich-Figur Malina fragte, ob Malina das Geld fUr eine 
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Erdbebenskatastrophe spenden mochte, zeigt Malin iiberhaupt kein Interesse daran: 

"Malina ruckt mit dem Geld heraus und sagt ja, aber bei den grofJen Katastrophen und 

Unternehmen sagt Malina nein " (Malina, 1971: 114). Gegeniiber allen Menschen ist er 

so gleichgiiltig, dass er nie "etwas Gutes und nie etwas Schlechtes uber jemanden sagt" 

(Malina, 1971: 131). 

Gegen Ende der Erzahlung verhalt sich Malina schon gleichgiiltig gegeniiber der Ich

Figur, was im Gegensatz zu seiner Hilfe am Anfang seiner Anwesenheit: "Ich habe 

meinen Kopf in eine Hand von Malina gelegt, Malina sagt nichts, er bewegt sich nicht, 

aber er findet auch keine Ziirtlichkeit fur meinen Kopf' (Malina, 1971: 312). Der Grund 

fur das Unverstandnis der Ich-Figur gegeniiber Malina liegt wahrscheinlich darin, dass 

Malina reprasentiert, was der Ich-Figur an Selbstsicherheit, Rationalitat und 

Alltagsangelegenheit fehlt (vgl. Koschel, 1989: 104). Er ist die kalte und gleichgiiltige 

"Ordnungsmacht" im Leben der Ich-Figur. Hans Holler (1987) auBert sich dazu 

folgendermaBen: " Malina ist wohl keine reale Figur, sondern ein Teil der Personlichkeit 

der Protagonistin: die Stimme der VernunJt, [ . .] der miinnliche Teil ihres Ichs, der am 

Ende den weiblichen Teil unterdruckt und zugrundegehen liisst " (Holler, 1987: 186). 

Anhand dieser Gleichgiiltigkeit sieht man bereits klar die Gemeinsamkeit der von 

Bachmann verfassten Mannerbilder Ivan und Malina bei ihrer Gefiihlslosigkeit. Beide 

mannliche Protagonisten zeigen eine herzlose, kalte und gleichgiiltige Personlichkeit. Das 

Mannerbild in Malina ist also bestimmt nicht positiv. Aber ist es nicht, was Bachmann in 

ihrem Todesarten-Zyklus zu prasentieren versucht hat, dass diese herzlose und 

unaufhorbare Gleichgiiltigkeit in der Beziehung zwischen Mann "tmd Frau auch 

weibliches Leiden bis Verhinderung der Frauenemanzipation verursacht? Bachmann 

schreibt dazu: 

"Gltick hat man manchmal, die meisten Frauen haben bestimmt nie GlUck. [ .. . J Es gibt hochstens 

Mannem, mit denen es vollig hoffuungslos ist, [ ... J Der Mann, der ja ein Kranker ist [ ... J. FUr ihn ist es 

ja leicht, wenig an die Frauen zu denken, denn sein krankes System ist unfehlbar, er wiederholt, er hat 

sich wiederholt, er wird sich wiederholen" (Malina, 1971 : 284). 
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3.2.2 Die Darstellung der Heldin: die Zerstorung der Weiblichkeit und 

die Suche nach weiblicher Subjektivitat 

3.2.2.1 Die Ich-Figur und Ivan - Zusammensein als Heilmittel gegen aile 

Krankungen 

3.2.2.1.1 Unterdriickung der Frau im Patriarchat - Problem mit der Vaterfigur 

Die Verzweiflung und Emiedrigung der Ich-Figur beginnt schon beinahe zu Beginn der 

Geschichte, wenn die Ich-Figur ihr Frausein als "unterdriickt und unlebbar" in dem 

patriarchalischen "Heute" nicht leben kann. "Das Heute" fur sie umgreift nicht nur das 

Prasens der erzahlten Zeit, sondem auch die Verdrangung des Patriarchats, gegenwartig 

gesetzt in den Traumprotokollen des zweiten Kapitels. 1st die Zeit des Heutes die des 

Untergangs des Weiblichen, so ist auch der Ort -Wien, die Ungargasse-ein Ort des Todes. 

"Das Ungargassenland", sagt Ria Endres (1981), "ist der Ort der Negierung der 

Weiblichkeit" (Endres, 1981: 45). Dieser Behauptung scheinen aIle Aussagen von der 

Ich-Figur zu widersprechen. Die Ich-Figur hat in einer groBen Reihe traumatische 

Alptraume im zweiten Kapitel erlebt, wie Barbel LUcke (1993) beschreibt: "Das zweite 

Kapitel des Romans, > Der dritte Mann<, wird von der Mehrheit der Rezensenten und 

lnterpreten als das Schlusselkapitel, das Rerzstuck des Romans verstanden, urn das 

herum die anderen Stucke > komponiert< seien" (Lucke, 1993: 119). 

Die oben zitierte Aussagevon Barbel Lucke (1993) macht deutlich, welche Bedeutung 

dieses Kapitel im Roman hat. Sigrid Weigel (1985) erganzt: " Das zweite Kapite/ " Der 

dritte Mann " [ . .} besteht aus einer Serie von Traumszenen, die gleichsam die Nachtseite 

zum " Reute" des Jchs darstellen: Es sind die Traume von heute Nacht" (Weigel, 1985: 

88). 

Deswegen soIl hier die Traumszene von der Ich-Figur gezeigt werden, urn das Bild der 

Frauenunterdruckung in der Ich-Figur "Heute" sichtbar zu machen. In der Traumszene 

spiegelt sich das Leiden der Ich-Figur und Bachmanns metaphorische Vorstellung Uber 

die Unterdriickung der Frau wieder (vgl. Klaubert, 1983: 107). Urn die Wichtigkeit dieses 

Kapite\s zu zeigen, soIl in kurzer Form zunachst dessen Inhalt, der die Unterdriickung der 
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Frau behandelt, beschrieben werden. Dann konnen wir das Angstgefiihl der Ich-Figur 

besser verstehen. Vordergrtindig bestehen die Traume aus den Unterdriickungen und 

Auseinandersetzungen der Ich-Figur, das heillt der Tochter mit der alles beherrschenden 

Vatergestalt.7 Schottelius (1990) meint zur Vaterfigur unter anderem: " "Es" ist nicht der 

reale Vater, "Es" ist die Personifikation einer uneingeschrankt mannlichen herrschenden 

und totenden Instanz, die die Existenz der /Ch-Figur bedroht" (Schottelius, 1990: 111). 

Diese "Vaterfigur" kann nicht mehr als Mensch bezeichnet werden. Es ist vielmehr em 

unbestimmtes Wesen und eine Verkorperung des mannIichen Bosen. Ingrid Riedel 

(1974) bestatigt in ihrem Aufsatz Auf der Suche nach weiblicher Identitat diesen 

Eindruck: 

"Ingeborg Bachmann hat mir im Gesprach nach ihrer Leistung in Kassel am 6.Novermber 1971 selbst 

gesagt, dass die Chiffre Vater fUr sie wesentlich mehr enthalte als das Bild des personlichen Vaters: 

Vater fUr sie hei~t, mannliche Autoritat, Urheber und Verfechter von Normen, die in der Gesellschaft 

gelten" (Riedel, 1974: 25). 

Ingeborg Bachmann selbst erHiutert die Rolle der Vaterfigur: 

"Die Vaterfigur ist natilrlich die mannlich morderische [ ... ] die verschiedene KostUme trllgt, bis sie am 

Ende aIle ablegt und dann als der Morder zu erkennen ist. Ein Realist wllrde wahrscheinlich viele 

Furchtbarkeiten erzlihlen, die einer bestimmten Person oder Personen zusto~en. Hier wird es 

zusammengenommen in diese gro~e Person, die das ausilbt, was die Gesellschaft ausilbt" (Bachmann, 

1983: 97). 

1m Mittelpunkt steht die Figur ~es Vaters, der die Tochter (die Ich-Figur) auf grausame 

Weise quaIt und misshandelt. Das Zitat "das ist der Friedhof der ermordeten Tochter. Er 

hatte es nicht sagen diirfen, und ich weine bitterlich" (Malina, 1971: 175) am Anfang der 

Traumszene stellt ein Beispiel flir eine soIche "psychische" Misshandlung dar. Der Vater 

zeigt der Tochter diesen Friedhof, vermutlich will er ihr ihr eigenes Grab zeigen. Er 

selbst wird aber auch zum physischen Tater: ,,Aber damit ich aujhore, mein Nein zu 

rufen, fahrt mir mein Va.ter mit den Fingern, seinen kurzen festen harten Fingern in die 

7 Der Vater ist mehrere Male der Inbegriffunterschiedlichster patriarchalischer Macht und Herrschaft, so tritt er zum 
Beispiel unter anderem als Regisseur und Couturier aber auch als Verkorperung eines Krokodils (S.223) auf. 
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Augen, ich bin blind geworden, aber ich muss weitergehen. Es ist nicht auszuhalten" 

(Malina, 1971: 177). 

Oft befindet sich die Ich-Figur in gewalttatigen Traumszenen, zum Beispiel in einer 

Gaskammer "die grofJte Gaskammer der Welt" (Malina, 1971: 175), aus der sie nicht 

entkommen kann. Der Vater lasst dann das Gas stromen, die Ich-Figur stirbt. In einem 

weiteren Beispiel versucht die Ich-Figur in Todesangst uber einen elektrisch geladenen 

Zaun zu klettem, welcher vom Vater auf gel aden wurde. Die Ich-Figur stirbt auch hier: 

,,Ich bin an der Raserei meines Vaters vergliiht und gestorben" (Malina, 1971: 219). Der 

Vater verubt in solchen Szenen viele Formen von Gewalt, bis die Ich-Figur keine 

Moglichkeit hat, der Kontrolle und Unterdruckung des Vaters zu entgehen. Lucke 

schreibt dazu, dass die Tochter "die Farben" nicht sehen solI, denn der Vater will der Ich

Figur: "die geistige Schaukraft rauben, sie ihrer Spiritualitiit berauben" (Lucke, 1993: 

126). Symbolisiert sieht Barbel Lucke (1993) in der Farbe Blau: "Mein Blau, mein 

herrliches Blau, in dem die Pfauen spazieren, und mein Blau der Ferne, mein blauer 

Zufall am Horizont!" (Malina, 1971: 177). 

Die Farbe Blau symbolisiert nicht nur dieses Berauben der "Spiritualitat", sondem steht 

auch fUr das Hohere und somit fUr eine Art Macht und Wurde (vgl. Klaubert, 1983: 87) 

Die Vaterfigur, die auf Seite 176 mit "Sire!" angeredet wird, steht somit in direktem 

Bezug zu dieser Farbe: dieses Hohere gehort hier nur dem Vater, die Tochter wird zum 

Schweigen gezwungen. Eine weitere Konnotation zur Farbe Blau ist die Freiheit; der 

Himmel besitzt. "das Blau der Fernen" und "mein blauer Zufall am Horizonf' (ebd.), 

beide stehen hier fUr die Freiheit und Unabhangigkeit, die die Ich-Figur nie erreichen 

wird. AuBerdem will der Vater der Tochter "Schaukraft" und Sprache rauben und sie 

stumm machen: Er will ihr die Zunge ausrei~en; er rei~t ihr das Herz und die Gedarme 

aus dem Leib. Er will sie vemichten. Fur die Ich-Figur ist der Umgang mit "dem Vater", 

der ihren Geist und ihre Stimme beraubt, ein "Untergang, ein katastrophales Fallen ins 

Nichts"; es ist "die Holle" (Malina, 1971: 185). Weil die Tochter den Geist und die 

eigene Stimme begehrt, blendet der Vater sie und raubt alles. Denn sie darf "das Buch", 

das auch als lebenwichtiges "schones Buch" bezeichnet wird, mit Zugen der 

Selbstbefreiung fUr die Ich-Figur nicht schreiben. Neben der gewalttatigen Aktion des 

Vaters findet man im Roman folgende AuWilligkeiten, wenn man die Sprache des Vaters 
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und die Dialoge zwischen ihm und der Tochter betrachtet. Wenn der Vater sich auBert, 

dann geschieht es gleichzeitig mit seinen schlechten Taten. Er, der die Ich-Figur auf viele 

Weisen qualt und misshandelt, benutzt eine Sprache, die oft von Befehlen und Schimpfen 

gepragt ist: "Aber mein Vater briillt: Was, jetzt auf einmal willst du nicht, ich werde, ich 

werde!" (Malina, 1971: 183). An anderer Stelle heiBt es: "Mein Vater schreit zuriick: Sag 

das noch einmal!" (Malina, 1971: 224). Und weiter: "Mach den Mund aUf! Was soil das 

heif3en! Den Mund auf, sag ich! Er schreit stundenlang und hart nicht auf" (Malina, 

1971: 201). Die Aussagen des Vaters haben ebenfalls den Sinn, die Ich-Figur zu 

emiedrigen und zur Unterdruckung zu zwingen. Die kurzen Dialoge bestehen nur aus 

wenigen Satzen, die der Vater meistens beendet oder durch die Gewalttat charakterisiert. 

Wegen der obigen Beschreibungen der Gewalt- und Unterdruckungssituationen ist es 

nicht schwer zu verstehen, warurn die Ich-Figur die Gesellschaft als den "allergrofiten 

Mordschauplatz" (Malina, 1971: 35) empfindet. Durch die zahlreichen Formen der 

Unterdruckung in der patriarchalischen Gesellschaft hat sie immer "in Panik, mit 

trockenem Mund, mit der Wiirgspur am Hals" (Malina, 1971: 29) gelebt und die Spaltung 

der Welt gerade als ihre "Krankheit" gesehen, als die" Schizothymie", als ihr "Schizoid' 

(Malina, 1971: 28). Die Emiedrigung, der sich die Ich-Figur unterwirft, ist I aut 

Bachmanns Aussage Teil der "universalen Prostitution" (Malina, 1971: 289), die in der 

Gesellschaft herrscht. Sie sei Folge jeder Hierarchisierung. Die Ich-Figur empfindet diese 

Verzweiflung als ausweglose Situation: " Wie soil man darum mit den anderen das 

Hohere betreiben, wenn man dazu in der tiefsten Erniedrigung sein muss" (Malina, 1971: 

99). Und trotz der Hoffnungslosigkeit mochte die Ich-Figur sich von dieser schlimmen 

Unterdruckung befreien. Sie denkt, dass: "das Ungliick ' der Frauen ein besonders 

unvermeidliches und ganz und gar unniitzes ist. Nur von dieser Art des Ungliicks wollte 

ich mich befreien" (Malina, 1971: 258). Auch betont die Ich-Figur: "ich werde siegen in 

diesem Zeichen" (Malina, 1971: 32). 

Aus diesem gelahmten Zustand kann sich die Ich-Figur nicht retten, obwohl sie sich 

tatsachlich aus dem furchtbaren und unterdruckten Zustand befreien mochte. Sie selbst 

hat keinen Mut und keine Kraft, dieser tOdlichen Situation zu entkommen, denn im 

"Heute" bleibt diese Moglichkeit flir sie versperrt. 1m Laufe der Erzahlung kommt die 

Ich-Figur allmahlich auf den Gedanken, dass, urn sich frei von solcher Macht zu machen, 



92 

sie Kraft braucht aber nicht "Kraft von innen", sondern sie will sich von der "Kraft von 

auBen" abhangen, was spater eine Rolle fUr das Gelingen ihrer Emanzipation spielt: "Es 

muss eine Kraft von aufJen sein, eine "wirkliehe Kraft ", die sieh dieser unmogliehen Welt 

entgegensetzt" (Malina, 1971: 29). 

Und diese "Kraft von auBen" ist nichts anderes als die "Kraft der Liebe" aus ihrer 

Beziehung mit ihrem Geliebten Ivan. Weil sie spUrt, dass sie keine "wirkliche Kraft von 

innen" besitzt und sich nicht traut, an sich selbst zu glauben, so eroffnet ihr die Liebe 

anscheinend den Weg aus der Dunkelheit. Die Ich-Figur hofft darauf, dass sie sich mittels 

der Heilung durch Ivans Liebe aus der tOdlichen Erstarrung in "Heute" lOsen kann.8 

3.2.2.1.2 Die Liebe als Heilmittel uod ihre Wirkuog auf die Ich-Figur 

Das erste Kapital des Romans, "Gliicklich mit Ivan", beschaftigt sich fast ausschlieBlich 

mit der Liebesbeziehung zwischen der Ich-Figur und Ivan. Schon zu Beginn steht ihre 

starke Zuneigung und Intensitat zu ihrem Geliebten im Vordergrund. Die Ich-Figur zeigt 

die Intensitat dieser Liebe, indem sie die Dauer der Beziehung iibertreibt. Die Ich-Figur 

behauptet, dass sie diesen Mann schon lange liebte, bevor sie ihn iiberhaupt 

kennengelernt hat,: "eine Inkunabel moehte ieh sehreiben im Stehen, denn es sind heute 

zwanzig Jahr her, dass ieh Ivan liebe, und es ist ein Jahr und drei Monate und 

einimddreifJig Tage an diesem 31. des Monats, dass ieh ihn kenne" (Malina, 1971: 62). 

Betrachten wir das Liebesverhaltnis zwischen den beiden in der Wirklichkeit, erkennen 

wir aber, dass das Liebesverhaltnis meistens nur durch kurze Besuche und 

Verabredungen gekennzeichnet ist. Sie treffen sich zum Abendessen, zum Schachspielen 

oder zur Ausfahrt. (Malina, 1971: 149) Das geniigt der Ich-Figur nicht. Einmal sagt sie: 

"Ich moehte, dass es nie aufhort [ . .} er muss mir gehoren" (Malina, 1971: 151). Es sind 

jedes Mal nur einige Stunden, die sie mit einander verbringen. Trotzdem ist die Ich-Figur 

dankbar, "seinen Drink und das Essen riehten" zu dUrfen und "ihm heimlieh hier und da" 

die Schuhe zu putzen. (Malina, 1971: 37). Sie freut sich darauf, fUr ihn ein groBes 

Abendessen zu machen, da sie "den hoehsten Preis" erwartet, namlich ,,5 Stunden Ivan" 

8 Die Liebe als heilendes Prizip wird bereits in den Franza-Fragmenten eingefiihrt, findet sich aber auch 
schon in den Briefen an Felician und dem 1958 erstmals ausgestrahlten Horspiel Der gute Gatt von 
Manhattan von lngeborg Bachmann. 
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(Malina, 1971: 84). Trotz der kurzen Zeit, in der die beiden Zeit miteinander verbringen, 

vedindert das Verhaltnis mit Ivan das Leben der Ich-Figur sehr stark. Zuvor hat sie nur 

Angst vor der Welt und weiB nicht, wie sie in der repressiven Gesellschaft tiberleben 

kann, aber nun hat sie aufgrund dieser Liebe keine Angst und sie hat das Gefiihl, dass sie 

in dieser Gesellschaft akzeptiert wird. Die "schlechte Welt", in der sich die Ich-Figur 

befindet, kann sie nicht mehr stOren, denn die Liebe verwandelt und verschonert alles, 

was vorher sehr furchtbar scheint. Sie freut sich, dass sie endlich mit ihrer Umgebung 

zurechtkommen kann. Die Ich-Figur offnet sich, indem sie liebt, fur vemachlassigte 

Bereiche ihrer selbst und gewinnt scheinbar ihre Identitat. Sie wird von der Gesellschaft 

akzeptiert: 

"lch merke, dass vieles uns urngibt, dass alles lebt urn uns herum, es macht sich bemerkbar, ohne 

aufdringlich zu sein, die ganze Stadt atmet und zirkuliert, und so sind Ivan und ich nicht besorgt, weil 

nicht abgetrennt und monadenhaft eingesperrt, nicht kontaktlos und in nichts Schmerzliches abgetan. 

Auch wir sind ein akzeptabler Teil der Welt" (Malina, 1971: 55). 

Seitdem sie liebt, gerat sie nicht mehr "unter die Rader", kommt "in keine ausweglosen 

Schwierigkeiten, nicht mehr vorwarts und nicht vom Weg ab" (Malina, 1971: 27) und sie 

ist nicht mehr in der "hochsten Angst und jliegenden Eile" (Malina, 1971: 8). Ais ob die 

Liebe wie Medizin wirken wUrde, fiihlt sie sich geheilt: "Funf Stunden Ivan, das konnte 

reichen fur ein paar Tage Zuversicht als Kreislaufstutze, zur Blutdruckerhohung, als 

Nachbehandlung, als vorbeugende Behandlung, als Kurt< (Malina, 1971: 375f.). 

Ausdrucke wie "Kur" und "Krankheit" weisen auf Aspekte des Heilens hin. Es ist 

eindeutig, dass Bachmann mochte, dass Ivan als Medizin fur die Ich-Figur funktioniert. 

Deshalb ist das Wort "Ivan" der Ich-Figur zu einem "heilenden Prinzip" geworden, das 

sie vor aHem Unheil beschtitzt. Die Ich-Figur erlebt ihre Liebesbeziehung zu Ivan als 

universelles Heilmittel, durch das "hier in diesem Umkreis [oo} der Schmerz im 

Abnehmen ist, zwischen der Ungargasse 6 und 9, dass die Unglucke weniger werden, der 

Krebs und der Tumor, das Asthma und der Infarkt, die Fieber, Infektionen und 

Zusammenbruche, sogar die Kopfschmerzen [oo} sind abgeschwacht" (Malina, 1971: 28). 

Nicht unzutreffend bezeichnet Bail Ivan dies als "Code der Mediziner" (Bail, 1984: 34), 

weil neben dem Gefiihl der Akzeptanz ihre Sinnlichkeit, Gefiihle und sogar ihr Korper 
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durch Ivan besser geworden sind. Die Warter erscheinen ihr damals, als sie nicht in der 

Beziehung mit Ivan war, nicht als Zeichen fUr wirkliche Gefiihle und Erlebnisse, sondem 

als leere Hutsen aber jetzt wird die Hihigkeit zur Kommunikation, die bei der Ich-Figur 

entscheidend am Anfang gestOrt ist, von der Liebesmedizin geheilt: "Denn er [Ivan} ist 

gekommen, um die Konsonanten wieder fest und fasslich zu machen, um die Vokale 

wieder zu offnen, damit sie voll tonen { . .}, um { . .} die Probleme zu losen" (Malina, 

1971: 54). 

Nicht nur fUr die Sprache ist Ivan eine Hilfe, sondem auch fUr ihren ganzen Karper. Die 

Sinnlichkeit der Ich-Figur wird durch Ivan wieder belebt. Seine Umkompliziertheit und 

Lebensfreude helfen ihr, einen unmittelbaren Bezug zur Wirklichkeit und zu sich selbst 

herzustellen. Sie entwickelt ein ganz neues GefUhl fUr ihren Karper: "Endlich gehe ich 

auch in meinem Fleisch herum, mit dem Korper, der mir durch eine Verachtung fremd 

geworden ist, ich fuhle, wie alles sich wendet inwendig, wie die Muskeln sich aus der 

steten Verkrampfung ldsen" (Malina, 1971: 336). 

Fassen wir das Gesagte zusammen, wird deutlich, dass im ersten Kapitel des Romans die 

Liebe als positives Prinzip dargestellt wird. Ivan steht als" Gegensatz zur kaputten Welt, 

der Welt der Unterdrlickung oder der Welt der "universalen Prostitution" (Malina, 1971: 

328); das Resultat ist, dass die Ich-Figur alles, was sie vorher emiedrigt hat und ihr das 

Leben schwer macht, besser ertragen kann. Ivans Liebe steht fUr ein anderes, neues 

befreites Leben, das sie schon lange ersehnt hat und in dem sie eintauchen kann. Dieses 

Glucksgefiihl, in dem sich die Ich-Figur hier befindet oder mit Bails Worten 

"Liebesland' (Bail, 1984: 83) scheint nicht angreifbar zu sein, da es sich, wie schon oben 

erwaimt, als "wirkliche Kraft" (Malina, 1971: 29) darstellt. Es ist ein geistiger, haherer 

Ort, eine Utopie, eine Welt im "Ich", die bisher keinen wirklichen Ort hat und die im 

Empfinden der Ich-Figur zu einem real en Ort zu werden scheint (vgl. Weigel, 1985: 75), 

in dem Ivan die schmerzhafte Erinnerung an die "vorherige Welt" vergessen macht: 

"denn mit seinen Blicken muss Ivan erst die Bilder aus meinen Augen waschen, die vor seinem 

Kommen auf die Netzhaut gefallen sind, und nach vielen Reinigungen taucht dann doch wieder ein 

finsteres furchtbares Bild auf, beinah nicht zu loschen, und Ivan schiebt mir dann rasch ein lichtes 
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darilber. Damit ich diesen entsetzlichen Blick verliere, von dem ich weill, wieso ich ihn bekommen 

habe" (Malina, 1971: 33). 

Bisher sieht man deutlich, dass Ivan als universale Medizin gegen die Krankung aller 

Welt der Ich-Figur bei der Befreiung hilft. Betrachtenswert solI die zusatzliche Analyse 

kommen, wie die Ich-Figur Ivan zum Leuchter und zum Erloser stilisiert, was im Roman 

immer wieder die Rede ist, damit wir die Hingebung und den hohen Grad der Liebe von 

der Ich-Figur besser verstehen konnen. 

Der Leuchter steht flir Ivan, der Licht in das Lebensdunkel der Ich-Figur bringt (vgl. 

ArnoldIM. Hass, 1976: 95). Die Implikationen der Bedeutung gehen aus den folgenden 

Abschnitten deutlich hervor. Die Symbolisierung von Ivans Liebe und den mit ihm bei 

der Ich-Figur verbundenen Hoffuungen durch das Bild des Leuchters und des Lichts kann 

als Beweis dafUr gelesen werden, fUr wie wichtig und stark die Ich-Figur diese 

"Liebesmedizin" halt. Unschwer merkt man dies im Dialog zwischen der Ich-Figur und 

Malina, als sie plOtzlich Ivans Namen sagt. Sie sagt zu sich selbst: "Malina macht Licht 

[ . .}, habe ich etwas zu Malina gesagt, habe ich Ivans Namen genannt? Habe ich 

Leuchter gesagt? " (Malina, 1971: 197). 

Ivans Liebe "leuchtet" ihr symbolisch gewissermaBen den Weg durchs Dunkel, und er 

lasst in ihr die Hoffnung auf Heilung von der "weiteren Welt ", in der sie vorher . immer 

in Panik, mit trocknem Mund mit der Wiirgspur am Hals" (Malina, 1971: 29) gelebt hat, 

aufkommen (vgl. Klaubert, 1983: 72). Ivan hat in den Augen der Ich-Figur jedoch nicht 

nur die Macht, sie in der Welt der "universalen Prostitution" (Malina, 1971: 328) J;I1it 

allen ihren Lasten auf seinen Schultem zu tragen und ihr eine Oase zu sein, sondem auch 

die Macht, eben diese bedrohliche Welt zu verbessem, "weil Ivan mich zu heilen anfangt, 

kann es nicht mehr ganz schlimm sein auf Erden" (Malina, 1971: 32). 

Stoll macht zudem die interessante Bemerkung, dass der Leuchter Ivans auch mit dem 

"Christus-Erloser" gleichgesetzt werden kann: "Die Gleichsetzung der Ivanfigur mit dem 

Christus-Erldser geschieht in dem Roman noch viel direkter an der Stelle - Er ist 

gekommen" (Stoll, 1992: 198). An anderer Stelle kann man diese Idee ebenfalls finden. 

Zum Beispiel wenn die Ich-Figur sagt: "um die ersten zerstdrten Zusammenhange 
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wiederherzusteUen und die Problerne zu erlOsen, und so werde ich kein Jota von ihm 

abweichen" (Malina, 1971: 32). 

Diese Gleichsetzung des Geliebtens mit Gott konnte bei Bachmann auch die hohe 

Bedeutung seiner Anwesenheit fur die Ich-Figur darstellen. Weil die Ich-Figur Ivan in so 

besonderem Grad liebt, ist es nicht schwer zu verstehen, dass er ihr Gott ist. Auch 

Simone de Beauvoir auBert sich tiber die Liebe der Frau: "Die Liebe ist der Frau als 

hochste Berufung zugewiesen worden, und wenn sie ihre Liebe einern Mann zuwendet, 

sucht sie in ihrn Gott" (De Beauvior, 1949: 831). 

3.2.2.1.3 Die Bliitezeit der Ich-Figur mittels "dieser Medizin" 

So erkennt man schon, dass die Liebe das Leben der Ich-Figur anscheinend deutlich 

verschonert. Dieser Mann und seine Liebe sind fur die Ich-Figur etwas Faszinierendes 

und Unerklarliches. Sie kann alles "gegen aUe Vernunft" (Malina, 1971: 179) machen 

und dabei behauptet sie, dass sie zugleich ihren Wunsch, die gewUnschte Emanzipation 

zu erreichen, wahrrnachen kann, denn er allein ist ihr "die Freude und das Leben" 

(Malina, 1971: 294). 1m ganz klaren Gegensatz zum traumatischen Anfang fiihlt sich die 

Ich-Figur schon so angstfrei und glticklich, als hatte sie sich schon von all em befreit. Die 

folgende Szene, die Rtickfahrt mit Ivan nach Wien, kann als Beweis hierfiir dienen. Diese 

Szene zeigt sich die glticklichen Augenblicke besonders intensiv: 

"aber wenn Musik aus dem Radio und das Schnellfahren, das schnelle Abbremsen, Wiederanfahren, 

ein Gefilhl von gropen Abenteuer in mir hervorruft, veriindem sich fUr mich die bekannten Gegenden 

und Strassen, durch die wir fahren . [ ... ] wtirde ich geme singen [ .. . ] oder ihrn sagen, schneller, noch 

schneller, ich lasse furchtlos die Haltegriffe los und lege die Arme hinter meinen Kopf zuruck [ .. . ] die 

Universitat, in die ich gegangen bin, aber sie steht nicht mehr da wie damals, nicht mehr bedrUckend 

[ .. . ] von einer Musik unterschwemmt [ ... ] das soll nie aufhoren, noch lange dauem, einen Film lang, 

der noch nie gelaufen ist, aber in dem ich jetzt Wunder tiber Wunder sehe, weil er den Titel hat MIT 

IVAN DURCH WIEN FAHREN, weil er den Titel hat GLOCKLICH, GLOCKLICH MIT IVAN [ .. . ] 

es heillt glticklich, es muss glticklich heillen [ ... ] weil ich heute tiberhaupt keine Angst habe" (Malina, 

1971 : 57f.). 

Durch Ivans Nahe gerat sie in ein nie gekanntes scheinbefreites Glticksgefiihl, das sie 

Uberwaltigt. Das von Unterdruckung gelOste AuI3en wird zu einem Teil ihres freudigen 



97 

Inneren, dieses aber ist wahrscheinlich seinerseits befreit von der stets prasenten Angst 

vor dem Leben. Die Ich-Figur behauptet aber sHindig, "glticklich mit Ivan" zu sein und 

mit dieser Liebe fiihlt sie sich "ihrerseits" schon "emanzipiert" von der AuBenwelt der 

mannlichen Herrschaft, weil der Ich-Figur so1che Unterdrilckung nichts mehr antun kann. 

Deswegen mochte die Ich-Figur, die Schriftstellerin ist, ihre scheinbare Selbstbefreiung 

in Form des "schonen Buchs" zeigen. 

3.2.2.1.4 "Das schone Buch" - Symbol Itir die Befreiung der Ich-Figur? 

Es wird also im bisherigen Verlauf des Romans allmahlich deutlich, dass die Ich-Figur 

durch einen hohen Grad der Liebe auf ihr gewilnschtes Ziel, a~f ihre Emanzipation hofft. 

Bail schreibt hierzu: "Eine der Grundkomponenten in der Wesensstruktur der Ichfigur ist 

das, was man als ihre Sehnsucht nach dem Vollkommenen bezeichnen diirfte, als ihr 

Verlangen nach einer unerreichbaren reinen GrofJe" (Bail, 1984: 54). 

Die wichtige Frage, die sich hier stellt, betrifft die Emanzipation der Ich-Figur. Wie kann 

die Ich-Figur, die als Autorin tatig ist, ihre eigene neue Identitat zur Emanzipation 

zeigen? Die Antwort liegt symbolisch in "dem von Ivan vorgeschlagenen schonen Buch" 

(Bail, 1984: 79) oder das im Roman einfach genannte " das schone Buch". Nach der oben 

beschriebenen Autofahrt mit Ivan steigt das Glilcksgefiihl bei der Ich-Figur so stark, dass 

sie denkt, dass sie "ihre Emanzipation" schon erreicht hat. Sie mochte das in Form eines 

Buches zeigen. Zugleich hat Ivan einige Zettel und Entwilrfe bei def Ich-Figur gefunden, 

unter anderem den, auf dem das Wort "Todesarten" zu lesen ist. Deshalb auBert er den 

Wunsch nach diesem besonderen, "schonen Buch": " Das [das Buch mit dem Titel 

TodesartenJ gefallt mir nicht, ich habe mir schon so etwas ahnliches gedacht [ . .] es muss 

auch andere geben, die miissen sein wie EXSULTATE JUBILATE " (Malina, 1971: 54). 

Die Ich-Figur freut sich sehr darilber, dass Ivan endlich auch "etwas AhnIiches" gedacht 

hat. Sie denkt, dass Ivan endlich an ihr und ihrem Wunsch zur Emanzipation Interesse 

hat. Er schlagt sogar vor, wie sie ihr Ziel erreichen soIl. Deswegen gibt die Ich-Figur alles 

fur dieses Buch, als Ivan ihr das "schone Buch" vorschlagt. Das Buch soIl sowohl seine 

Freude, als auch ihre Emanzipation beinhalten. Von der befreiten Welt traumend, 

verstarkt durch den Vorschlag Ivans, steigt in der Ich-Figur eine Vision tiber das von ihm 

geforderte "schone Buch" auf, das sie fur ein Zeichen ihrer Emanzipation halt. Es soIl 
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nicht nur sie, sondern auch die anderen Leute so freudig machen solI, dass sie sich in die 

Hand beiBen, "um vor Freude nicht aufschreien zu miissen" (Malina, 1971: 55), "den 

Leuten auf der Strasse Konfetti hinunter" (ebd.) werfen und den anderen Menschen die 

freudige Nachricht vorlesen und weitergeben. 

Rohnelt (1990) sieht einen wichtigen Zusammenhang zwischen diesem "schonen Buch" 

und der Emanzipation der Ich-Figur. Sie auBert: "Der Zusammenhang von Korper und 

Sprache, von Identitdt und Emanzipation, der das Leben der Ich-Figur prdgte, geht in die 

schriftstellerische Kunstschopfung des "schonen Buchs" ein" (Rohnelt, 1990: 147). 

Die Ich-Figur muss die Hoffnung auf eine neue Sprache in diesem schonen Buch 

einlosen und eine neue Schopfung schaffen, die sie als das Zeichen ihrer neuen Identitat 

und auch ihrer Emanzipation versteht. Man kann sehen, dass Bachmann mehrmals im 

Roman die Wichtigkeit der Sprache betont (Malina, 1971: 94, 157 und 178), denn die 

Sprache bedeutet flir Bachmann Handwerkszeug und Spiegel des Inneren der Frau (vgl. 

Bail, 1984: 58). SolI also eine neue befreite Welt fUr die SchriftstelIerin und Ich-Figur 

entstehen, muss sie konsequenterweise auch eine neue Sprache in ihrem "schonen Buch" 

entwickeln (vgl. Weigel, 1985: 93). Diese neue Sprache erwartet die Ich-Figur immer 

noch von Ivan, er solI sie "erneuern": "Denn er ist gekommen, [ . .} um mir die Worte 

wieder [ . .} kommen zu lassen, um die [ . .} zerstorten Zusammenhdnge wieder 

herzustellen" (Malina, 1971: 54). 

Diese "neue Sprache" im "schonen Buch", ermoglicht nur durch Ivans Liebe, soU den 

Grundstein flir ihre Identitat und einen Neubeginn ihres befreiten Lebens legen. Die Ich

Figur mochte aus diesem Grund fur Ivan ein neues "schones Buch" schreiben. Hier wird 

der Leser zwangslaufig an den Apokryphen erinnert, den Malina - so steht es zu Beginn 

des Romans - verfasst hat. Doch im Gegensatz zu diesem Apokryphen, in dem es nur urn 

"schlechte Nachricht" und "schlechte Sprache" geht, solI das neue "schone Buch", die 

"gute Nachricht" die Welt verwandeln und nicht ungelesen und unbeachtet bleiben. Die 

Ich-Figur beschreibt das "frohliche" und "befreite" Geflihl, wenn man das Buch liest: 

"wenn man dieses Buch liest, wird man sich vor Freude auf den Boden werfen, bloj3 wei! 

man eine Seite daraus gelesen hat, man wird einen Luftsprung tun und es wird einem 

geholfen sein" (Malina, 1971: 55). 
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In ihrer Vision h6ren alle der Ich-Figur, die von ihrem Fenster aus allen auf der StraBe 

die Geschichte verklindet, zu. Durch diese Kundgebung wird jeder, der sie h6rt, mit den 

anderen vers6hnt, lOst Probleme und befreit sich selbst. An dieser groBen Freude erkennt 

man, dass sich die Ich-Figur so sehr nach dies em befreiten Zustand sehnt und sie denkt, 

dass sie das schon erreicht hat. Dieser Zustand ist der Zustand der Befreiten, nicht nur fUr 

sie selbst, sondem fUr aIle, die in der Gesellschaft unterdriickt werden (vgl. Schottelius, 

1990: 158). 

3.2.2.1.5 Die Kehrseite der Liebesmedizin - die Beziehung zu Ivan als gro6e 

Enttauschung fUr die Ich-Figur 

Dass die Ich-Figur nur durch Ivan eine Art von GlUck im Leben und ihre Befreiung 

erleben kann, ist bereits deutlich geworden. Was aber folgt, wenn ein soIches hohes Bild 

von Liebe nur die Selbstverleugnung ist und Ivan seinerseits den Erwartungen der Ich

Figur nicht entsprechen kann oder sogar will? 

Nachdem Bachmann den Lesem die wunderbare Kraft der Liebe zeigt, entfaltet sie die 

Kehrseite der Liebe (vgl. R6hnelt, 1990: 155). Es stellt sich im Roman allmahlich heraus, 

dass Ivan sich in der Liebesbeziehung mit der Ich-Figur sehr anders als die Ich-Figur 

fUhlt. Er hat ganz andere Erwartungen und Bediirfnisse. Wie schon im letzten Kapitel 

erwahnt, will Ivan keine groBe, leidenschaftliche Liebe, sondem nur "sein einfaches 

Leben", das durch Beruf und Kinder schon erfUllt ist: "Ivan will vielleicht nichts anderes 

als sein einfaches Leben" (Malina, 1971: 336). Und er macht sehr klar deutlich, dass er 

niemanden liebt: "Das wirst du wohl schon verstanden haben. Jch liebe niemand. Die 

Kinder selbstverstdndlichja, aber sonst niemand" (Malina, 1971: 57). 

AuBerhalb der Vorstellungen der Ich-Figur bewirkt die Liebe nicht nur etwas Gutes, 

sondem etwas unertraglich Schlechtes. Diese Kehrseite der Liebe zerstOrt das Leben und 

die WUnsche der Ich-Figur. Dies geschieht, weil nach Bachmanns Meinung der Mann die 

Liebe oft "als Spiel" und damit komplett anders als Frauen empfindet (vgl. Hildesheim, 

1992: 54). Dieser Gedanke Bachmanns findet sich im Roman und das zeigt deutlich wie 

widerspriichlich die Kraft der Liebe ist. 1m Gegensatz zu der Ich-Figur ist die Liebe fUr 
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Ivan keine Notwendigkeit, sondem die Liebe ist em "Spiel", in dem der Mann das 

Verhaltnis bestimmt. Die Frau darf ihm nur folgen. 

1m Gegensatz zur Ich-Figur kann Ivan nur wenig Zeit rur sie aufbringen. Sie kann von 

ihm wohl freie Stunden und freie Nachmittage haben, aber nicht "das ganze Leben", wie 

sie es fur ihn bereithalt. (Malina, 1971: 76). Denn diese Liebesbeziehung ist fur ihn nur 

"ein Spiel", in dem er alles bestimmt. Er kann nach Lust und Laune die Ich-Figur 

verlassen und gehen, wohin er will. Als Ivan sie allein in der Wohnung in der Ungargasse 

verHisst und selbst nach Paris fliegt, klagt die Ich-Figur: " Wie traurig bin ich, und warum 

tut Ivan nichts dagegen [ . .] warum muss er mir von Paris reden, anstatt hierzubleiben 

oder mich nach Paris zu nehmen" (Malina, 1971: 47). 

Ingeborg Bachmann beschreibt den Unterschied im Liebeskonzept zwischen Mann und 

Frau durch die Beziehung zwischen der Ich-Figur und Ivan: " fur ihn ist sie eine Episode 

in seinem Leben [ . .] fur sie ist er ein Transformator" (Bachmann, 1983: 97). Deswegen 

versteht Ivan (der Mann) die Ich-Figur (die Frau) nicht und er hat auch kein Interesse 

daran, ob sie enttauscht und verletzt ist, wenn er ohne GruB das Haus verlasst, am Abend 

nicht mehr anruft oder verreist, ohne es ihr zu sagen. Ivan legt keinen Wert auf Gefiihle 

und will nicht dariiber reden. Dementsprechend existiert zwischen ihnen kein einziger 

Geflihlssatz. Zum Beispiel fragt sie ihn, was er eigentlich tiber die Liebe denkt, worauf er 

keine Antwort gibt. SoIche Fragen halt er flir "unmoglich" und bemerkt, sie sei 

manchma1 "komisch", was die Ich-Figur sehr verletzt: ,,1st das etwas, woruber man 

nachdenkt, was soli ich mir denn fur Gedanken daruber machen, brauchst du Worte 

dafur? Willst du rriir eine Faile steilen, mein Fraulein?" (Malina, 1971: 143). Und 

weiter: "Was willst du fur eine Komplikation? Dass ich komme, das genugt doch. 

Himmel, was stellst du fur unmogliche Fragen!" (ebd.). 

Die Liebe in der Realitat tut wenig Gutes flir die Ich-Figur. Dem Wunschbild von Ivan 

als verstandnisvoller, warmherziger und hilfsbereiter Mann, das nur in ihrem Kopf 

existiert, steht das wirkliche Verhalten Ivans entgegen. Er erkennt die Individualitat der 

Ich-Figur nicht, sondem zwingt sie in eine vom ihm konzipierte Rolle. Wenn er essen 

will, muss die Ich-Figur zum Beispiel flir ihn kochen. Auch wenn seine Kinder spielen 

mochten, kommen sie sofort mit der Ich-Figur, die unwillig auf die beiden Kinder 
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autpassen muss. Die Ich-Figur weint tiber dieses Nicht-verstehen, tiber das Nie-fUr-sie

Zeit-Haben und das Taubsein. Aber Ivan trestet sie trotzdem nicht, sondem bleibt kalt 

und abwartend: "Er /ragt mich nicht, er greift nicht mit Trost ein, er ist nervas und 

irritiert, er wartet, wie man auf das Ende eines Gewitters wartet" (Malina, 1971: 75). 

Letztlich versteht er nicht, was mit der Ich-Figur passiert. Seine einzige Deutung fUr ihre 

Tranen ist: "Eifersiichtig sind wir aber nicht mein Fraulein" (ebd.). 

Die Ich-Figur ruhlt sich sehr verletzt und enttauscht, da Ivan sie in der Wirklichkeit nicht 

versteht und kein Interesse an ihr hat. Sie bricht wieder in Tranen wieder aus, als sie 

erfahrt, dass er nochmals eine Reise macht, ohne sie zu fragen. Wahrend solcher Tage 

ohne ihn entsteht eine "Leere" in ihrem Leben, deren Ende sie nur abwarten kann. Ihre 

tiefe Verzweiflung und Enttauschung zeigen sich, als er zurUckkommt und am Telefon 

sagt, er habe heute abend keine Zeit: "ich hare, wie er einhangt, und ich wollte, dieses 

Gerausch ware ein SchufJ, kurz, schnell, damit es zu Ende sei, ich machte nicht, dass Ivan 

heute so ist und dass es immer so ist, ich bin so entlauscht, ich machte ein Ende" (Malina, 

1971:42). 

Eine Ausnahme ist ihre Fahrt an den Wolfgahgsee, bei der sie sich entscheidet, selbst an 

einen anderen Ort zu fahren, nachdem sie erfahrt, dass Ivan und die Kinder ohne sie an 

den Mondsee fahren. Zum ersten Mal spielt ihre Zeit auch eine Rolle. Am Telefon betont 

sie: "Ich habe es furchtbar eilig, auf morgen, urn acht!" (Malina, 1971: 154). Dieser 

Versuch, sich ein wenig zu befreien und Unabhangigkeit zu gewinnen, scheitert aber 

vollkommen. Sie beendet die Reise frUhzeitig und fahrt nach Hause. Sie entscheidet sich 

dafUr, die "Gedulcf' zu "vergrafJern" (Malina, 1971: 179), was als ein Beleg dafUr 

gesehen werden kann, dass sie ohne die abhangige Liebe zu ihrem Geliebten nichts 

machen kann. 

Ingesamt entspricht Ivan in der Wirklichkeit tiberhaupt nicht der Erwartung der Ich-Figur 

von einer "universalen Medizin". Bachmann zeigt, dass die Ich-Figur nur ihr Wunschbild 

kennt und sich davon abhangig macht. Deswegen ist sie sehr enttauscht, als die 

verletztliche Wirklichkeit sich entfaltet. Rehnelt (1990) beschreibt die Enttauschung der 

Ich-Figur ebenfalls so: " Der Entwurf einer gegliickten Liebe, der Behauptung "Gliicklich 
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mit Ivan" zu sein, wird verworfen. Der als Liebesenttauschung dargestellte Prozess 

schildert das Leiden der Ich-Figur" (Rohnelt, 1990: 159). 

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Ich-Figur Augenblicke des GlUcks und der 

Befreiung durch "das Heilmittel gegen aller Krankungen" erlebt, aber diese Medizin 

wirkt aufgrund Ivans Gleichgtiltigkeit nicht sehr erfolgreich. Das fiihrt dazu, dass die Ich

Figur zum grofiten Teil dieser Beziehung eine Gefangene ihres Gefiihls und ihrer 

Beziehung ist. Die Beziehung zu Ivan tragt also nicht bei, wie die Ich-Figur seIber meint, 

zur Verbesserung, sondem ingesamt zur Verschlechterung ihrer Selbst und ihrer 

Emanzipation. FUr die Ich-Figur ist am Ende des ersten KapiteIs kIar, dass es ein 

wirkIiches GlUck mit Ivan nicht gibt und auch nicht geben wird. Sie merkt auch, dass die 

GlUcksmomente, die sie empfunden hat, weder wahr sind noch dauerhaft bleiben. Dem 

Leser ist schon vorher kIar, dass die Liebe von Anfang an etwas vollig Verschiedenes fUr 

die beiden bedeutet. FUr Ivan ist die Liebe ein rationales Spiel aber fUr die Ich-Figur ist 

sie die Erlosung und Erftillung ihres Lebens. Sie bezeichnet am Ende des ersten Kapitels 

ihre Beziehung zu Ivan als ein "standiges, sanftes, schmerzliches Gekreuzigtsein" und 

eine "Passionsgeschichte", die "gegen aile Vernunft" (Malina, 1971: 179) mit ihrem 

Korper geschieht. Diese AuBerung steht im Gegensatz zum Titel des Kapitels "GluckIich 

mit Ivan", denn in Wahrheit gibt es hier kein GlUck, und es deutet sich schon an, dass das 

Ende der Beziehung abzusehen ist. 

3.2.2.2 Die Ich-Figur und Malina - ein alter Ego als Ersatzfunktion fUr Ivan oder 

heimlicher Morder? 

3.2.2.2.1 Abschied von Ivan - Der Grund zur Zuwendung zu Malina 

Kurz vor dem Ende des ersten Kapitels erhalt man einen weiteren Einblick in der 

Beziehung zwischen der Ich-Figur und Ivan, deren Ende schon abzusehen ist: "Seltsames 

Zusammentreffen. Wir haben beide heute keine Zeit fur einander, am letzten Abend so 

viel zu tun" (Malina, 1971: 154). Wahrend Ivan mit seinen Kindem ohne die Ich-Figur an 

den Mondsee fahrt, verbringt die Ich-Figur ihre Zeit mit ihrem Bekannten, Altenwyl, was 

schmerzhaft fur sie ist. Ohne ihr Heilmittel Ivan fuhlt sie sich hilflos: "Ich weij3 es nicht. 
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[ . .} in meiner schlimmsten Nacht, es wollte mich jemand aus dem Fenster stiirzen " 

(Malina, 1971: 161). 

Als die Ich-Figur einen Brief von Ivan bei Altenwyl erhalt, ohne zu wissen, dass es ein 

Abschiedsbrief ist, kiisst sie den Urnschlag vielrnals und behandelt ihn wie einen heiligen 

Brief: 

"lch m5chte den Brief nicht gleich lesen, sondem jetzt Musik h5ren, dann lange wach liegen, den Brief 

halten, meinen Namen lesen, von Ivans Hand geschrieben, den Brief unter das Kopfpolster legen, ihn 

dann doch hervorziehen und vorsichtig aufinachen in der Nacht [ ... ] Ehe ich das Licht l5sche, reille ich 

den Brief auf. Ich seh~ keine Anrede, [ .. . ], und unten auf dem Blatt lese ich: Ivan" (Malina, 1971 : 162). 

Es handelt sich urn den Abschiedsbrief von Ivan, der das Leben der Ich-Figur und auch 

ihre Hoffnung auf Identitat und Emanzipation zerstDrt. Man merkt, wie abhangig sie von 

Ivan ist, und dass ihr Vorhaben, das schone Buch zu schreiben, sowie ihr Leben ingesamt 

endgiiltig zum Scheitem verurteilt ist (vgl. Kanz, 1999: 220). Die Ich-Figur, die sich zu 

Beginn der Beziehung mit Ivan als die Erloste empfand, ist zurn Opfer der Liebe 

geworden. Ihr Wunsch nach Identitat und Emanzipation von der Unterdriickung durch 

Manner bleibt unerflillt. So heiBt es kurz nachdern die Ich-Figur den Brief von Ivan liest, 

dass sie in iihnlich angstvollen Zustand wie vorher zuruckkehrt: 

" lch habe den Namen der Leute vergessen. Ich verge sse immer mehr [ ... ] Ich will nichts von ihnen [ ... ] 

Es fallt mir nicht mehr ein zu den Menschen, die mich umgeben, ich verge sse, vergesse schon die 

Namen, die Namen, die GrUJ3e, die Mitteilungen, den Klatsch [ ... ] Ich ersticke [ .. . ] Ich ersticke von 

Angst, ich habe Angst vor einem Verlust, ich habe noch etwas zu verlieren, ich habe alles verlieren [ .. . ] 

Aber zu wissen, dass jeder dieser Tage mir einmal furchtbar fehlen wird, dass ich schreien werde vor 

Entsetzen, weil ich diese Tage so zubringe, wahrend am Mondsee das Leben ist [ .. . ] Es wird nie wieder 

gutzumachen sein" (Malina, 1971: I 72f.). 

Wie im letzten Kapitel dieser Arbeit ausfiihrlich dargestellt, wird die Ich-Figur, die von 

alptraumischen "dunk/e[n} Geschichten" (Heidelberger-Leonard, 1992: 116) gequalt 

wird, mit Hilfe von Ivans Liebe geschiitzt aber diese dunkle Geschichte kommt nach der 

verlorenen und vergeblichen Liebe zu Ivan wieder zum Vorschein. Hierzu meint 

Heidelberger-Leonard (1992): 
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"Es ist die Geschichte an die verlorene Geschichte des Weiblichen, an die von der pervertierten 

Vemunft deformierte Welt. Es ist die Erinnerung daran, dass Gewalt war, Hierarchie und Herrschaft 

von Anfang an [ .. . ] Erinnerung an die Frau als "ewige Tochter" als UnmUndige, an " verinnerlichte 

Vaterbilder und eine Religion Gott als Vater", die die Frau, die Ichfigur, "zur HUterin des eigenen 

Geflingnises im Patriarchat" gemacht und die Entwicklung aller weiblichen 

Emanzipationsbestrebungen verhindert hat" (Heidelberger-Leonard: 1992: 118). 

Diese "dunkle Geschichte" beginnt noch einmal, die Ich-Figur stark und tief zu qualen. 

Ihr empfindsames Selbst sieht tiberall Grauenvolles, Brutalitat und Tod und hat davor 

groBe Angst. Die Zeitungen berichten nur von "Erdbeben, FlugzeugabstUrzen" (Malina, 

1971: 267), vor denen sie sich in Ivans Anwesenheit geschiitzt fiihlte. Nach meiner 

Auffassung heiBt es, durch den Verlust ihres Geliebten verschwinden Sicherheit, Schutz, 

Geborgenheit und ihre Hoffnung an das Leben. Alles wird von ihr wieder als "tOdlich" 

empfunden. Die Schreckensbilder nehmen zu und werden iibermachtig. Nichts und 

niemand ist mehr da, der sie halt "wei! ich zu einer Karikatur geworden bin, im Geist und 

im Fleisch" (Malina, 1971: 249). Die unsichere, schreckliche Welt, der sie entkommen 

will, ist wieder da. Sie ist im Zweifel, findet keinen Grund zum Leben: "wer will schon 

etwas von mir, wer braucht mich?" (Malina, 1971: 264). 

Schottelius (1990) sieht diesen Abschied von Ivan sogar als " ersten Tod" der Ich-Figur. 

Sie sagt: " Zum Abschied von Ivan bedeutet es ihren (der lch-Figur) ersten Tad" 

(Schottelius, 1990: 98) und Hildesheim (1992) meint, die einzig verbleibende 

Moglichkeit bestehe in der Zuwendung zu ihrem mannlichen Teil, dem alter Ego Malina: 

" Fur die lch-Figur gibt es keinen Platz mehr, von dem sie meint, an ihm weiterleben zu 

k6nnen: [ . .} Mit dem Verlust .Ivans muss die lch-Figur sich notwendig ihrem, in der 

Beziehung zu Ivan vernachlassigten, alter Ego Malina zuwenden" (Hildesheim, 1992: 

54). 

3.2.2.2.2 Malina als alter Ego von der Ich-Figur 

Bevor wir die Beziehung zwischen der Ich-Figur und Malina naher betrachten, soIl 

zunachst das Konzept von Malina als der mannliche Teil, als alter Ego der Ich-Figur kurz 

erwahnt werden. Der titelgebende Malina ist der andere Pol im Leben der Ich-Figur, ihr 

" Mitbewohner", dem von Anfang an Attribute der Rationalitat, der Ordnung und der 
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Vemunft zugeschrieben werden (vgl. Klaubert, 1983: 89). Nach der Theorie der 

"aufgelosten Figur" (Summerfield, 1976: 125), die die Ich-Figur, Ivan und Malina als 

eine Figur sieht, kann Malina als Abspaltung der Ich-Figur gesehen werden. Bachmann 

selbst bestatigt dies in einem Interview: "Es ist fur mich nicht notwendig, dass ein Leser 

sofort versteht, was Malina und Jch sind, dass sie im Grunde genommen eine Person 

sind" (LUcke, 1993: 137). Die Ich-Figur sagt ebenfalls, dass sie "doppelt' sei, auch 

,,Malinas Geschopf' (Malina, 1971: 105). Dass diese zweite mfumliche Hauptfigur des 

Romans, als rationaler Gegenpol der Ich-Figur fungiert, stellt unter anderem auch das 

Bachmann-Handbuch fest: 

"Bereits die Verlagshinweise zur Erstausgabe vermerken explizit, dass die Ich-Figur und Malina -

entgegen der gesonderten Auffilhrung im Personenverzeichnis zu Beginn des Buches - keine 

eigenstandigen Personen darstellen. Vielmehr bilden sie offenbar zwei Aspekte eines (stereotypen) 

geschlechtlichen Binarismus" (Albrecht, 2002: 132). 

Das heiBt, die Ich-Figur reprasentiert dabei die weibliche und emotional-subjektive Seite, 

Malina dagegen die mannliche, rational-objektive Seite und in dieser Arbeit geht die 

Bedeutung der Malina-Figur auch in dieser Richtung. Aber da in dieser Arbeit nicht die 

Figur, sondem der Emanzipationsprozess Untersuchungsgegenstand ist, wird die Frage, 

warum Malina, der mannliche Teil der Ich-Figur ist, und die Frage, wie die Ich-Figur mit 

Malina leben kann, wenn Malina nur als ein Teil von ihr fungiert, nur kurz behandelt, da 

sie den Rahmen dieser Arbeit sprengen wiirden. Vielmehr mochte diese Arbeit zeigen, 

wie dieses rationale, kalte mfumliche Prinzip mit der Ich-Figur zusammenwirkt und 

weIche Rolle Malina, der mfumliche Teil, beim Emanzipationprozess spielt. 

3.2.2.2.3 Malina und seine Ersatzfunktion fUr die Ich-Figur 

Die Bedeutung Malinas rur die Ich-Figur nach der Trennung von Ivan wird in diesem 

Kapitel gezeigt und analysiert. Die Ich-Figur wohnt jetzt mit ihrem Mitbewohner Malina 

und ruhlt sich so verzweifelt. Ohne Ivan ist sie wieder "paralysiert" durch den schlimmen 

Zustand der Welt. Ihre Aussage zeigt, dass sie bereits von ihm abhangig ist, ohne ihn 

kann sie nichts machen: "Zu Hause lege ich mich auf den Boden und warte und atme, 

veratme mich und veratme mich immer mehr [ . .} Jch mochte nicht sterben, ehe Malina 

kommt [ . .} Jch weifJ nicht wie ich ins Bad kommen kann [ . .} es vergeht keine Zeit, aber 
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jetzt muss Malina kommen" (Malina, 1971: 295). Die Ich-Figur muss sobald wie moglich 

einen Ersatz fUr das "Heilmittel", der den Grund zum Leben ermoglicht, finden. Sie sucht 

dies in ihrem alter Ego, Malina: "Malina soUte mir helfen, nach einem Grund for mein 

Hiersein zu suchen" (ebd.). Dieses Zitat zeigt nach meiner Ansicht die Bereitschaft der 

Ich-Figur, ihre Hingabe an die Liebe zu wiederholen. Sie ist emeut bereit, ihre IdentiHit 

von diesem Mann abhangen zu lassen und wieder auf eine "Heilung" und "Identitat" zu 

hoffen. 

Mit diesem imaginaren Mitbewohner will die Ich-Figur zunachst emen Neuanfang 

versuchen. Sie braucht unbedingt "Malinas Anwesenheit" und seine Liebe, urn wieder zu 

"siegen in diesem Zeichen" (Malina, 1971: 258), urn ihre Emanzipation zu erreichen. 

Wichtig fUr die Malina-Figur ist ihre Funktion als Ersatz flir den Verlust der Figur Ivan. 

Ihre Ersatzfunktion fUr Ivan sieht man deutlich. Wenn die Ich-Figur zum Beispiel Hilfe 

braucht, ist Malina sofort da. Ohne Ivan liegt die Ich-Figur lange auf dem Boden und 

kann nichts organisieren. Es ist Malina, der zum Beispiel Geldsachen organisiert. AIle 

Rechnungen werden von ihm bezahlt. Die Ich-Figur flihlt sich urnsorgt und manchmal 

wundert sie sich: "Ich weifJ nicht, such wenn manchmal kein Geld mehr im Haus ist, wie 

Malina es immer fertigbringt, uns beide durch diese teuren Zeiten zu bringen, die Miete 

wird von ihm piinktlich bezahlt, meistens auch Licht, Wasser, Telefon und 

Autoversicherung, um die ich mich kiimmern muss" (Malina, 1971: 112). 

Nicht nur in der RealiHit hilft ihr Malina, sondem Bachmann stellt ihn auch als rettendes 

Prinzip im schlimrnen Traum der Ich-Figur dar (vgl. Klaubert, 1983: 95). Die Tatsache, 

dass Malina der Ich-Figur in ihren schlimrnen Traurn-phasen beisteht, scheinCnach 

meiner Meinung diese Sichtweise zu bestatigen, denn selbst innerhalb der Traurne komrnt 

Malina nur als Retter vor. So stellt er ihr beispielsweise seinen Wagen bereit, damit sie 

vor dem Vater fliehen kann, obwohl er "keinen Brief bekommen hat" und sie ihm nicht 

ausdriicklich ihre Not mitteilen konnte, hat er sie "begriffen" (Malina, 1971: 211). Bail 

(1984) stimrnt dieser Sichtweise zu und betont die Wichtigkeit Malinas flir die Ich-Figur: 

"Auch als Traumjigur unterstiitzt Malina die Autonomie der Ich-Figur; er rettet sie aus 

demiitigenden Situation en und verhi/ft ihr zu freier Beweglichkeit im Raum " (Bail, 1984: 

59). 
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Malina rettet die Ich-Figur in der Wirklichkeit auch noch, indem er ihr beisteht und ihr 

zuhort. Die Zeit, die die Ich-Figur damals mit Ivan verbrachte, kann sie auf interessantere 

Weise mit Malina verbringen. Braucht sie Gesprachspartner, steht Malina zur Verfiigung. 

Auch aufgrund ihrer wachsenden Liebe zu Malina verbringt sie viel mehr Zeit mit ihm 

als fiiiher. Die Ich-Figur als Schriftstellerin kann jetzt freie und lange Gesprache mit 

Malina fiihren, was sie im Vergleich zu Ivan besser finde~, der sich im Gesprach mit ihr 

entweder tiber sie lustig macht oder sie ignoriert. Bei Malina fiihrt sie lange Gesprache, 

viele kreisen urn Themen aus ihrer Vergangenheit und ihre Ideen tiber den ,,AnJang einer 

universellen Prostitution" (Malina, 1971: 274), die Ivan nie verstand oder interessant 

fand. In vielen Gesprachen dieser Beziehung zeigt sich Malinas auffaIliges Verstandnis 

fUr die Ich-Figur, was ihre Liebe zu ihm und ihre Hoffnung auf Befreiung durch diesen 

Mann verstarkt. Wo Ivan der Ich-Figur nicht zuhoren will, hort Malina gem zu und macht 

sich tiber ihre Probleme den Gedanken. (Malina, 1971: 53). Wenn die Ich-Figur eine 

spezifische Frage hat, zum Beispiel, warum es eine Klagemauer gibt, aber keine 

Freudenmauer, geht sie zu Malina, wahrend sie oft unfahig war, "vor Ivan ein Wort 

herauszubringen" (Malina, 1971: 130). Es entsteht ein "V akuurn" zwischen dem, was sie 

sagen mochte und dem, was sie Ivan sagt, weil Ivan das nicht so interessant findet und 

damber nichts weiB. (Malina, 1971: 47). Bei Malina braucht sie sich keine Sorgen zu 

machen, dass Malina sie nicht versteht, denn ,,Malina soli alles wissen" (Malina, 1971: 

181). Sie braucht auch nicht nur "das Gute" zu besprechen (Malina, 1971: 32) wie bei 

der Zeit mit Ivan, sondem alles, was sie "umkreist", was sie "einkreist' (Malina, 1971: 

131). Steiger (1978) sieht diese Eigenschaft von Malina als eine seiner Ersatzfunktionen. 

Er schreibt: "Was Ivan nicht kann, vermag Malina: immer mehr wird diese seine [ . .} 

KomjJlementar- und ErsatzJunktion sich gezeigt" (Steiger, 1978: 89). 

Malina errullt gewisse Bedtirfnisse der Ich-Figur, die Ivan weder versteht noch erfiillt. 

AuBerdem steht die Zuverlassigkeit Malinas im Gegensatz zum Verhalten Ivans und 

seine Zuverlassigkeit beruhigt die Ich-Figur sehr. Wenn sie ihn braucht, urn bei etwas zu 

helfen, tut Malina dies auf Anhieb. Ein gutes Beispiel hierfUr ist die folgende Passage. 

Vom Wolfgangsee aus schickt die Ich-Figur ein Telegrarnm an Malina, in dem sie ihn 

bittet, ihr durch ein Telegrarnm mitzuteilen, ihre Rtickreise nach Wi en sei dringend notig. 

Das Telegramm von Malina trifft nach ein paar Stunden ein, was typisch rur seine 

Verlasslichkeit und Vertrauenswtirdigkeit ist. Ivan teilt dagegen der Ich-Figur im letzten 
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Augenblick mit, dass er sie nicht zum Bahnhof fahren kann, obwohl er es ihr versprochen 

hat. 1m Vergleich zu Malina handelt er unbekiimmert und unuberlegt und nicht sehr 

verantwortungsvoll. Hilfbereitschaft und mehr ZuverHissigkeit von Malina als 

Ersatzfunktion bringen die Ich-Figur zur Sprache, als sie den Gebrauch des "Dus" 

anspricht zwischen Malina und Ivan. Die Ich-Figur meint, dass dieses "Du" fUr Malina 

und Ivan nicht ahnlich ist, denn sie sind "durch einen unmejJbaren, unwagbaren Druck 

auf den A usdruck verschieden" (Malina, 1971: 129). Die Ich-Figur erkHirt weiter: 

"Mein Du filr Malina ist genau und geeignet filr unsere Gespriiche und unsere Auseinandersetzungen. 

Mein Du filr Ivan ist ungenau, es kann sich verflirben, verdunkeln, verlichten, es kann spr5de, mild 

oder zaghaft werden" (Malina, 1971: 130). 

Weil Malina ihr zuh5rt9 und in allen Sachen beisteht, ist es fur sie sicher, dass ihr Leben 

durch dies en Ersatz von Malina verbessert wird und sie vielleicht ihr zukiinftiges Ziel, 

ihre Emanzipation wahrmachen kann: "Jch habe ein gutes Leben, immer besser geworden 

durch Malina [ . .} und ich werde siegen" (Malina, 1971: 200). 

Die Ich-Figur erlebt nun eine ganz andere Art vom Gluck bei Malina. Die Ich-Figur 

findet, dass durch Malinas anscheinendes Interesse an ihr und sein Zuh5ren ihre 

Anwesenheit und Identitat fester geworden ist, denn von Malina erhalt sie Bekraftigung 

und Sicherheit im Leben. Seine Hilfe, seine Gesprache und sein Zuh5ren machen die Ich

Figur glucklich: "mein Leben ist besser geworden durch Malina". Malina ist "stets fest 

und gefajJt" fur sie da und weil er bei ihr bleibt, macht er die Ich-Figur sicherer, dass sie 

mit ihm ihre bislang verhinderte, . ~ber lange ersehnte Selbstbefreiung erreichen kann: 

"Weil Malina stets fest und gefaBt filr mich da ist, und so bleibt mir in den fmstersten Studen noch 

bewuJ3t, dass Malina mir nie verlorengehen wird [ ... ] Uber Malina wiederum habe ich so viele Jahre 

nachgedacht, es hat mich so verlangt nach ihm, dass unser Zusammenleben [ ... ] die 8ekriiftigung fUr 

etwas geben, was imrner so sein batten sollen und nur zu oft verhindert worden war" (Malina, 1971: 

129). 

9 1m fast ganzen zweiten Kapitel findet man zahlreiche Gesprache zwischen der Ich-Figur und Malina. Sie 
erzahlt ibm ihre Vergangenheit, Gedanken und auch Probleme, ohne dass Malina den Kopfwegdreht. Diese 
Geschichten interessieren ihn. Man kann sehen, dass Malina bei der Ich-Figur sehr oft zurUckfragt. 
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Ihre starke Verbindung mit ihm drtickt sich am Ende des Kapitels syrnbolisch aus (vgl. 

Klaubert, 1983: 113): "Er halt mich. Ich kann ihn wieder halten. Ich hange an ihm, 

hange mich fester an ihn [ . .] Malina halt mich, bis ich ruhiger bin" (Malina, 1971: 178). 

Bail (1984) sieht Malinas Anwesenheit lebensnotwendig fUr die Ich-Figur. Sie schreibt: 

" Heilig ist der Geist [Malina - alter Ego von der Ich-Figur] insofern, als er der Ich

Figur lebensnotwendig scheint" (Bail, 1984: 50). 

Bis jetzt sollte die Rolle von Malina deutlich geworden sein als Ersatzfunktion von Ivan 

und als rettendes Prinzip. Die Ich-Figur verbringt viel Zeit mit ihm, gibt ihrn ihre Liebe 

und vergisst ihr Leiden durch Ivan. Gleichzeitig fUhlt sie sich wieder, "sicher in der 

Welt" des schlimmen Heutes. Gegen den Erloser, Ivan, kann man schon recht sagen, dass 

Malina nicht nur als Ersatz, sondem auch als "Retter" der Ich-Figur funktioniert. Rohnelt 

(1990) stimmt diesem Punkt zu. Sie schreibt: "Das Ich braucht Malina, die VernunJt, als 

sein Retter, um nicht von vornherein die "Todesart" durch eine Liebe zu er/ahren, 

welche unter dem Zeichen patriarchalischer Strukturen steht" (Rohnelt, 1990: 113). 

Steiger (1978) sieht Malina denn als "neuen Gott" der Ich-Figur weniger als Retter: "Je 

mehr sie (die Ich-Figur) [ . .] verzweiJelt, desto dringlicher wird ein "Ersatz It: sie macht 

Malina zu ihrem neuen Gatt " (Steiger, 1978: 184). Auch Kohn-Waechter (1992) bejaht 

diese eindeutige Aussage: "Tatsachlich ist Malina im Roman als gottliche Instanz 

dargestellt " (Kohn-Waechter, 1992: 121). Neben Steiger und Kohn-Waechter ist auch 

Mayer (1971) der Meinung, dass Malina als Gott fUr die Ich-Figur fungiert, denn er nennt 

seine Rezension bezeichnenderweise: "Malina oder der grofJe Gatt von Wien" in der 

Weltwoche im 1971. 

3.2.2.2.4 Vom Retter zum Morder - Malina als heimlicher Morder 

Es ist diesmal auch nicht zu leugnen, dass die Beziehung mit dem Retter Malina und die 

Liebe zu ihm, der als einen Einsatz von Ivan fungiert, nicht nur die positive Seite der Ich

Figur wiedergeben, sondem es auch schlechte Seiten des Emanzipationsprozesses der 

Ich-Figur gibt. Deswegen, urn die wahre Beziehung und ihre Wirkung fur die Ich-Figurs 

Emanzipation zu verschllisseln, solI Malina seinerseit genau betrachtet werden. 1m Laufe 

der Erzahlung entlarvt Bachmann die negative Seite des Retters Malina. Bachmann hat 
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die Figur folgendenmaBen erkHirt: "Malina reprasentiert letztendlich Jilr das Weibliche 

also nur verschiedene "Todesarten" durch die gleiche mannliche Verdrangungskraft" 

(Bachmann, 1981: 94). 

Das heiBt, Malina ist am Ende des Romans yom anfanglichen Retter zum "Morder" der 

Ich-Figur geworden, der die Emanzipation der Ich-Figur zerstOrt. Wie kann der Retter 

zugleich der Morder der Ich-Figur sein, wenn Malina durchaus als positive Figur im 

Leben der Ich-Figur erscheint? Urn das Paradox zu verschlusseln, muss hier aber eine 

Betrachtung der Figur Malina im Kontext des Vater-Gesetzes folgen. Barbel Lucke 

(1993) versteht Malina als das Prinzip, welches der Ich-Figur die Selbstbefreiung versagt 

bzw. "verstellt" (Lucke, 1993: 138). Ich gebe Lucke allerdings recht, dass Malina, der 

"unbarmherzig Fragende", das "kalte VernunJtprinzip [ . .], das der Wahrheit auf der 

Spur ist" (ebd., 1993: 141) gerade in den Dialogen des dritten Kapitels als destruktive, 

"sich Jortsetzende Vater-Vernunft", als ein "Handlanger des Morders" (ebd., 1993: 

142f.) des Vaters, fungiert. Denn meines Erachtens wird es in den Dialogen immer 

deutlicher, dass es auch hier nur urn eine diskursive Macht und Gewalt uber die Ich-Figur 

geht, urn Verdrangung und schlieBlich Vemichtung des Weiblichen. Die glanzvolle 

Fassade und das Zuhoren der Geschichte der Ich-Figur, geschehen nur, urn sie verletzend 

zu fragen, zu demutigen und sie wieder in "patriarchalischer Vaterwelt" (Stuber, 1999: 

213) wieder zu verdrangen. 

Betrachtet man die folgenden Textstellen genau, erkennt man unschwer daraus, dass 

Malina versucht, die Ich-Figur unter Kontrolle zu bringen und sie zu vemichten. 

Auffallig ist der folgende Dialog mit der Ich-Figur, in der sie uber die Bedeutung des 

Lebens diskutieren: 

"Malina: Was ist Leben? 

Ich: Es ist das, was man nicht leben kann. 

Malina: Was ist es? 

Ich: (pi. mosso, forte) LaB mich in Ruh" (Malina, 1971: 292). 

Obwohl die Ich-Figur nicht mehr sprechen mochte, weil diese Frage ihre Unlebbarkeit als 

Frau in mannlicher Herrschaft betont (vgl. Kanz, 1999: 213), zwingt Malina sie trotzdem, 

weiter zu sprechen und zu akzeptieren, dass sie nicht weiter leben kann. Das ist nicht 



111 

genug fur Malina, das kalte Prinzip, in diesem Dialog mit der ausweichenden Antwort 

der Ich-Figur. Er fragt immer weiter, weil die Antworten der Ich-Figur ibn nicht 

zufrieden stellen. Die Fragen werden immer kiirzer und beziehen sich jedes Mal auf das 

gleiche Thema - das Leben, genauer ihr unlebbares Leben (vgl. Weigel, 1985: 74). Auch 

hier zeigt sich das immer aggressivere Auftreten Malinas, wie es gegen Ende des Buches 

immer haufiger vorkommt, wie im Folgenden noch gezeigt wird. 

Die Ich-Figur nimmt in diesem Gesprach eine Verteidigungshaltung ein, urn vor den 

verletztlichen Fragen ausweichen zu konnen. Malina lasst sich davon jedoch nicht 

abhalten, was seine wirkliche Funktion als "Verhorer" deutlich macht. Eine weitere 

Textstelle, die das aggressive Auftreten Malinas im zweiten Drittel des Romans 

verdeutlicht, findet sich bereits innerhalb des ersten Dialogs im Traumkapitel: 

"Malina: Aber sag mir endlich: Wer ist dein Vater?", 

"Ich: Herrgott, warum sagst du immer >mein Vater<?" (Malina, 1971: 179) 

In einer Art Verhor versucht er, eine Antwort zu bekommen, die die Ich-Figur ihm aber 

nicht geben kann. Dabei wird die schlimme Tatsache betont, dass die Ich-Figur sich nicht 

yom patriarchalischen Gefangnis letztlich nicht befreien kann und zu akzeptieren 

gezwungen wird. Charakteristisch fur diesen Dialog sind die standigen Fragen Malinas, 

die sich immer nur urn "den Vater" drehen. Er akzeptiert keine Ausfliichte und keinen 

Themawechsel. Die Diktion Malinas erinnert auch hier an die Ivans. Nennt Ivan die Ich

Figur "Fraulein Schlauberger", so fragt Malina schneidend: "Willst du ausweichen, 

willst du schlau sein?" (ebd.). Malina will die Ich-Figur unbedingt in die Form der 

gewalttatigen Fragen zwingen, sie ihre unvermeidliche Unterdriickung und ihren 

Untergang in dieser Gesellschaft zu unterstellen. Wenn sie diese Situation nicht 

mitbekommen mochte, dann wird er versuchen, dass die Ich-Figur ihr Verlorensein in 

dieser Gesellschaft akzeptiert. Sein kaltes Verhaltnis zeigt sich am Ende des Dialogs: 

"Du wirst es mir sagen, verlafJ dich darauf' (Malina, 1971: 180). 

Er weiB, dass er letztendlich das empfindliche Leben der Ich-Figur beeinflussen und 

zerstOren kann (vgl. Bail, 1984: 51), und versucht es deshalb noch ein letztes Mal mit 

einer Art Einschiichterung, die Ich-Figur zum Reden zu bringen und die schlimmen 

Tatsachen zu akzeptieren. Ich gebe Bail recht, wenn sie in ihrem Buch schreibt: "Malina 
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zerstort Ichs Illusion, sie kann nicht mehr den Vater wegen Harmonie, Frieden und 

Befreiung erreichen " (Bail, 1984: 52). 

Nach Jurgensen (1981) besteht Malinas Aufgabe darin, "sie mit der Gewalt in Einklang 

zu bringen " (Jurgensen, 1981: 68). Malina will die Ich-Figur dazu bringen, genau zu 

sehen, dass es nur "den Krieg" gibt. Hier wird deutlich, dass Bachmann will, dass Malina 

jede Hoffnung auf die Befreiung sowie jeden Teil der Ich-Figur verdrangt (vgl. 

Schottelius, 1990: 149). Malina zeichnet we iter die dunkle Vision des Zustandes, in 

welchem nur Krieg und kein Frieden Platz findet: 

" Malina: Es gibt nicht Krieg und Frieden. 

Ich: Wie hei~t es dann? 

Malina: Krieg" (ebd.) 

Man konnte dies als Hinweis auf den symbolischen Krieg zwischen Mann und Frau 

deuten, den Bachmann oft in ihren Werken betont (vgl. Albrecht, 2002: 75). Der Krieg 

findet also zwischen diesen beiden Seiten - der rnfulnlichen, Malina, und der weiblichen, 

der Ich-Figur - statt. (Klaubert, 1983: 68). Die Ich-Figur will diesen verlorenen Krieg 

nicht ruhren, deswegen bittet sie urn Erlosung durch Malina, was aber unmoglich bleibt, 

da dieser selbst Bestandteil des Konfliktes ist. Bei ihm zeigt sich viel Vemunftprinzip 

und es paart sich sozusagen mit den standigen gewalttatigen Aufforderungen an die Ich

Figur. Dies hat zur Foige, dass die Ich-Figur praktisch gezwungen wird, genauer 

hinzusehen, urn das zu erkennen, was eigentlich kaum zu ertragen ist, namlich ihr 

Verlorensein und jhre Chancenlosigkeit, ~ich in der patriarchalischen Gesellschaft zu 

befreien (vgl. Rohnelt, 1990: 59). Obwohl Malina, das Vemunftprinzip, ihr Leben immer 

"besser" (Malina, 1971: 200) am Anfang zu rnachen scheint, obwohl er sie immer "halt", 

bleibt sie an Malinas Schulter schlieI31ich ohne Trost: " Ich lege meinen Kopj verzweiJelt 

an seine Schulter f .. } ich bin ohne Trost, ich werde wahnsinning" (Malina, 1971: 204). 

Je mehr die Ich-Figur droht, in Wahnsinn zu versinken, desto starker wird Malina zu 

leidenschaftlosen "korrektiv." Die Ich-Figur sagt: 

" Mein Kopf, mein Kopf, ich werde wahnsinnig [ ... ] alI em wendet er sich mit einem gleichmli~igen 

Ernst zu [ ... ] Dieses Gleichgewicht, dieser Gleichmut, der in ihm ist, wird mich noch zur Verzweiflung 
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treiben, weil ich in allen Situationen reagiere, mich an jedem Gefiihlsaufruhr beteiligen lasse und die 

Verluste erie ide, die Malina unbeteiligt zur Kenntnis nimmt" (Malina, 1971: 261). 

Bisher wird deutlich, dass Malina so tut, als ob er die Ich-Figur am Leben halten wiirde, 

aber in Wirklichkeit ermordet er sie allmahlich mit seiner kalten Leidenschaftslosigkeit 

und zu korrektiven Eigenschaften (vgl. Hildesheim, 1992: 85). Es wurde zudem bereits 

deutlich, dass es bei der Frage nach dem Vater urn die Vemichtung weiblichen Potentials 

gehen kann (vgl. Stoll, 1992: 84). Am Ende des Traurnkapitels hat die Ich-Figur 

schlieBlich ihre verlorene Wirklichkeit verstanden, indem sie ihre Situation in der 

"morderischen Vaterwe1t" anerkennt: "Jch weip [ . .} Jch hab alles verstanden" (Malina, 

1971: 246). Und gegeniiber Malina akzeptiert sie schlieBlich: "Es ist nicht mein Vater. Es 

ist mein Marder. Malina: Ja, das weip ich" (Malina, 1971: 247). 

Hier zeigt Bachmann klar ihr Konzept, dass ini Geschlechterkampf die empfindliche 

Seele der Frauen haufig von der Hand der Manner zerstOrt wird und die Frauen nie der 

Unterdriickung entkommen konnen (vgl. Hildesheim, 1992: 76). Bachmann lasst die Ich

Figur wissen und schmerzhaft akzeptieren, dass nun der "ewige Krieg" zwischen Mann 

und Frau, den sie nicht gewinnen kann, herrscht, und dass Malina ihr "Generalissimus" 

(Malina, 1971: 345) ist, dass er der Handlanger des Morders und der Vollstrecker des 

vaterlichen Gesetzes ist und dass sie sich nicht befreien kann. 

Malinas pervertierte Ratio kann ihre Weiblichkeit nicht erkennen. Malina ist sehr 

"korrektiv". Statt die Ich-Figur zu trosten und ihr richtig zu helfen, mochte er sie 

vielmehr zerstOren, ermordet sie, indem er ihr ihre Hoffnung radikal. wegnimmt und sie 

nicht liebt. Malina kann ihre Weiblichkeit nicht schiitzen, sondem nur vernichten (vgl. 

Hildesheim, 1992: 115). Er wird ihr also zum Verhangnis, schlieBlich selbst zu ihrem 

"Morder". Er verstellt ihr den Zugang ihrer Emanzipation. 

SchlieBlich kiindigt er unverhohlen, unumstOBlich den Tod der Ich-Figur an: "Ein Jch ist 

ergriffen, und ein Jch handelt. Du aber wirst nicht mehr handeln" (Malina, 1971: 329). 

Am Ende sitzt die Ich-Figur "im Schaukelstuhl zusammengesunken, ich starre die Wand 

an, die einen Sprung bekommen hat. [ . .} Die Wand gibt nicht nach, sie will nicht 

nachgeben, aber ich werde es erzwingen, dass die Wand sich offnet, wo dieser Sprung 
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ist" (Malina, 1971: 335). Malina ist in der Nahe der Ich-Figur in dieser Szene, aber er 

merkt nicht, will das aber nicht merken: "Jch sehe Malina unverwandt an, aber er sieht 

nicht auf Jch stehe auf und denke, wenn er nicht sofort etwas sagt, wenn er mich nicht 

aujhalt, war es Mord" (Malina, 1971: 354). 

Statt Widerstand zu leisten oder eine bewusste und mutige Auseinandersetzung mit dieser 

Situation zu suchen, ist ihr von der Liebe abhangiges Leben durch die Enttauschungen 

mit Ivan und Malina fur die Ich-Figur unertraglich geworden. Sie hat niemanden und 

kann nicht mehr we iter leben. Die Ich-Figur zieht sich in einen RiB in der Wand. Diesmal 

halt Malina sie nicht auf, die von ihm erwartete Hilfe unterbleibt. Die Ich-Figur 

verschwindet unwiderruflich in der Wand: 

"Ich bin an die Wand gegangen, [ ... ] die Wand tut sich auf, ich bin an der Wand, und filr Malina kann 

nur der Ri~ zu sehen sein, den wir schon lange gesehen haben.[ ... ] Es ist etwas in der Wand, es kann 

nicht mehr schreien, aber es schreit doch: Ivan! [ ... ] Es ist eine sehr alte, eine sehr starke Wand, aus der 

niemand fallen kann, die niemand aufbrechen kann, aus der nie mehr etwas laut werden kann" (ebd.). 

Die Leser erfahren daraufhin den Tod der Ich-Figur. Auch verdrangt Malina sie wegen 

seinem gleichgUltigen und "morderischen" Verhaltnis, sich selbst zu vernichten und ihr 

Leben ihm zu geben: "ich habe nur ein Leben. Malina: uberlafJ es mir" (Malina, 1971: 

223). Obwohl ihr bewusst ist, dass es ihre Kapitulation bedeutet, ist sie nicht mutig und 

kraftig genug, den Widerstand zu leisten. Die Ich-Figur traut sich nicht und greift nicht 

auf das Bewusstsein als Methode zur Emanzipation zuriick anders als Kassandra, sondem 

macht sich nur von dem Geliebten abhangig. Bail (1984) fasst es so zusammen: "Die Jch

Figur ist rasch wieder bereit, sich Malina unterzuordnen und ihn dominieren zu lassen" 

(Bail, 1984: 74). 

Eine Bekraftigung dieser Aussage findet man zum Beispiel dort, wo die Ich-Figur bereit 

ist, ihr Leben Malina zu geben: " Ein Tag wird kommen, und es wird nur die trockene 

heitere gute Stimme von Malina geben, aber kein sch6nes Wort mehr von mir, in grojJer 

Erregung gesagt" (Malina, 1971: 344). Und dann beginnt die Alleinherrschaft von 

Malina, dem Mann, dem Sieger. Er verleugnet die Ich-Figur am Telefon (Malina, 1971: 

355) und zersWrt ihre Gegenstande, die noch an sie erinnem: " Er hat meine Brille 
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zerbrochen, [ . .] es sind meine Augen, [ . .] er laftt meine Kaffeeschale verschwinden, [ . .] 

er wirft mein Vermachtnis weg, Jallt alles in den Papierkorb" (ebd.). Irruner sHirker 

nimmt Malina damit zum Ende des Romans hin ZUge eines " destruktiven Charakters" an, 

was seine Rolle als Morder verstfu'kt, wie Benjamin (1931) in dem gleichnamigen Essay 

aus dem Jahre 1931 beschreibt: " Der destruktive Charakter, der Marder, eine Parole: 

Platz schaffen; nur eine Tatigkeit: zerstaren " (Benjamin, 1931: 9). LUcke (1993) meint 

dazu: " Das /ch hat res ign iert. Es anerkennt den ewigen Krieg, [ . .] den Krieg der 

Geschlechter" (LUcke, 1993: 75). 

Hans Holler (1987) sieht Gemeinsamkeiten zu Ingeborg Bachmanns Der Fall Franza: 

"Zeigt nicht der SchluB des Romans, wo das weibliche Ich in der Wand verschwindet, unilbersehbare 

Parallelen mit dem Zugrundegehen von Franza? In Malina wie in " Der Fall Franza" geht es urn einen 

Mordfall, der gut gedeckt ist durch die patriarchalische Gesellschaft, [ ... ] und es flieBt kein Blut" 

(Holler, 1987: 233). 

Anscheinend hat Malina die Ich-Figur am Anfang von der kranken Welt "befreit". 

Malina "war" ihr Retter. Seine stiindige Vemunft und sein klarer Verstand machen ihr 

Leben ruhig undo ordentlich. Seine RationalWit ist der Gegenpol zu ihrer sttirmischen 

Emotion aber im Laufe der Zeit entfaltet sich die " morderische" Eigenschaft Malinas. 

Der gute Zuhorer, wird zu nichts anderem als dem "gute[n] Verharer" (Bail, 1984: 117). 

Sein Vemunftprinzip zeigt sich als pervertiert und dient dazu, die Ich-Figur zu 

emiedrigen und zu verdriingen. Letztlich ist er nur eine "andere weibliche Todesart" (vgl. 

Stuber, 1994: 86), die die Ich-Figur ,,zum Toc!' flihrt. 

3.2.2.3 Malina - Liebe als Grund fiir das Scheitern einer Emanzipation 

Ab etwa Mitte der 70er Jahre erscheinen eingehende literaturwissenschaftliche Arbeiten, 

die eine "feministische Welle" der "Malina" zeigen. Neben Ingrid Riedel (2002) war 

Ellen Summerfield (1976) eine der ersten, die Malina als "Frauenroman im 

emanzipatorischen Sinne" (Albrecht, 2002: 125) interpretiert. Haufig grenzten sich diese 

Interpreten gegenUber der bisherigen Rezeption, bei der es nur urn Sprache und Form der 

Gestaltung ging, abo Summerfield sieht zum Beispiel die Wichtigkeit der Innerlichkeit bei 

der Ich-Figur und forscht damber (vgl. Summerfield, 1976: 54). Ingeborg Bachmann 
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selbst formuliert den Wandel ihrer Ich-Figur als Wandel yom 19. lahrhundert zum 20. 

lahrhundert, dass sie sich mehr auf die Innerlichkeit der Figur konzentiert: " Die erste 

Veranderung, die das Jch erfahren hat, ist, dass es sich nicht mehr in der Geschichte 

aujhalt, sondern dass sich neuerdings die Geschichte im Jch aujhalt" (Bachmann, 1983: 

79). 

Nach Ria Endres (1981) werden in Malina die "unterdruckte Weiblichkeit" und die 

"Manifestation der Macht des Mannes" (Endres, 1981: 16) thematisiert und hinsichtlich 

der frliheren Malina Rezeption, die immer von der Unverstandlichkeit des Romans 

spricht, raumt sie ein: 

"Einer der HauptgrUnde, weshalb "Malina" fUr viele Literaturwissenschaftler nicht verstanden wurde, 

ist der, dass die entbl5f3ende Beschl.lftigung mit innerlicher Geschichte der Weiblichkeit und ihren 

gescheiterten Selbstbefreiung ungew5hnlich und ungewohnt war" (Endres, 1981: 27). 

Und sie schreibt in der Einleitung ihres Aufsatzes: " In dem Roman " Malina " umreif3t 

Ingeborg Bachmann das Identitatsproblem der modernen Frau" (ebd.). 

Bachmann selbst auBert ihre Ansicht tiber die Emanzipation in einem Interview tiber 

Malina folgendenmafien. Nach ihrer Meinung sind die meisten Manner "unheilbar 

krank' (Bachmann, 1983: 70) und Frauen, die die Emanzipation anstreben, fur Bachmann 

"immer hochst seltsam und unverstandlich" (Bachmann, 1983: 109) erschienen und 

daruber mochte sie in Malina schreiben. (ebd.). 

Aufgrund der obigen Beschreibung, dass Malina der Roman mit feministischen Themen 

ist, betrachte ich zum Ansatz der vorliegenden Untersuchung diese Arbeit als zugehorig 

zur "feminitischen und Geschlechterforschung Welle", obwohl diese Erziihlung auch 

andere Interpretationsrichtungen einschlagen kann. Mit den oben zitierten Interpretinnen 

stimmt diese Arbeit in dem Punkt tiberein, dass sie die Ich-Figur auf die Selbstfindung als 

Frau und auf dem Weg zur Selbstbefreiung in einer mannlich dominierten Gesellschaft 

sieht. Aber anders als andere Untersuchungen, die nur besagen, dass die Ich-Figur in 

einer so1chen mannlichen Gesellschaft zum Scheitem verurteilt ist, legt die vorliegende 

Arbeit das Augenmerk vielmehr auf den Aspekt der Emanzipation, wieso die 
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Emanzipation der Ich-Figur nicht gelingen kann und welcher Faktor ihren 

Emanzipationsprozess verhindert. 

Der Hauptgrund wird schon im Titel dieses Kapitels deutlich: Liebe und der ungeeignete 

Umgang mit ihr als Grund flir das Scheitern einer Emanzipation. 

Die Liebe taucht in Malina bei Ingeborg Bachmann als widerspriichliche Kraft unter 

verschiedenen Aspekten und in verschiedenen Zusammenhangen auf. Schon in ihrem 

Horspiel Der gute Gatt von Manhattan (1958) prasentiert Bachmann das Problem der 

unbegrenzten Liebe der Frau. Die liebende Jennifer wird im Horspiel yom "gutem" Gott 

zum Tode verurteilt, weil sie ihren Geliebten unbegrenzt liebt. Es ist unschwer zu 

erkennen, dass die unbegrenzte Liebesfahigkeit der Frau eines der beliebten Themen von 

Bachmann (vgl. Albrecht, 2002: 14) ist, auch eines der Themen von Malina, das in 

einigen Forschungsarbeiten genannt wird. Interessanterweise betonen diese Arbeiten die 

Wichtigkeit auf den Aspekt der Liebe als eine mogliche Verhinderung der Emanzipation 

der Frau. 

Julia Kristeva, die beriihmte feministische Literaturwissenschaftlerin hat ihre Ansicht 

tiber die Liebesfahigkeit der Frau in gleicher Richtung wie Bachmann entwickelt. Eine 

ihrer Kernthesen in ihrem Buch Geschichten der Liebe lautet: Jch's ist, wei! ich liebe". 

Hier kntipft das gemeinsame Postulat an, wie wichtig die Liebe flir die Frau erscheint. 

Bachmann auBert ihren Hauptgedanken tiber die Wichtigkeit der Liebe in Malina in 

einem Interview mit Bezug auf die Ich-Figur: " Die Liebe ist fur das Ich im Buch von 

solcher AusschliejJlichkeit, dass nichts daneben Platz hat. Sie druckt sich nicht durch ein 

Geschehen aus, sondern durch Intensitat, durch Fanatismus. Diese Art von Lieben kann 

nicht in der Zeit bestehen " (Bachmann, 1983: 74). Schon aus diesem Satz erkennt man 

klar ihre Absicht, dass die Liebe in Malina nicht als untersttitzender Faktor fungiert . 

Sondem die Liebe hier korrumpiert die Emanzipation. 
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3.2.2.3.1 Liebe als Krankheit und Suchtmittel 

Schon von Anfang an zeigt die Ich-Figur, dass sie allein in dem schlimmen "Heute", in 

dem die patriarchalische Herrschaft herrscht, nicht leben kann. Sie mochte sich befreien, 

indem sie sich von der Liebe und der Beziehung zu Ivan abhangt, als ware es die Medizin 

gegen aIle Probleme, die sie als "Krankheit" beschreibt. 

Aber ganz im Gegenteil deutet Bachmann schon an, dass die Liebe, mit der Ivan die 

Krankheit von der Ich-Figur nehmen wird, seIber "Virus" und "chronische Krankheit" 

ist, die die Ich-Figur geistig und korperlich zerstOrt. Bachmanns Gleichsetzung der Liebe 

mit etwas Negativem wie Krankheit kann es wie folgt begrUnden lassen. Nachdem die 

Ich-Figur Ivan liebt, ist sie allmahlich "geistig" schwacher und schwacher, als hatte sie 

eine unheilbare Krankheit. Sie traut sich nicht, seIber zu denken und hat keinen Mut, ihr 

Bewusstsein zu benutzen, sondern wartet nur auf die "Erlosung" durch Ivan. Sie verhalt 

sich wie eine Kranke, die nur auf die Behandlung des Arztes wartet. Obwohl sie die 

richtige Medizin, das Bewusstsein, gegen die Krankheit, die abhangig machende Liebe, 

hat, benutzt sie sie nicht. Wenn der Arzt, der Geliebten, nicht zu ihr kommt, zerstOrt die 

Krankeit sie vollends. 

Das Gefahrenpotenzial in der Liebe driickt Bachmann bildlich an weiteren Stellen im 

Roman durch die Uberlegung aus, ob man nicht eine Ansteckung der Liebe herbeifuhren 

konnte, damit sich ein Liebesvirus, gleichgesetzt mit einer Epidemie verbreiten wfude. 

Die Ich-Figur gesteht, dies wiirde sehr schwierig sein, denn man miisse lange warten, 

"his. . man reif ist fur diese Ansteckung" (Malina, 1971: 33). Obwohl die Ich-Figur 

eigentlich nur von der Verbreitung der Liebe sprechen will, wird sie mit etwas Negativem 

wie einer Krankheit gleichgesetzt. (Malina, 1971: 13). 

Die Liebe wird hier nicht nur als Krankheit angedeutet, sondern auch die weitere negative 

Andeutung der Liebe kann vorkommen, namlich als Suchtmittel, das die Ich-Figur sehr 

siichtig macht. 

Die Ich-Figur ist allmahlich komplett von Ivan und seiner Liebe abhangig und reduziert 

ihr Leben auf die Innenwelt. Statt die Liebe als Kraft und Unterstiitzung zu nutzen, urn 
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ihre Arbeit zu machen oder ihr normales Leben zu fUhren, ist die Ich-Figur davon slichtig 

wie eine Drogenabhangige von Drogen. Seitdem sie Ivan liebt, tut sie nichts anderes als 

auf Ivan zu warten und zu rauchen. Weil sie einmal im dies nie gekannte esktatische 

GefUhl geriit, ermoglicht durch dieses Suchtmittel, das sie von der stets prasenten Angst 

befreit, will sie nichts fur sich machen und sich verbessem, sondem sie bleibt lieber in 

der Geborgenheit der slichtig machende Liebe. Solange die Ich-Figur die Liebe als 

Suchtmittel benutzt, hat sie kein Interesse an etwas Anderem. Nicht nur, dass sie kein 

Interesse an ihre Selbstentwicklung hat, sondem sie vemachlassigt auch tiigliche 

Angelegenheit und ihr einziger freiwilliger Bezug zur AuBenwelt geht verloren. Sie 

verliert das Interesse an allem urn sie herum, die Menschen und die Arbeit aber sie hat 

ein sehr groBes Interesse an dem Telefon. Die Ich-Figur reduziert sich auf den einzigen 

Gegenstand, der ihre Liebe zu Ivan verbindet und Ivans Liebe zu ihr bringt. Das darf ihr 

nicht fehlen. Da das gesamte gesellschaftliche Interesse der Ich-Figur sich auf Ivan und 

seine Liebe richtet, ist das Nichtliiuten des Telefons fur sie absurderweise mit einem 

"Schweigen Wiens" zu vergleichen. Dieser Vergleich priisentiert bildlich die groBe 

Abhangigkeit der Ich-Figur von der Liebe: "Wenn das Telefon sich nicht ruhrt. Wien 

schweigt" (Malina, 1971: 322). Erst Ivans Telefonanrufe erzeugen eine lebendige 

Priisenz in der Wohnung und machen fur die Ich-Figur ihr Zuhause zu einem sicheren, 

d.h. angstfreien Ort (vgl. Kanz, 1999: 187). 

Wegen der slichtig machenden Liebe nimmt die Fixierung der Ich-Figur auf das Telefon, 

dem sinnlosen Ersatzobjekt, ein absurdes AusmaB an, geradezu zwanghaft wahlt die Ich

Figur seine Nurnmer, selbst in der absoluten GewiBheit seiner Abwesenheit. 

Es ist unlibersehbar, dass die Liebe die Ich-Figur so abhangig macht, dass die Beziehung 

zu Ivan fur sie eine Frage von Leben und Tod ist. Sie zeigt ihre extreme Liebessucht, 

indem sie sagt: "Jch lebe in Ivan. Jch uberlebe nicht Ivan" (Malina, 1971: 45). 

Die Ich-Figur denkt, dass ihre Liebe die letzte Moglichkeit ist, ihre Wesensart zu 

entfalten, ohne Kompromisse einzugehen, deshalb wird das Ende der Beziehung zu Ivan 

auch ihr Ende. Dies zeigt die unendliche Hingabe an die Liebe, die unendliche 

Abhangigkeit und letztlich Verhinderung einer Emanzipation bis zum Schluss. Ingrid 

Riedel sieht die vorausahnende Erfolglosigkeit der Emanzipation in dem oben erwiihnten 
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Satz. Sie notiert: "Das Wissen, ohne Ivan nicht zu uberleben, bedeutet auch den Willen, 

sich nicht zu verandern und sich nicht den Gegebenheiten anzupassen" (Riedel, 1974: 

84). 

Aber warum hofft die Ich-Figur in einer solchen unterdrtickten Beziehung immer noch 

auf ihre IdentiHit und Emanzipation? Die Antwort liegt offenkundig in einem Satz (vgl. 

Klaubert, 1983: 143), den Ivan zu Beginn ihrer Beziehung mehr oder weniger 

gedankenlos sagt, der aber fur sie an ganz tibertriebener Bedeutung gewinnt. Er lautet: 

"Es bleibt uns noch das ganze Leben" (Malina, 1971: 38). 

Dieser Satz erscheint der Ich-Figur wie ein Versprechen auf Ivans .Liebe und eine 

Hoffnung, die der Beziehung und damit ihrem Gliick dauerhafte Wirkung verleiht und es 

tiber den Augenblick hinaushebt. Sie meint eine vorhandene Moglichkeit zur 

Selbstbefreiung gefunden zu haben. Dieser Begriff "das ganze Leben" wird von der Ich

Figur immer wieder wiederholt und drtickt ihre Wtinsche in Bezug auf Ivan aus: " denn 

ich mochte, dass Ivan mich braucht, wie ich ihn brauche, und fur das ganze Leben" 

(Malina, 1971: 76). 

Die Liebe als Suchtmittel verursacht nicht nur die tadliche Abhangigkeit, sondern 

versHirkt sie, vor all em dieses Versprechen, den Absolutheitsanspruch der Ich-Figur. Der 

Absolutheitsanspruch an die Liebe wird auch an Bachmanns Vergleich der Liebe mit 

Religion deutlich, den sie sowohl auf die Ich-Figur als auch auf Franza anwendet. Die 

Ich-Figur betet zum Beispiel ihr Telefon, das Symbol ihrer Verbindung mit Ivan, mit 

einer religiosen Gebarde an: 

"Aber ich knie auf dem Boden vor dem Telefon und hoffe, dass auch Malina mich nie ilberrascht in 

dieser Stellung, auch er soIl nie sehen, wie ich niederfalle vor dem Telefon, wie ein Moslem auf seinen 

Teppich, die Stirn auf dem Parkettboden gedruckt" (Malina, 1971: 43). 

Etwas spater kommen die Begriffe "Mekka und Jerusalem" und "auserwahlt" (ebd.) vor, 

die ebenfalls aus dem religiosen Bereich stammen (vgl. Lticke, 1993: 76). Diese 

Ubertragung weist auf die Stelle hin, in der sie Ivan als "Er15ser" sieht. Er gewinnt die 

Bedeutung einer Christus-Figur, die die Ich-Figur scheinbar befreit, aber ihr wirkliches 

Leben start. 
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AuBerdem bleibt die Ich-Figur wegen der Liebe als Suchtmittel nach wie vor in der 

unterdrUckten Rolle der Frau gefangen, weil sie ihren Geliebten absolut liebt und ihn 

zufrieden machen mochte, statt sich selbst frei aupem zu konnen. Je starker die Liebe die 

Ich-Figur pragt, desto unvermeidlicher bleibt sie in der Geschlechterrolle verhaftet, dass 

sie sich zu Ivans Verfligung halten und ihm zu Diensten sein muss. Die intellektuelle Ich

Figur sucht also zwischen der "Kritik der reinen VernunJt, [ . .], Locke, Leibniz und 

Hume, [ . .] Kafka, Rimbaud und Blake" nach Kochbtichem, doch "es sind keine darunter, 

ich muss sofort welche kaufen, wie absurd, denn was habe ich gelesen bisher, wozu dient 

mir das jetzt, wenn ich es nicht brauchen kann fur Ivan" (Malina, 1971: 81). 

Die Ich-Figur kocht und putzt nicht nur fUr Ivan, sie scheint es auch noch zu genieBen: 

"und dankbar bin ich, wenn ich ihm seinen Drink und das Essen richten dar! ihm 

heimlich hie und da schon die Schuhe putze, mit dem Fleckenwasser an seiner Jacke 

hantieren dar! und so, das haben wir!" (Malina, 1971: 37). Hier wirft die Ich-Figur ihre 

Ausbildung und ihren Wunsch weg, stellt sich fur das "Heim" an den "Herd" - an Szenen 

wie diese denkt die feministische Literaturkritik der frUhen Rezeptionsjahre, wenn sie 

sagt, dass diese Frau (die Ich-Figur) nicht "emanzipiert" ist (vgl. Albrecht, 2002: 143). 

Benjamin fuhrt die Bereitschaft der Frau, sich der Macht des Mannes zu unterwerfen, auf 

die Verweigerung der Selbstbefreiung zuruck (vgl. Benjamin, 1991: 101). Eine 

interessante Ansicht vertritt Geesen. Er stellt fest, dass die Ich-Figur mit ihrer 

Abhangigkeit Ivan folgt und dabei eine Komplizin ihrer eigenen UnterdrUckung ist:" Was 

nun dem gescheiterten Versuch eines Ausstiegs aus dem Liebesdiskurs folgt, ist das 

bedingungslose Einlassen der Ich-Figur auf seine Spielreg'eln, in denen die Ich-Figur als 

verschwiegene Komplizin gesehen werden kdnnte" (Geesen, 1998: 87). 

Seiner Aussage stimrne ich zu, denn die Ich-Figur provoziert eine Apokalyse durch die 

tibertriebene Erfullung der Anforderungen, die an sie gestellt werden, ohne zu tiberlegen 

und mutig ein eigenes Bewusstsein zu zeigen. Die Ich-Figur komprimiert die Opferrolle, 

die ihr aufgezwungen wird, so dass ihr authentisches Selbst gefangen bleibt und sie nur 

auf die Liebe als ihre Rettung hofft. 
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Die Liebe erscheint hier nicht als Heilmittel, sondem vielmehr als eine chronische 

Krankheit, die sie vernichtet und ein Suchtmittel, das unendlichen Genuss und Schutz, 

aber keine Selbstentwicklung fur die Ich-Figur bringt. Schlimmer ist, dass die Liebe in 

der Erzahlung nicht zur Notwendigkeit der Emanzipation wird und auch nicht zu einem 

Instrument zum Erfolg wird. 

3.2.2.3.2 Liebe als Spiel 

Die Liebe wird bei Bachmann nicht nur als Suchtmittel, die die Absolutheit und die 

Abhangigkeit auslOst, dargestellt, das die Flucht in die Innenwelt und das Gefangensein 

in der Geschlechterrolle verursacht, sondem auch ein Spiel, das zur Unterdriickung der 

Frau fiihrt. In diesem Spiel ist es der Mann, der das VerhaItnis bestimmt. Dieses Konzept 

betont Bachmanns Gedanke tiber die Tater-Opfer Beziehung zwischen Mann und Frau. 

Der "Tater" ist bei Bachmann das mannliche Prinzip, wahrend das "Opfer" das 

weibliche Prinzip ist (vgl. Koschel, 1989: 89). Der Tater kann mit dem Opfer alles 

machen. Er kann es beleidigen, es anbriillen, es unterdriicken. Das Opfer kann sich nicht 

entfalten, weil in dem Spiel, in dieser Beziehung das Opfer oder die Frau unter den 

Regeln des Mannes bleibt. 

1m Roman wiederholt Ivan das immer wieder: "Ich mufJ doch dir nachlaufen, [ . .} wer 

hat es denn verSQumt, dir den Elementarunterricht zu gehen?" (Malina, 1971: 84). 

Solche Art von Liebe ist meistens von Unterdriickung gepragt, obwohl sie manchmal der 

Liebenden die scheinbare Freiheit bringt. Die Ich-Figur ist in der Realitat immer wieder 

gezwungen mitzuspielen: "Er fordert mich auf, im Spiel zu bleiben, denn er weifJ nicht, 

dafJ es fur mich kein Spiel mehr gibt, dafJ das Spiel eben aus ist " (ebd.). Auf ihre 

AU13erungen gegen das Spiel, erwidert Ivan deutlich: " Es geht aber nicht ohne Spiel" 

(Malina, 1971: 85). 

Hinsichtlich dieser Art der Liebe als Spiel legt der Mann meistens keinen Wert auf 

GefUhle und will nicht dariiber reden. Dementsprechend existiert zwischen der Ich-Figur 

und Ivan kein einziger GefUhlssatz. Mehrere Satzgruppen wie sinnlose Satze beim 

Telefon, aIle Mtindigkeitsatze und aIle Beschimpfungen (Malina, 1971: 144) zeigen sich 

zunehmend als Machtspiel, das nach den Regeln des Mannes praktiziert wird. "Das 
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Spiel" der Liebe ist im Grunde eine weitere Unterdriickung und eine Entmiindigung der 

Ich-Figur, die mit Krankung und physischer Bedrohung einhergeht: 

"Ivan fragt: Was hast du denn, warum grinst du so blOde? 

o nichts, es geht mir nur so blOdsinnig gut, ich werde blode davon. 

Aber Ivan sagt: Es heillt nicht blOdsinnig gut, es heillt einfach gut. Wie ist es dir den frUher ergangen, 

wenn es dir gutging? Warst du immer blode davon?" (Malina, 1971: 75) 

und weiter: Ich schuttle den Kopf, Ivan hebt { . .} die Hand, um nach mir zu schlagen, da 

kommt die Angst wieder, ich sage erstrickt: BWe nicht, nicht nach meinem KopJ" 

(Malina, 1971: 77). 

Die Abhangigkeit von der Liebe kompensiert den Mangel der Emanzipation nicht, 

sondem erlaubt - vor allem in der Sprach- und Schachspielszene - die Darstellung des 

Mannes als Diktator. 10 Bachmann deutet schon die Erfolglosigkeit der Emanzipation der 

Ich-Figur symbolisch im Bild vom Schachspiel an (vgl., Klaubert, 1983: 55). Die 

Verhinderung des selbstbestimmten Lebens wird in einem Bild ausgedriickt, als Ivan 

bemerkt, dass die Dame derIch-Figur beim Schachspiel "schon wieder immobil" sei, 

worauf die Ich-Figur iiberdas Problem "ihrer" Unbeweglichkeit nachdenkt. (Malina, 

1971: 44). Laut Klaubert (1983) bezieht sie sich hier nicht nur auf die Schachdame, 

sondem auch auf die Ich-Figur seIber. Nach dem Schachspiel sagt sie, dass Ivan ihr 

"beide Arme auJ dem Rucken zusammenhalt", was sie "unbeweglich macht" (Malina, 

1971: 46). 

Bisher wurde es deutlich, dass die in der Erzahlung durch die Ich-Figur beschriebene 

Schonheit und Freiheit, die die Liebe scheinbar mit sich bringt, in der Wirklichkeit nicht 

existiert. Genauer gesagt, die Schonheit und die Freiheit, die durch die Liebe bei der Ich

Figur hervorgerufen wird, existiert nur im Kopf der Ich-Figur und kann deshalb als 

Selbstverleugnung gezahlt werden. Tatsachlich ist sie immer noch in einem ahnlichen 

unterdriickten Zustand wie friiher. Es findet keine Emanzipation statt, weder eine auJ3ere 

noch eine innere. Die Liebe hat ihr Problem nicht "gelOst", sondem "erlost" Auch Stoll 

10 Warum Schottelius ungeachtet des eindeutige diktatorischen Auftretens Ivans zu der Feststellung gelangt, dass die 
krankhaften Eigenschaften der Ich-Figur fUr das Scheitem der Beziehung und letztlich fUr das Verschwinden in der 
Wand allein verantwortlich seien, ist meines Erachtens nicht nachvollziehbar. (Schottelius, 1990: 94) 
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sieht dies so: "Die Jch-Figur verleugnet ihr Leiden an der Einseitigkeit ihrer 

ausschlieJ3lichen Liebe" (Stoll, 1992: 72). 

3.2.2.3.3 Das Verschwinden in der Wand - Das Ende des Romans. 

Am Ende des Romans befindet sich die wichtigste Szene fur die Ich-Figur, die dafur 

entscheidet, ob sie eigentlich ihre innere Emanzipation erreicht. Ebenso wie in der Liebe 

gegenUber Ivan bleibt die Ich-Figur aber auch im Dialog mit Malina unterworfen. Sie 

kann sich trotz der Gelegenheit mit Malina nicht aus der Position eines Objekts befreien. 

Statt mutig das eigene Leben mit Bewusstsein selbst zu bestimmen und sich als Subjekt 

zu konstituieren, kehrt die Ich-Figur im Laufe des Romans wieder zum "Zustand der 

Sklavin" Malinas zuriick, von dem sich die Ich-Figur ursprunglich emanzipieren solI. Der 

Grund fur das Zusammensein mit Malina ist, dass die Ich-Figur das gleiche Potential in 

Malina wie in Ivan sieht. Die Ich-Figur sieht auch in Malina die Moglichkeit ihrer 

Emanzipation, wenn sie ihn liebt und er sie auch. Bei Malina kommt nach wie vor die 

gleiche Formel wie bei Ivan vor. Das Zeichen dafur ist, schreibt die Ich-Figur in ihrem 

"schonen Buch" flir Ivan im Bemiihen der Befreiung, dass Malina ihr die "schonsten 

Bucher geschenkt, das verzeiht mein Vater mir nie" (Malina, 1971: 191) als Symbol der 

Emanzipation. Wenn die Ich-Figur "diese schonsten BUcher" von dem Mann, den sie 

liebt bekommt; auch gegen den Vater, der die Unterdriickungen in patriarchalischer 

Gesellschaft verkorpert und nie mit diesem Zeichen der potentialen Emanzipation 

zufrieden wird, hat die Ich-Figur eine gleiche Hoffnung auf Emanzipation wie als sie 

das "schone Buch fUr Ivan schreibt" (Siehe Kapitel 3.2.2.1.4). Aber symbolisch Hisst 

Bachmann mit diesen schonen BUchem das vorausahnende Scheitem (vgl. Klaubert, 

1983: 48) spiiren, denn: "unlesbar sind sie aile geworden, das hat ja so kommen mussen" 

(Malina, 1971: 191). 

Malina Hisst die Ich-Figur im Vergleich nicht so lange wie Ivan hoffen. Er, der zunachst 

als Retter erscheint, ist der Morder, der ihr ohne Geflihle keine Hilfe und keinen Halt 

bietet sondem sie "tOten" mochte (vgl. Holler, 1987: 225). Er befiehlt ihr, dass sie ihre 

"Liebe", einen Teil von ihr' tOten muss, obwohl er weiJ3, dass fur die Ich-Figur die Liebe 

lebenswichtig ist. Erschreckt sagt die Ich-Figur: "Seit wann behandelt mich Malina so? 

Was will er?" (Malina, 1971: 343). Barbel LUcke (1993) zeigt die Antwort auf die 
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gestellte Frage in seinem Buch: " Was Malina beschleunigt, ist die Vernichtung des Jchs 

in der Aufforderung, den liebenden Jchanteil zu tOten, den weiblichen Jchanteil zu 

verdrangen" (Lucke, 1993: 74). Die Aufforderung Malinas im Roman lautet: "Malina 

sagt: TOte ihn! tote ihn!" und weiter: "Aber Malina sagt unuberhorbar und 

unuberhorbar: Tote ihn!" (Malina, 1971: 314). 

Zunachst wird nicht explizit genannt, wer getOtet werden soll. Es kann angenommen 

werden, dass Ivan und seine Kinder, das Liebesprinzip der Ich-Figur, gemeint ist, denn 

auf Seite 315 heiBt es konkreter: " Malina flustert in mir: TOte sie, tOte sie. Aber in mir 

flustert es tauter: Ivan und die Kinder nie [ . .J, ich kann sie nicht toten" (Malina, 1971: 

315). Und Malina, der die Abhangigkeit der Frau erfahren hat, besteht auf das Aufgeben 

der Liebe: 

"Malina wird mit mir ausgehen wollen, mich ablenken wollen, zwingen wird er mich, zwingend wird 

er sein, bis zuletzt. Wie soli ich ihm etwas von meinen Geschichten begreiflich machen. Ich Hlchle ibn 

pfliehtschuldig an, aber Malina sagt: [sagt Malina etwas?] Malina sagt: Tote ibn! TOte ibn! Ich sage: 

Ibn allein kann ieh nicht tOten, ibn aHein nicht. Zu Malina sage ich scharf: Du irrst dich, er ist mein 

Leben, meine einzige Freude, ich kann ibn nieht tOten" (Malina, 1971: 305). 

Gegen Malinas Befehl, die Ich-Figur zu vernichten (vgl. Holler, 1987: 230), ware eher 

den Geliebten, der als Liebesprinzip gesehen werden kann, zu toten oder zumindest zu 

entfemen, die richtige Voraussetzung zur Emanzipation, genauso wie Kassandras Nein 

gegen ihren Vater und den Mann. Aber flir eine Person wie die Ich-Figur ist das 

unmoglich und tOdlich. Nur wenn sie die starre und abhangig machende Hoffnung auf 

eine Liebe, in der Ivan sie verstiinde und ihre Liebe erwiderte und mutig zu ihrem 

Bewusstsein kame, konnte die Ich-Figur vielleicht ihre Emanzipation erreichen. Also nur, 

wenn sie "ohne Tauschung" lebt. Bachmann spricht in einem Interview von der 

Wichtigkeit, ohne Tauschung zu leben: 

,,[ ... ], dass man, urn vieles beraubt, sich zu erheben weill, dass man enttiiuscht, und das heillt, ohne 

Tiiuschung, zu leben vermag. Ich glaube, dass dem Menschen eine Art des Stolzes erlaubt ist - der 

Stolz dessen, der in der Dunkelheit der Welt nieht aufgibt und nicht authort, nach dem Rechten auch 

sehnt" (Bachmann, 1983: 87). 
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Ohne Tauschung zu leben, genau gesagt, mit den Mut und dem Bewusstsein zu gestatten, 

zu wissen, was richtig und was falsch ist und bewusst zu leben, ist fUr Bachmann die 

Voraussetzung, urn selbst befreit zu leben (vgl. Albrecht, 2002: 198). Aber die Ich-Figur, 

die wegen der volligen Hingabe an die Liebe und Mutlosigkeit nie mit ihrem Bewusstsein 

leben kann, kann "ihn nicht toten" (Malina, 1971: 305), denn mit der Preisgabe des 

Geliebten, des Liebesprinzips, ist fUr die Ich-Figur nur die SelbstauslOschung verbunden. 

Aber die Ich-Figur, die niemals die bewusste Auseinandersetzung gewagt hat, macht sich 

we iter von der Liebe abhangig. Sie verlangt immer noch nach der Liebe, weiB aber, dass 

es nicht passieren wird: "Lieb mich, nein, mehr als das, lieb mich mehr, lieb du mich 

ganz, damit es bald zu Ende ist" (Malina, 1971: 312). 

Wenn es keine Liebe fUr sie auBer einer durch Ivan zurn Spiel korrumpierten Liebe und 

einer gleichgiiltigen Liebe von Malina gibt, bleibt fUr die Ich-Figur nur die Resignation 

und die ewige Unterdruckung. Sie geht konsequenterweise in die Wand und bleibt darin 

gefangen: "lch bin an die Wand gegangen, ich gehe in die Wand [ . .} ich bin in der Wand 

und fur Malina kann nur der RifJ zu sehen sein" (Malina, 1971: 325). Bachmann lasst die 

Ich-Figur schlieBlich in der Wand gefangen: "Es ist eine sehr alte, eine sehr starke Wand, 

aus der niemand fallen kann, die niemand aujbrechen kann, aus der nie mehr etwas laut 

werden kann" (Malina, 1971: 356). 

Da eine komplette und umfangreiche Interpretation des Verschwindens der Ich-Figur in 

der Wand die Grenze dieser Arbeit weit tiberschreiten wUrde, solI dieses Verschwinden 

symbolisch zeigen, dass die Ich-Figur von der Liebe behindert wird, sie sich letztlich 

nicht emanzipieren kann, sondem weiter abhangig und unterdrtickt in der Gesellschaft 

bleibt. So lautet auch die symbolische Interpretation dieser Textstelle bei Klaubert (vgl. 

Klaubert, 1983: 149). Das Verschwinden der Ich-Figur in der Wand, "aus der nie mehr 

etwas laut werden kann" (Malina, 1971: 356), kommt darin einem endgiiltigen 

Verstummen gleich, einer Kapitulation des Weiblichen und der Erfolglosigkeit der 

Emanzipation (vgl. Klaubert, 1983: 195). Dieses Scheitem der Emanzipation in der 

mannlich dominierten Welt, in der sie unterdrtickt wird und ohne Liebe nicht leben kann, 

zeigt sich im folgenden Satz: "lch habe in Ivan gelebt und ich sterbe in Malina" (Malina, 

1971: 354). Dieser Satz kann bedeuten, dass die Ich-Figur nur mit Liebe, symbolisiert 

hier durch ihren Geliebten Ivan, in dieser Gesellschaft leben kann. Aber wenn sie keine 



127 

Liebe, sondem nur die Unterdriickung und die schmerzhafte Wahrheit bekommt, ist es 

fUr sie unmoglich, ihr Leben zu ruhren. Das Festhalten an der scheinbar konkreten Macht 

der Liebe erweist sich als verzweifelter und zurn Scheitem verurteilter Versuch, "dieses 

sich verabschiedende Gliick, das seine Zeit gehabt hat" (Malina, 1971: 334), zu 

verHmgem. Es kommt zum Ausdruck, dass die Ich-Figur nicht zum selbstbestimmten 

Leben findet, sondem nur eine Fonn des scheinbaren Uberlebens erfindet. Das hei13t, der 

Versuch durch Ivans und Malinas Liebe zu leben, scheitert. Die Ich-Figur verliert sich 

selbst durch Rollenhaftigkeit, in der das Subjekt sich nicht mehr frei bewegen kann, 

erstarrt zum Bild, wird am Ende des Romans zur ,,Karikatur" (Malina, 1971: 349) und in 

der "Wand' (Malina, 1971: 356) gefangen. 

Hierin liegt allerdings auch die gro13te Gefahr fUr die Ich-Figur, weil sie so die 

Bedingungen, an denen ihre IdentiUit und ihre Emanzipation scheitert, nicht erkennen 

kann. Der Anspruch, absolut zu lieben und alles geben, schHigt in der Lebenswirklichkeit 

der Ich-Figur immer wieder ins Gegenteil urn, namlich in ,,Abhiingigkeit und 

Selbstverleugnung" (Bachmann, 1983: 97), die schlie13lich tOdlich wird. Volker-Hezel 

(1981) interpretiert dies ahnlich: "Die zunehmende Polarisierung von weiblichem 

Liebeanspruch und miinnlichem Zweck- und Niitzlichkeitsdenken und die 

Funktionalisierung aller Lebensbereiche macht die Frauen zu Opfern ihrer Fiihigkeit zu 

lieben" (V Olker-Hezel, 1981: 25). 

Interessanterweise entspricht eine weibliche Lebensweise und auch Liebesweise dem, 

was Cixous (1977) als "weibliche Okonomie" bezeichnet, bei der es urn ,,Energien, von 

einem System der ·Verausgabung" geht, wabrend die mfumliche Okonomie nach Cixous 

auf die Fonnel "geniejJen, ohne zu bezahlen" gebracht werden kann (Vgl. Cixous, 1977: 

28). FUr eine solche Art zu lieben gilt eine Beschreibung von Claudine Herrmann: 

"Wiihrend der Mann aus der Liebe der Frau Kriifte sch6pft, die er fiir die AujJenwelt 

verbraucht, beraubt sich die Frau ihrer selbst, indem sie gibt, was ihr nie wirklich 

zuriickgegeben wird" (Hennann, 1978: 55). 

Bachmann stellt mit der Ich-Figur das bedrlingte weibliche Prinzip mit der Macht von der 

Liebe dar, das ihr befreites Selbst in der Liebe sucht. Damit riickt auch Ingeborg 

Bachmanns weibliche Liebe in die Nahe der Vorstellungen von Helene Cixous. Cixous 
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definiert diesen Zustand der Liebe als das Verdrangte, Ausgeschlossene, Unbewusste, das 

sich erst artikulieren muss, genauer gesagt, sich befreien muss. Das heiBt, in der Liebe 

sehen sowohl Bachmann und Cixous kein geeignetes Mittel fUr die Emanzipation der 

Frau (vgl. Albrecht, 2002: 145). 

Die Liebe in Malina ist ein "Ereignis", das die Gefahr von dem Vorstimmen, von der 

IdentiHUsauf10sung und von dem Scheitem der Emanzipation verursachen kann. Die 

Liebe hier im Roman treibt die Ich-Figur zum Beispiel nicht voran, sondem paralysiert 

sie hinter einer Fassade der Geborgenheit. Dadurch wird die Ich-Figur starker von Ivan 

abhangig und kann kein Bewusstsein zur Selbstbefreiung ausbilden. Bachmann stellt hier 

die Kehrseite von der Liebe den Lesem dar, dass schone Sachen wie die Liebe die Frau 

unmobiliert und unemanzipiert macht: 

"Diese Frau Iiebt so auI3erordentlich, dass dem auf der anderen Seiten nichts entsprechen kann. [ ... ] 

und dass es ihr bei der Emanzipation nicht gelingt .... Die pseudomodeme Frau mit ihrer qUlilenden 

Tilchtigkeit und Energie ist fUr mich immer hochst seltsam und unverstlindlich gewesen" (Bachmann, 

1983: 74). 

Bail (1999) stimmt zu und schreibt: "Bachmann gestaltet mit der Jch-Figur ein 

Lebensprinzip, das der Emanzipation entgegensteht" (Bail, 1999: 152). 

Man sieht also, dass die Liebe hier als Suchtmittel, Schutzillusion, gewalttatiges Spiel, 

Unterdruckungsmethode und, meines Erachtens, als wichtigster Grund fUr das Scheitem 

einer Emanzipation auftritt. Bachmann selbst stellt die Liebe absichtlich als Todesart dar, . 

was ja das Kemthema ihres Projekts ist: ."die Liebe ist in "Ma.lina" eine Art von 

weiblichen Todesarten. [ . .] Sie verhindert, dass sich die Frau in ihrer Eigenart entfalten 

kann" (Bachmann, 1983: 79). Die Liebe, die im Buch prasentiert wird, Hisst keine 

Dberlebenschance fUr die Frau offen, sie bietet nur zwei Todesarten: den langsamen Tod 

durch die Liebesvergiftung, Ivans Injektion von der Wirklichkeit, oder den Ich-Verlust 

ohne Droge, den Tod durch den Liebesentzug. Weder in dem einem noch in dem anderen 

Zustand hat die Frau nach Bachmanns Meinung Distanz zu dem tOdlichen Gift der Liebe. 

Ebenso wenig in der Abhangigkeit von Liebe kann die Ich-Figur sich mit Liebesverzicht 

von der Liebe distanzieren, denn der Verzicht der Liebesinjektion fUhrt zur 

IdentiHHslosigkeit und zum Selbstmord. Deswegen beschleunigt es nur den Prozess der 
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SelbstauslOschung, die niemals zur Emanzipation fUhrt, als Malina der Ich-Figur die 

Wahrheit sagt, dass sie namlich keine Hoffnung mehr in dieser Gesellschaft hat und auch 

die Liebe tOten solI. Die Liebe aufzugeben ist der Weg, die weiblichen Todesarten zu 

verhindem und sich erfolgreich zu emanzipieren. Dies ist fUr die Ich-Figur nicht moglich. 

Meine Analyse deckt sich mit den Aussagen von Bail. Sie erklart den Grund, warum die 

Liebe eine Todesart fUr die Ich-Figur ist: 

"Deutlich wird jedoch bereits im ersten Kapitel, dass die Ich-Figur [ ... J zwei Todesarten ausgesetzt ist: 

Ohne Bezug zum Geliebten ist die Ich-Figur nicht lebensflihig. 1st das Leben ohne den Geliebten yom 

UnglUck bestimmt, so verflillt die Ich-Figur im verliebten Zustand in eine sklavische Abh1tngigkeit, im 

Liebesrausch lebt sie nur fUr Ivan, ihre Existenz verschwindet im "erfUllten Dasein" fUr ihn" (Bail, 

1984: 95). 

Die gedankliche Konstruktion ist kIar. Wenn man sein Leben in die Hande eines Anderen 

legt und dieser weggeht, stirbt man. Letztlich wird die Ich-Figur nicht zur Befreiten, 

sondem in der WirkIichkeit das unterdriickte Opfer und kann das urspriingliche Ziel, ihre 

Selbstbefreiung nicht erreichen. Die Liebe verhindert ihre Emanzipation, weil sie wegen 

der Liebe nur auf den Geliebten stOBt und weder mutig noch fahig ist, "den Kopf' oder 

ihr Bewusstsein fUr sich nutzbar zu machen, stattdessen verdrangt sie sich selbst in der 

Wirklichkeit ganz in der Unterdriickung, wahrend sie in die Geborgenheit der Liebe und 

Selbstverleugnung flieht. Die Idee, die Liebe als Mittel zur Emanzipation zu verwenden, 

scheitert an so1chen Abhiingigkeitsverhiiltnissen oder wirkt zumindest ganz anders als es 

die Frau erwarten wtirde. 
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Kapitel IV 

4.1 Vergleich der Frauenemanzipation in den beiden Romanen 

1m abschlieBenden Teil der Arbeit soIl verglichen werden, wie Bachmann und Wolf die 

Emanzipationprozesse ihrer Protogonistinnen in den beiden Romanen gestaltet haben. 

Die Analyse wird in zwei kleinen Kapiteln zur "aufieren Emanzipation" und "inneren 

Emanzipation" durchgeflihrt. 

4.1.1 AuBere Emanzipation 

In dieser vorliegenden Arbeit verwende ich den Begriff "Emanzipation" von Birgit 

Wellies Theorie. Nach dieser Theorie besteht Emanzipation aus zwei Stufen, namlich der 

auBeren und inneren Emanzipation (Siehe Kapitel 1.7). Die auBere Emanzipation ist 

erreicht, wenn man seine grundlichen Rechte und Ptlichten ausuben kann. Auch wenn 

man fUr sich und sein Alltagsleben verantwortlich sein kann und nicht von zurn Beispiel 

den Eltem oder der Religion abhangig ist aber es ist allerdings hochst unsicher, dass nur 

diese Art von Einanzipation zum "wirklichen" Gluck einer Frau beitragt und die Frau zur 

"wirklichen Emanzipation" bringen kann. Wellie (1991) bemerkt, dass eine Frau oft 

Zwiespaltigkeit zwischen dem eigenen Wunsch und der Anpassung in der Gesellschaft 

und spater Verzweitlung erfahrt, obwohl sie die auBere Emanzipation erreicht hat (vgl. 

Wellie, 1991: 125). Zu einer gelungenen Emanzipation gehort nach ihrer Theorie vor 

all em auch die innere Emanzipation, auf die sich diese Arbeit konzentiert und auf die ich 

spater im Kapitel 4.1.2 eingehen mochte. 

Da Frauen wie Ingeborg Bachmann und Christa Wolf als berlihmte Schriftstellerinnen 

akzeptiert werden, und ebenso literarische Erfolge wie die mannIichen Schriftsteller 

einfahren, ermoglicht es ihnen, finanziell unabhangig zu sein (vgl. Albrecht, 2002: 58). 

Nicht nur, dass die beiden Schriftstellerinnen nach Wellies Theorie die "aufiere 

Emanzipation" erreicht haben, man findet solche Gedanken auch in ihren Romanen und 

das Leben ihrer Frauenfiguren (vgl. Beebee, 2001: 267). Sie beschreiben das Leben oder 

die Klagen einer Frau, die trotz der Arbeitstatigkeit und ihrer Bemuhungen urn 

Befreiungen in der patriarchalischen Gesellschaft nicht akzeptiert sind und unterdrlickt 
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werden. Das ist nich verwunderlich, weil zur Zeit der beiden Autorinnen die feministische 

Bewegung, in der dieses Problem oft kritisiert wird, sehr aktiv ist. Fili Wolf ist es klar, 

dass der Einfluss der Frauenbewegung sie und ihre Werke beeinflusst hat und sie hat sich 

selbst als "Feministin" genannt (vgl. Wolf, 1989: 75). Aber auch viele Werke von 

Ingeborg Bachmann, die vor der Zeit der Frauenbewegung gelebt hat, wei sen eine 

"feministische Qualitat" (vgl. Albrecht, 2002: 125 und Bail, 1984: 5). Ferninistisch 

betrachtet merkt man, dass Bachmann die meisten ihrer Werke mit einer "Utopiekraft", 

die man als weibliches Attribut und ihre "Signatur" verstehen kann, verfasst. In Malina 

zitiert Bachmann oft die Formel: "Ein Tag wird kommen", woraus man unschwer 

bemerkt, dass sie in der Gesellschaft eine schmale Zukunft und Chance fur Frauen zu 

"sehend werden, sehen machend"' sieht, was Wolf von ihr tibernimmt (V gl. Wolf: 1983: 

256). Thomas Beebee ist sogar der Meinung, dass die Kassandra-Figur von Bachmanns 

Utopie beeinflusst ist: "As a " Seher" Kassandra is the literal personification of 

Bachmann's utopian vision for women" (Beebee, 2001: 268). 

1m nachsten Kapitel wird die Idee der auBeren Emanzipation in beiden Romanen gezeigt 

und analysiert. Es gliedert sich in zwei kleinen Kapiteln, namlich Identitatsbestimmung 

als erste Stufe der Emanzipation und ZWiespaltigkeit als Resultat der Eingliederung ins 

mannliche System. 

4.1.1.1 Identitatsbestimmung als erste Stufe der Emanzipation 

Hinsichtlich der unterschiedlichen Gedanken der Autorinnen tiber die Emanzipation von 

zwei Frauenfiguren ist zu bemerken, dass obwohl beide Wege zur Emanzipation 

unterschiedlich sind, namlich die Ich-Figur' in Malina mittels der Liebe und Kassandra 

mittels dem Bewusstsein, der Emanzipationsprozess von den beiden Figuren fast illmlich 

ablauft. Zunachst nutzen beide Figuren, die Ich-Figur und Kassandra, die Manner mit 

Bails Worten als "identittitstiftenden" Halt zur Emanzipation (vgl. Bail, 1984: 25). Das 

heiBt, die Ich-Figur und Kassandra lassen zunachst ihre "ldentittit durch die anderen" 

bestimmen. 

In Malina arbeitet die Ich-Figur als Schriftstellerin, die ziemlich gut verdient hat. Aber 

dass sie arbeitstatig ist und Geld verdienen kann hilft ihr nicht, die Unterdriickung und 

das Leiden in dem "Heute" zu iiberwinden, das Bachmann selbst als "allergroj3ten 
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Mordschauplatz" (Malina, 1971: 45) beschreibt. Durch die zahlreichen Fonnen der 

Unterdriickung hofft die Ich-Figur auf die Anerkennung und Erlosung durch Ivan, bis sie 

durch diese Liebe den angstfreien und befreiten Zustand erreicht, ohne zu wissen, dass 

die Liebe selbst als "Todesart" erscheint und zu ihrem "Tod" fiihrt. Indem sie die Liebe 

bekommt, gewinnt sie ihrerseits scheinbar ihre IdentiHitll. Mit Hilfe von Ivan wird sie von 

der Gesellschaft akzeptiert: "Auch wir sind ein akzeptabler Teil der Welt" (Malina, 1971: 

55). 

Beinahe identisch zur Ich-Figur erscheint Wolfs Kassandra am Anfang des Romans. 

Kassandra braucht Schutz und identiHitssttiftenden Halt von ihrem Vater und vom 

Konigshaus, deswegen lasst sie sich zur Priesterin, der einzigen moglich Arbeit fUr eine 

Frau, ausbilden. Sie braucht die Anerkennung in dieser mannIich dominierten 

Gesellschaft, urn ihre Identitat zu bekommen. Kassandra hat deswegen "einen 

Mannerberuf gewahlt, indem sie sich zur Seherin ausbilden liefJ" und vielleicht weil sie 

"werden [woUte] wie die Manner" (Wolf, 1983: 17). Das geht auch aus dem folgenden 

Satz hervor: "wie anders soUte eine Frau sonst herrschen konnen " (Kassandra, 1983: 

32). Als sie diesen Priesterinnenzustand erreicht hat, gliedert sie sich ins mannIiche 

Palastsystem ein und fiihlt sich, dass sie ihre IdentiHit erhalt. 

Obwohl die Identitatsbestimmung durch andere bei beiden als erste Stufe der 

Entwicklung erscheint, gibt es Unterschiede dabei. Bachmann stellt den Gedanken dar, 

dass ihre Ich-Figur die Beziehungen zu Ivan und auch Malina nur benutzt, urn ihren 

oberflachlichen Wunsch, nicht den Wunsch nach Emanzipation zu erfiillen. Das heiBt, es 

geht der Ich-Figur nur urn den eigenen Genuss und Schutz, als .o.b sie eine siichtig 

machende Droge einnimmt. Nach meiner Meinung vergisst die Ich-Figur ihr ganz 

ursprUngliches Ziel, sich zu emanzipieren. Das Interesse, sich selbst zu befreien, steht 

nicht in ihrem Mittelpunkt. Als sie "dieses Liebesheilmittel" gefunden hat, das 

nonnalerweise sogar gefahrlich fUr die selbstbewusste Frau erscheint, weil es ihre 

II Diese scheibare IdentiUit und dieses "GIOckgefiihl", in dem sich die Ich-Figur hier befindet oder mit Bails Worten "Liebes/ant!' (Ba: 

1984: 83) scheint nicht angreifbar zu sein, da es sich, wie schon oben erwlihnt, als " wirkliche Kraft' (Malina, 1971 : 29) darstellt Es ist 

nur ein geistiger, hoherer Ort, eine Utopie, eine Welt im "Ich", die bisher keinen wirklichen Ort hat und die im Empfinden der Ich-Figl 
zu einem real en Ort zu werden scheint. (Weigel, 1999: 75) 
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Selbstwerdung verhindert (vgl. Bail, 1984: 143), kann die Ich-Figur nicht aufhoren, es zu 

verwenden und identifiziert sich mit diesem Heilmittel, als wtirde es fur sie als "Schutz" 

vor der schlimmen AuBenwelt wirken. Somit konnen die sozialen UnterdrUckung und 

problematische AuBenwelt sie nicht schwer machen. Bei Kassandra ist es anders. Wolf 

gestaltet ihre Figur mit Absicht, so dass Kassandra als eine Frau mit Mut und "bewusstem 

Kopf' erscheinen solI, die sich im Gegensatz zu der abhangien Ich-Figur in der 

patriarchalischen Gesellschaft fur ihr Recht wehrt. Kassandra Hisst zunachst ihre Identitat 

durch andere bestimmen, nur weil sie damals diese Methode als einen in der Zeit 

moglichen Weg zur Selbstbefreiung betrachtete: " wie anders sollte eine Frau sonst 

herrschen konnen " (Kassandra, 1983: 32). Kassandra lei stet spater in der Erzahlung 

Widerstand, urn ihr Recht zu behalten, wenn die mannIiche AuBenwelt ihr Recht zu 

berauben beginnt (Siehe Kapitel 2.2.2.1.4 und 2.2.2.1 .5). 

4.1.1.2 Zwiespaltigkeit als Resultat der Eingliederung ins mannliche System 

Fur die beiden Frauenfiguren mit verschiedenen Methoden der Emanzipation entsteht 

noch einmal die Gemeinsamkeit wahrend des Prozesses. Die zwei Frauenfiguren 

versuchen, sich im Mannersystem zu integrieren, urn eine Identitat zu bekommen. Die 

Ich-Figur kann tiber ihre schriftstellerische Arbeit fur sich Geld verdienen. 1m Laufe der 

Zeit identifiziert sich mit ihrem Geliebten und mochte Schutz und Liebe von ihm, urn ihr 

Ziel, die Emanzipation, zu erreichen. Sie passt sich dem Geliebten sehr an und ist willig, 

sich ihm unterzuordnen. Kassandra integriert sich ins Mannersystem, indem sie eine 

Priesterinnenstelle bekommt, die sie von den anderen unterdrUckten Frauen im Roman 

ab~ebt und eigentlich mehr Recht geben sollte. Die beiden erleben allerdings viele 

Zwiespaltigkeiten. Das heillt, sie denken, dass diese Integration ins Mannersystem, in 

dem sie sich sehr anpassen mussen, urn die Liebe und die Anerkennung von Mannem zu 

erhalten, ihnen die Emanzipation ermoglichen wird. In der Realitat unterdriickt diese 

Integration sie aber vielmehr und beraubt sie ihrer Rechte (vgl. Klasson, 1991: 147). 

In Malina lasst Bachmann ihre Figur die UnterdrUckung erleben, obwohl die Ich-Figur 

arbeitsUitig ist und hochgradig die auBere Emanzipation erreicht hat. Die Arbeit gibt ihr 

kein Sicherheitgefiihl in der patriarchalischen Gesellschaft und unterstiitzt ihre 

Emanzipation nicht (vgl. Bail, 1984: 88). Deswegen sucht sie die Losung in ihrem 

Geliebten und seiner Liebe, und muss erkennen, dass sie in groBe Zweifel gerat, weil die 
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Liebe ihr keine Freiheit bringt, sondem zur Unterdriickung und Rollenunterwerfung 

fUhrt. Urn diese Anerkennung und die Identitat fur ihre Emanzipation zu bekommen, 

denkt die Ich-Figur, dass sie sich Ivan anpassen und seinen Wunsch unterordnen muss. 

Urn diesen "befreiten" Zustand zu bewahren, liebt sie Ivan ausmaBlos. Sie macht alles 

"gegen aile Vernunft" (Malina, 1971: 179) flir ihn. Sie zeigt ihre AusmaBlosigkeit, 

extreme Liebessucht und zugleich die Bereitschaft, sich ihm unterzuordnen, indem sie 

sagt: "Jch lebe in Ivan. Jch uberlebe nicht Ivan" (Malina, 1971: 45). Diese tOdliche 

Abhangigkeit wirkt ganz im Gegenteil von der Selbstbefreiung. Einerseits mochte sie mit 

Hilfe der Liebe einen angstfreien und unabhangigen Zustand erreichen, andererseits ist 

das Resultat die todliche Abhangigkeit und Rollenunterwerfung. Anders gesagt, entweder 

traut sich die Ich-Figur, ohne Liebe sich selbst von der mannIich dominierten 

Gesellschaft zu emanzipieren, aber dann kann sie keine Identitat finden und nicht 

uberleben, oder sie kann sich mit Hilfe der Liebe in der selbstverleugneten Geborgenheit 

geschutzt fiihlen und sicher leben, aber sie wird niemals zu einem ganzheitlichen Selbst 

kommen. Das verursacht die sehr groBe Zwiespaltigkeit der Ich-Figur. Bachmann zeigt 

meistens in ihren Werken das Problem der Identitatslosigkeit der Frau in der mannlich 

dominierten Gesellschaft. Besonders in Malina ist eindeutig, dass Bachmann das 

unausweichliche Leiden der Frau in einer Gesellschaft prasentiert, die keine Moglichkeit 

zur Emanzipation fur die Frau bietet (vgl. Albrecht, 2002: 214). 

Bachmann betont noch anhand der Gestaltung der Ich-Figur, die mit der Theorie der 

auBeren Emanzipation von Birgit Wellie ubereinstimmt, dass die Frau, die arbeitstatig 

und auBerlich hochgradig emanzipiert ist, oft unglucklich und "unemanzipiert" bleibt. 

Die Arbeit und eigener Ve"rdienst konnen wohl Frauen keine richtige Emanzipation 

geben. In Malina kann sich die Frau gegen die Unterdriickung in der patriarchalischen 

Gesellschaft nicht wehren und bleibt unterdriickt: "Es ist sehr merkwurdig [ . .J, wenn 

ausgerechnet eine Frau, die immer ihr Geld verdient hat, sich ihr Studium verdient hat, 

immer gearbeitet hat, sich nicht emanzipieren kann [ . .} Jch sehe kaum Chancenfur sie, 

dieser fur sie nicht mehr unertraglichen Welt zu entkommen" (Bachmann, 1983: 109f.). 

Auch in Kassandra ist die Hauptfigur mit der bedrohlichen Zwiespaltigkeit konfrontiert, 

wenn ihre auBere Emanzipation, die Stelle als Priesterin, ihr kein freies Denken und keine 

Wahrheit erlaubt, sondem sie zum mannlichen Instrument der Luge zwingt. Paris, der 
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eigentlich Helena nach Troja bringen wird, kann das nicht erledigen. Trotzdem, urn 

seinen Gesichtsverlust zu schiitzen und die Ehre des Hauses zu wahren, tun die Manner, 

besonders Priamos so, als hatten sie Helena. Als die Griechen Helena zuriiclmehmen 

mochten, sagen die Manner von Troja nicht die Wahrheit aus Angst vor Gesichtsverlust, 

dass Helena nicht hier ist. Die Manner mochten lieber einen Krieg ohne richtigen Grund 

fiihren. Kassandra ist traurig und erstaunt wie die Manner "hinter der Wahrheit" alles fur 

sich nutzen. Sie fiihlte sich verpflichtet, die Wahrheit gegen aIle Liigen der schwachen 

Manner als Widerstand zu sagen. Aber wenn sie ihr Recht zum Sprechen benutzt, verletzt 

sie die Regeln des Palasts und enttauscht ihren geliebten Vater. Kassandra kann ihren 

Wunsch unter dieser Integration ins Mannersystem nicht realisieren. In dieser 

Formulierung steckt nach meiner Ansicht die Unmoglichkeit, sich selbst zu entfalten, 

wenn Kassandra als Priesterin, als ein Teil der Palastwelt, arbeitet. Das ist flir Kassandra 

zwiespaltig und sie weiB nicht, was sie machen solI. Kassandra mochte als 

Lieblingstochter von Priamos dem Staat treu sein, aber sich so unterworfen in der 

Priesterinnenstelle zu verhalten, verbietet ihr Recht zum Sprechen und verbietet 

schlieBlich ihre Selbstwerdung. 

Aber im Gegensatz zur hoffnunglosen Situation bei Bachmann prasentiert Wolf eine neue 

Losung fur diese anscheinend ausweglose Situation, namlich die innere Emanzipation. 

Nach Wolfs Ansicht haben Frauen immer noch die Chance, sich in der patriarchalischen 

Gesellschaft zu emanzipieren. Wenn Frauen sich von der Abhangigkeit des Mannes 

befreien mochten und die Losung in Arbeitstatigkeit und Identifizierung mit dem 

Mannersystem suchen, werden sie nach Wolfs Meinung meistens nUT die kontinuierliche 

Unterdriickung, Zwiespaltigkeit und unerhortes Leid~n finden (vgl. Wolf, 1983: 45). 

Diese Suche ist also Zeitverschwendung. Das heiBt, die Arbeitstatigkeit oder die 

Integration ins Mfumersystem nach Wellies Theorie, der Beweis der auBeren 

Emanzipation, ist nicht geeignet, urn die Frau zur "wirklichen" Emanzipation zu bringen. 

Deswegen sollten Frauen mutig sein und sich vielmehr auf ihr Selbst, auf ihren 

bewussten Umgang mit der eigenen Emotion und auf problematische Situationen 

konzentieren, urn wirklich "Herr des Schicksals" zu sein (ebd.). Wenn die Frau ihre Kraft 

benutzen und sich selbst mit Bewusstsein erkennen kann, wird sie schlieBlich die 

richtigen Handlagen in dem problematischen Zustand der Unterdriickung finden und ihr 

Ziel der "richtigen Emanzipation" erreichen. Christa Wolf selbst, die ihre Kassandra als 
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"Heldin der inneren Entwicklung" zeichnet, hat sich tiber den unterstiitzenden Faktor, die 

bessere Selbsterkenntnis, zur erfolgreichen inneren Emanzipation geauBert: 

"Eine Anderung der emotionalen Einstellung und der Uberzeugung der Frau wird ihr erlauben, 

wirksamer zu handeln. Ich meine damit nicht die praktischen, 5konomischen und politischen Aspekte, 

da ich glaube, dass viele von ihnen mit Intelligenz und klarem Verstand gel5st werden k5nnen. Ich 

m5chte vielmehr die Konfrontation mit uns selbst betonen, wei! diese eine Quelle der Kraft zur 

Befreiung ist. [ ... ] Wir vergeuden kostbare Energie fUr fruchtlose Rebellionen. Eine bessere 

Selbsterkenntnis kann uns die M5glichkeit geben, Herr unseres Schicksals zu sein.il" (Wolf, 1983: 45). 

Interessanterweise stimmt dieser Punkt mit Wellies Theorie tiber die Wichtigkeit der 

inneren Emanzipation tiberein. Das Resultat der auBeren Emanzipation ist fUr Kassandra 

kein befreites Leben, sondem sie wird vielmehr hinsichtlich des "Mannerwahns" 

unterdruckt. Wie Wolf diese problematische Situation anhand einer neuen Art von 

Emanzipation in Kassandra lOst zeigt sich im nachsten Kapitel. 

4.1.2 Innere Emanzipation 

Bei der inneren Emanzipation geht es urn "innere Selbstentwicklung", bei der man seine 

Identitat finden muss, urn sich selbst aus der unterdruckenden Herrschaft zu befreien und 

sein personliches Leben eigenstandig glUcklich zu leben (vgl. Wellie, 1991: 75). Die 

innere Emanzipation kann ohne auBere Voraussetzungen wie unabhangige Arbeit erreicht 

werden. Das heiBt, die innere Emanzipation konzentriert sich nicht auf die Neugestaltung 

von Okonomie, Politik oder Verwaltung, statt dessen werden die Bewusstseinsbildung, 

individuelle Lebenspraxis und das erreichbare GlUck betont (vgl. Klasson, 1991: 153). 

Shafi (1981) bezeichnet die "innere Emanzipation" als eine neue Kommunikati(;ns- und 

Bewusstseinsstruktur, die den Alltag als das Entscheidende ansieht. Der Wandel findet in 

diesem Fall durch die bewusste Veranderung des Subjekts und semer 

Wahrnehmungsweisen statt. Demnach erfahren Frauen nach diesem Prinzip, dass 

Veranderungen in einem Individuum auch gesellschaftliche Veranderungen in der 

Zukunft bezwecken konnen (vgl. Shafi, 1989: 95). 

Bei der inneren Emanzipation spielt der bewusste Umgang mit Emotion oder emotionale 

Intelligenz in Marion Raves Befreiungsstrategien eine Rolle als "notwendige 

Vorraussetzung zur Selbstbefreiung" (Rave, 1991: 45) beschrieben. Sie auBert folgendes: 
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"Bevor wir von Emanzipation reden konnen, muss die Frau erst einmal dafiir emotional 

fit sein" (ebd.). 

AuffaIlig an Raves Theorie ist die Rolle der Manner als Feindbild, das die Emanzipation 

der Frau verhindert. Das negative Mannerbild spielt auch eine Rolle bei der inneren 

Emanzipation, denn Emanzipation bedeutet die Befreiung von der mannlichen Herrschaft. 

Nach Rave (1991), der Verfasserin von Befreiungsstrategien ist das dazugehorige 

Feindbild zum Beispiel das negative Bild vom "Vater" als Unterdrticker in beiden 

Romanen Kassandra und Malina. Ein so1ches Feinbild verhindert demnach, einen Teil 

der eigenen Personlichkeit als den "eigenen" zu erkennen, zu akzeptieren und mit ibm 

urnzugehen (ebd., 1991: 57). Wir konnen diesen Gedanken sehr deutlich in Kassandra 

sehen, in der die Auseinandersetzung von Kassandra mit ihrem Vater Priamos der 

Hauptgegenstand ist. Auch in Malina kommt der Streit mit dem "Vater" sehr oft vor. 

Diese Auseinandersetzungen hangen stark mit dem Erfolg von inneren Emanzipation der 

Figuren zusarnmen. In vielen Untersuchungen tiber die Frauenemanzipation in der 

Literatur konzentrieren die Verfasser sich hauptsachlich auf die auBere Emanzipation 

(vgl. Wellie, 1991: 23). Das heiJ3t, die Frau kann sich nur emanzipieren, wenn sie 

arbeitstatig und ehelos ist. Es ist zwar richtig, dass sie dann unabhangig von den Mannern 

leben kann, aber es bleibt die wichtigere Frage unbeantwortet, ob die Frau dabei 

"glticklich" tiber ihre Selbstbefreiung, "wirklich emanzipiert" und "wirklich unabhangig 

von der Macht der Manner" ist. In der Realitat dtirfte es ziemlich haufig sein, dass sich 

Frauen, obwohl arbeitstatig und daher "emanzipiert" im Sinne von auBerer Emanzipation 

sind, kontinuierlich bedroht und sich oft von den Mannern unterdrtickt fiihlen. Diese 

Situation wird von Bachmann und Wolf in ihren Romanen aufgenommen (vgl. Leo~ard, 

1989: 55). Wolf zeigt in Kassandra eine andere Losung fUr die problematischen 

Situationen bei der Frauenemanzipation, namlich die innere Emanzipation, wahrend 

Bachmann keine andere Losung, nur die Hoffnunglosigkeit in dem unterdriickten und 

schwachen Leben einer Frau prasentiert, die sich mittels der Liebe emanzipieren mochte. 

1m Kapitel 4.1.1 haben wir schon die auJ3ere Emanzipation in den zwei Romanen 

ausfiihrlich diskutiert, deswegen wird nun im nachsten Kapitel der Prozess der inneren 

Emanzipation in den Romanen dargestellt. 
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4.1.2.1 Umgang mit problematischen Geitihlen (Wahnsinn, Schmerz und Angst) als 

zweite Stufe der Emanzipation 

In der Zeit der Unentschiedenheit, die trotz dem Erreichen der auBeren Emanzipation 

auftritt, leiden beide Frauenfiguren an groBer Angst und unertraglichem Schmerz. Dieser 

Zustand gehort nach Wolfs (vgl. Wolf, 1983: 154) und Bachmanns Ansicht (vgl. 

Albrecht, 2002: 125) zum Emanzipationsprozess, wobei die zwei Autorinnen ihre 

Figuren unterschiedlich handeln lassen. Bachmann lasst die Ich-Figur nicht positiv mit 

Angst und Schmerz umgehen, gestaltet sie so gar als Grund der blinden Hingabe an die 

Liebe (vgl. Bachmann, 19S3: 124). Dagegen gestaltet Wolf Kassandras Schmerz als 

"Schmerz der Subjektwerdung" (Wolf, 1983: 89) und Kassandras Angst als 

,,schlUsselbegriff der Entwicklung", weil Kassandra ihren "bewussten Kopf' benutzt und 

wagt, sich mit solchen problematischen Gefiihlen auseinandersetzen. 

Laut Christine Kanz' Stodie Angst und Geschlechterdifferenz bedeutet die Angst der Frau 

im Patriarchat vor Unterdruckung und Beherrschung dUTCh den Mann, oft die Angst vor 

physischer, seelischer und geistiger ZerstOrung und der Vernichtung weiblicher Ganzheit, 

die geschieht, wenn die Frau ein selbstbestimmtes Leben fiihrt sowie wenn die Frau ihre 

Angst nicht zu verstehen versucht (vgl. Kanz, 1999: 185). Wenn sie zumindest erkennt, 

wovor sie Angst hat und mit der Ursache bewusst und vorsichtig umgeht, kann die Angst 

die Selbstwerdung unterstiizt, indem sie erlaubt, sich selbst eine Weile zu retlexieren und 

zu erkennen (ebd.). 

Aus Malina geht hervor, dass die sensible Ich-Figur in der mannlich dominierten 

Gesellschaft, dem "allergr6jJten Mordschauplatz" (Malina, 1971: 45) zutiefst leidet. Statt 

den richtigen Umgang mit ihrer Angst und ihrem Schmerz zu finden, macht sie sich von 

der Liebe abhangig und hofft nUT passiv auf die Erlosung. Der Grund, warum Bachmann 

ihre Figur sich so abhangig verhalten lasst, liegt vielleicht daran, dass sie "das Leben der 

Frau als ungeheuerliche Krankung" (Bachmann, 1983: 111) und "ein Dokument eines 

Problems der [ . .} Existenz der Frau" (Schottelius, 1990: 74) in Malina darstellen 

mochte. Bachmann hat nUT wenig Hoffnung, dass sich Frauen in der patriarchalischen 

Gesellschaft emanzipieren konnen. Deswegen veranschaulicht Malina vielmehr die 

ZerstOrung der Frau und ihre Identitatslosigkeit in der Gesellschaft dUTCh eine 
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Frauenfigur ohne Mut und bewusste Auseinandersetzung (vgl. Albrecht, 2002: 75). 

Anders als bei Wolf konnen Frauen laut Bachmann nur mit ihrem Frausein untergehen 

(vgl. Steiger, 1978: 289). Statt wie Kassandra mit Hilfe des Mutes und des Bewusstseins 

diese bedrohlichen Gefiihle zu verarbeiten, wird die Geschichte der Ich-Figur von der 

Bedrohung und Bedrangung beherrscht, urn nach Bachmanns Meinung die Zerstorung 

des empfindlichen Lebens der Frau zu zeigen. Physischer und psychischer Schmerz und 

Angst ist der Ich-Figur in Malina zwar unertraglich, aber unvermeidlich ist es fUr die Ich

Figur nicht, sich solchen Gefiihlen zu unterwerfen. Aber da sich die Ich-Figur von 

Anfang an nur am Mann und an seiner Liebe orientiert, weiB sie nicht, wie sie 

unabhangig mit ihrem Gefiihl umgehen solI. Sie gerat in Wahnsinn, wenn sie keine Liebe 

erfahrt. Bachmann gestaltet den Wahnsinn bei ihrer Figur nicht als positive Sache; 

ablaufigen Schutzort und niitzliche Zeit wie bei Kassandra, sondern als negative Sache, 

namlich die Verstarkung der Abhangigkeit. Weil die Ich-Figur nicht mutig ist und keinen 

produktiven Umgang mit dem Wahnsinn findet, wird sie von diesem Wahnsinnszustand 

beherrscht. Je wahnsinniger die Ich-Figur ist, desto abhangiger wirkt sie gegeniiber dem 

Mann Malina: "Jch ware dart fast wahnsinnig gewarden, nein nicht nur am See, auch in 

der Zelle, [ . .] wahnsinnige gewarden! Malina halt mich [ . .] Jch hange an ihm, hange 

mich fester an ihm H (Malina, 1971: 178). 

In Kassandra erlebt die Kassandrafigur am Anfang Angst und Schmerz zusammen mit 

Verzweiflung und Unterdriickung. Der Unterschied 'ist aber, dass Wolf ihre Kassandra 

sich nicht passiv von der Liebe abhangen, sondern miitig mit solchen problematischen 

Gefiihlen auseinandersetzen lasst. Wie bei Bachmanns Ich-Figur wirken Schmerz und 

Angst so stark, dass Kassandra in den Wahnsinn ·flieht. Aber der Wahnsinn hat 

interessanterweise nach Wolfs Ansicht eine positive Funktion, namlich als ablaufiger 

Schutzort und Moglichkeit zur Selbstartikulierung, wenn man sich bewusst mit dem 

Wahnsinn auseinandersetzt und sich in ihm nicht verliert. Man kann den Wahnsinn als 

positive Sache an mehreren Textstellen sichtbar beweisen. Zum Beispiel, wenn 

Kassandra in Zwiesprutigkeit gerat, weil sie nicht weiB, wie sie trotz Verbot die Wahrheit 

iiber den Krieg aussprechen kann, aufiert sie ihr Gebot im Zustand der Wahnsinnigen. 

Damit wird sie nicht bestraft, kann aber ihre Meinung aussprechen, obwohl es nicht die 

volle Nachricht ist. Kassandra erlebt drei Anfalle, und am Ende eines jeden setzt sich in 

ihr ein StUck Wahrheit durch, bis sie sich selbst traut, die volle Wahrheit auszusprechen. 
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Kassandra hat eine AuBerungsfonn gewahlt, die nicht mehr bestraft werden kann, da sie 

unter diesem Schutz steht. 1m Gegensatz zu Malina zeigt Kassandra den exemplarischen 

Fall, dass Wahnsinn sich zu einer positiven Kraft flir die Emanzipation und einem 

Schutzort wandeln kann. Dies setzt allerdings bewusste und emotionale Intelligenz 

voraus. 

Hier ist meines Erachtens noch ein wei teres interessantes Ergebnis festzustellen. Neben 

der bewussten Auseinandersetzung mit dem Wahnsinn, der dann zu einem positivem 

Schutzort wird, gestaltet Christa Wolf den besonderen Umgang ihrer Protagonistin mit 

den dazugehorigen problematischen Gefiihlen wie Schmerz und Angst als einen der 

wichtigsten Schritte der inneren Emanzipation. Zum Beispiel gestaltet Wolf den 

besonderen Umgang mit Schmerz bei Kassandra, indem Kassandra mit scharf em 

Bewusstsein ihren Schmerz als Weg zur ihrer Selbstbefreiung erkennt, warnend sie bei 

Homer und Euripides als eine schmerzhafte Wahnsinnige erscheint (vgl. Rose, 1989: 

25f.). Der Grund konnte Maisch zufolge so erklart werden, dass Wolf trotz groBem 

Schmerz die Wichtigkeit des Bewusstseins zur Selbstkontrolle den Lesem zeigen mochte 

(vgl. Maisch, 1986: 87). Christa Wolf hat in Voraussetzung einer Erzdhlung die 

Wichtigkeit des Schmerzes geschrieben: "War Kassandras Schmerz nicht Schmerz der 

Subjektwerdung?" (Wolf, 1983: 89). In diesem Zusammenhang ist auch wichtig, wenn 

man ein "Subjekt" werden mochte, ist der Schmerz also einer der notwendigen Faktoren. 

Den Subjektstatus bekommt man nicht so einfach. Oft muss man unter groBem 

auBerlichen und innerlichen Schmerz leiden wie in Kassandra aber man soIl ihn nicht 

ignorieren, sondem ihn erkennen, urn sich selbst entwickeln zu konnen (vgl. Maisch, 

1986: 89). 

Auch Kassandras Angst gestaltet Wolf als wichtige Stufe zur Selbstbefreiung. In Malina 

dient Angst der Verhinderung der Selbstentfaltung, aber Wolf schreibt tiber sie anders 

(vgl. Kanz, 1999: 78). Angst wie Schmerz bei Kassandra funktionieren als ein AnstoB 

zum Nachdenken, Durchschauen, Loslassen, Selbstbefreien und zur Emanzipation. 1m 

Unterschied zu der Ich-Figur setzt sich Kassandra mit ihrer Angst auseinander bis in ihrer 

letzten Stunde. Sie kann die Angst und ihre Ursache verstehen und die schlimme Seite 

dieser Geflihle tiberwinden. Aufgrund ihrer Geflihlsarbeit erkennt sie den Zusammenhang 
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zwischen Abhangigkeit und Angst: "Die Freie lernt es, ihre unwichtigen Angste abzutun 

und die eine grofJe wichtige Angst nicht zufurchten" (Kassandra, 1983: 43). 

Dieser Vergleich der Figuren zeigt uns auch die unterschiedliche Absicht von den 

Autorinnen. Wahrend Bachmann keine Chance sowohl fUr die Frauenemanzipation, als 

auch fUr die Moglichkeit der Frau in der mannlich dominierten Gesellschaft zu leben 

sieht, pdisentiert Wolf eine andere Option fUr die Frauenemanzipation, namlich die 

innere Emanzipation. Deswegen ist es verstandlich, dass Wolf sehr vorsichtig Kassandras 

Umgang im Prozess der Emanzipation mit den problematischen Gefiihlen mit Mut und 

Bewusstsein prasentiert, wahrend Bachmann . ihre Ich-Figur nicht mit den Gefiihlen 

umgehen Hisst (vgl. Weigel, 1985: 65). 

4.1.2.2 Liebe als Grund mr die Verhinderung der Emanzipation 

Beide Figuren, die Ich-Figur und Kassandra, empfinden die Liebe als Grund fUr die 

"Verhinderung der Selbstwerdung". Diese auf den ersten Blick negative Funktion der 

Liebe ist aber ein Schliisselmoment fUr die Emanzipation, den die Frau richtig erkennen 

und nutzen muss. 

In Malina wird Liebe als "ekstatische [r 1 Zustand' (Bachmann, 1983: 75) beschrieben, 

der eine solche AusschlieBlichkeit erreicht, dass sie von anderen nicht mehr verstanden 

wird und meistens die Liebende wie eine Krankheit zerstOrt. Diesen Gedanken findet 

man oft in Bachmanns Werken. Schon in ihrem Horspiel Der gute Gatt von Manhattan 

(1958) und ihrem Werk Undine geht (1974) steUt Bachmann die ausmaBlose Liebe der 

Frau als problematischen Zustand dar, in dem die Frau wehrlos und unterworfen unter 

dem Mann ist und oft sich selbst zerstOrt, obwohl sie vor-emanzipatorische Gedanken 

hat. (vgl. Albrecht, 2002: 93). 

Die Liebe ist fUr die Ich-Figur ein Suchtmittel, das ihr einen eingebildeten Schutzraum 

vor der schlimmen, unterdIiickenden AuBenwelt gibt. Wenn es irgendein Problem fUr sie 

gibt, hofft sie auf die Liebe, ohne das Problem zu lOsen. Wegen dieser Selbstverleugnung 

ist es fUr die Ich-Figur unmoglich, sich in der Wirklichkeit zu entwickeln und zu 

emanzipieren. Wahrend die Ich-Figur die Liebe als Hilfsmittel zur Emanzipation sieht, ist 

die Liebe in der Wirklichkeit das Suchtmittel. Es ist der Grund, warum die Ich-Figur sich 
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nicht emanzipieren kann. Solange die Ich-Figur die Liebe als Suchtmittel benutzt, hat sie 

kein Interesse an etwas Anderem. Ihre tagliche Arbeit bleibt unerledigt. Sie reduziert sich 

in der Innenwelt, hat nur groBes Interesse an dem Geliebten und wird davon stichtig. Die 

Ich-Figur gibt aufgrund der Liebe ihrem Geliebten alles, deswegen bleibt die Ich-Figur in 

der unterdriickten Rolle der Frau gefangen. Ihre zu starke Hingabe an die Liebe wird im 

Roman oft als verhindemder Faktor fur ihre Emanzipation dargestellt. Je sHirker die 

Liebe die Ich-Figur pdigt, desto unvermeidlicher bleibt sie in der traditionellen 

Geschlechterrolle verhaftet, bei der sie sich zu Ivans VerfUgung halten und ihm zu 

Diensten sein muss. 

Moglicherweise verandert die Liebe sogar "normale" Frauen mit Ausbildung und Arbeit, 

die die auBere Emanzipation schon weitgehend erreicht haben, wenn sie mit diesem 

Liebesgefiihl nicht richtig umgehen konnen (vgl. Bail, 1984: 62). Meines Erachtens ist es 

interessant, dass dieses Phanomen nicht nur in der Literatur besteht, sondem oft auch in 

der Realitat. Dies fiihrt die Frau zur volligen Abhangigkeit, durch die sie nicht eirunal ihr 

eigenes Leben selbstbestimmen kann. Bachmanns Aussage in einem Interview bekraftigt 

diesen Gedanken: "Die Liebe ist for das Ich im Buch von solcher AusschliejJlichkeit, dass 

nichts daneben Platz hat. Sie drilckt sich nicht durch ein Geschehen aus, sondern durch 

intensitat, durch Fanatismus. Diese Art von Lieben kann nicht in der Zeit 

bestehen" (Bachmann, 1983: 74). Bail (1984) ergfulzt deutlich: "Bachmann gestaltet mit 

der Ich-Figur ein Lebensprinzip, das der Emanzipation entgegensteht" (Bail, 1984: 152). 

Zustimmend mit Bachmanns Aussage tiber die negative Seite der Liebe notiert Wolf, 

dass die Liebe die Ich-Figur nicht zur Selbstbefreiung sondem zum Selbstmord fiihrt: 

"In ihrem Roman Malina liisst Bachmann die Frau am Ende in der Wand verschwinden und den Mann, 

Malina, der ein StUck von ihr ist, gelassen aussprechen, was der Fall ist: Hier ist keine Frau 

Es war Mord, heiJ3t der letzte Satz 

Es war auch Selbstmord durch die Liebe" (Wolf, 1983: 270). 

Wolfs Gedanken tiber die negative Seite der Liebe konnten von ihrem Vorbild Bachmann 

beeinflusst worden sein, denn auch in Wolfs Kassandra wird die Liebe als ein 

problematisches Phanomen fur eine Frau, namlich als Verhinderung einer mneren 

Emanzipation dargestellt. In Kassandra ist die Figur Kassandra anfangs die geliebteste 
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Tochter des Priamos, eme politisch interessierte Person und auf der Suche nach 

Emanzipation. Sie will nicht wie ihre Mutter und ihre Schwester das Haus huten und 

heiraten. Wolf hat ihre Figur mit Mut und einem scharf en Bewusstsein ausgestattet und 

die Kassandrafigur erkennt ihre Situation immer deutlich, aber wenn es urn ihren Vater 

und seine Liebe geht, Hisst sie sich aufgrund seines Befehls von ihrem ursprunglichen 

Wunsch ablenken. Oft stimmt Kassandra Priamos Befehl zu, obwohl sie ihn nicht richtig 

findet. Sie muss ihr wahres Bediirfnis und sich selbst wegen der Liebe unterdrUcken. 

Denn als Lieblingstochter des Kanigs Priamos erinnert Kassandra sich geme nur an den 

zartlichen Vater ihrer Kindheit und gehorcht ihm. AuBerdem erweist sich die Liebe des 

Mannes in der Erzahlung oft als UnterdrUckungsinstrument, das die Frau tief erniedrigt. 

Dies wird dort deutlich, wo Kassandra und auch ihre Schwester sich aufgrund der Liebe 

zu ihrem Vater zurn Objekt machen lassen, indem Priamos sie als Lockvogel (Polyxena) 

oder Zahlungsmittel (Kassandra) verwendet. In einer solchen Situation befindet sich auch 

Kassandra. Statt sich selbst gegen die Unterdruckung und Erniedrigung zu wehren, lasst 

sich sogar die oft selbstbewusste Kassandra am Anfang von ihrem "geliebten" Vater 

unterdrucken. 

Die Liebe zu ihrem Vater erschwert Kassandra zunachst den kritischen Blick auf die 

Wirklichkeit. Aufgrund ihrer Liebe fallt es ihr schwer, zu sich selbst zu kommen, denn 

durch die Liebe zurn sehr geliebten Vater Priamos gerat sie in groBe Verunsicherung. Sie 

weiB nicht, ob sie trotz dem Verbot des Vaters den Widerstand auf ihr Recht zum 

Sprechen leisten solI. Nach meiner Ansicht ist es deutlich, dass Wolf die verhindemde 

Kraft der Liebe gestaltet, die sich gegen das Bewusstsein und den Wunsch zur 

Emanzipation der Figur stellt. Aber anders'als die Ich-Figur, die nicht auf die abhangige 

Liebe verzichtet, wagt es Kassandra trotz ihrer Verzweiflung, ihr Recht bewusst zu 

bewahren und Widerstand zu leisten, bis sie sich von der Liebe zu ihrem Vater lasen 

kann. 

SchlieBlich kann das Phanomen der Liebe im Roman wie folgt analysiert werden. Die 

Liebe zum Vater ist fur Kassandra lebensnotwendig und die Liebe zum Geliebten ist fur 

die Ich-Figur sehr lebenswichtig. Die Abhangigkeit und die Gehorsarnkeit aus der Liebe 

wirkt ganz im Gegenteil von dem Wunsch zur Emanzipation. Die Ich-Figur wird wegen 

der Liebe stets von dem Geliebten unterdruckt und Kassandra nimmt trotz ihren Mut und 
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ihres Bewusstseins die Unterdriickung an, ohne sich zu wehren (vgl. Risse, 1986: 77). 

Auch ist meine Analyse der Liebe folgendermaBen: Die Liebe erscheint in beiden 

Romanen als der plausible Grund fur die Verhinderung oder das Scheitem einer 

Emanzipation, denn die Liebe als t5dliche Abhangigkeit Hisst hier keinen Moment der 

Ganzheitlichkeit zu, weder fur die sich von der Liebe abhangig machende Ich-Figur, noch 

fur die mit Bewusstsein ausgestattete Kassandra. Sie bietet nur zwei abhangige Wege: 

den illusionierten Schutz durch die Unterwerfung unter Liebe, oder die Unlebbarkeit der 

Frau in der Gesellschaft ohne die Liebe; in den Romanen, den Identitatsverlust ohne 

Liebe wie bei Kassandra, oder den Tod durch Liebesentzug wie bei der Ich-Figur. 

4.1.2.3 Selbsterkenntnis durch bewusstes Handeln als letzte Sture der Emanzipation 

SchlieBlich kommt die entscheidende Stufe der Emanzipation, namlich die Phase des 

Erlangens der Selbsterkenntnis, die Wolf flir die wichtige Stufe zur wahren inneren 

Emanzipation halt (vgl. Risse, 1986: 57). 

Selbsterkenntnis heiBt hier nach Bail (1984), der Verfasserin der Studie Weibliche 

Identitat, die Fahigkeit, sich selbst mit Bewusstsein zu betrachten und erkennen zu 

kannen. Man muss daher seine eigenen Schwachstellen genau beobachten und 

akzeptieren, urn sie zu verbessem. So wird man sein eigenes Selbst besser verstehen und 

fur seine Wiinsche besser realisieren kannen. Wenn man sich selbst erkennt, ist es 

leichter, die anderen und die Situation vorurteilslos und deswegen besser zu betrachten, 

urn die geeigneteste Entscheidung treffen zu kannen (vgl. Bail, 1984: 48). 

In Malina erscheint es bei der Ich-Figur nicht so, dass sie sich selbst zu erkennen 

versucht. Sie nimmt nicht einmal wahr, dass sie von der Liebe sehr abhangig ist und kann 

diese Situation deswegen nicht verbessem. AuBerdem durchschaut die Ich-Figur ihre 

Situation tiberhaupt nicht, sodass sie nur umso starker abhangig wird, wenn sie sich nur 

von Ivans Liebe verabschiedet und sich weiter von Malinas Liebe abhangt. Die Ich-Figur 

hat sich stark an die ihr fremde patriarchalische Lebenweise angepasst und sich durch 

ihre ausmaBlose Liebe dem Mann willig unterworfen, deshalb ist die innere Entwicklung 

stehen geblieben. Daraus ergibt sich keine Selbsterkenntnis, die zur Emanzipation fiihrt. 
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Wenn die Frau sich also nicht mutig mit Hilfe ihres Bewusstseins befreit, sondem sich 

von der Liebe und dem Geliebten abhangig macht und auf eine Emanzipation hoffi:, die 

nicht vom Himmel fallt, ist dies ein perfektes Rezept fUr die tOdliche Konsequenz, die 

blinde Obssesion, die Erfolglosigkeit der Emanzipation und die tOdliche Unterdriickung, 

was Bachmarui in Malina darzustellen versucht (vgl. Albrecht, 2002: 95). Es ist nicht so, 

dass Bachmann keine Losung fUr die problematische Situation der Ich-Figur entwickeln 

mochte, sondem Bachmann selbst findet es schwer bis unmoglich, eine solche Losung fUr 

Frauen zu finden. Dies zeigt sich auch an ihren Gedanken uber die C~ancenlosigkeit der 

Frau, sich in der patriarchalischen Gesellschaft zu emanzipieren (vgl. Bail, 1984: 144). 

Urn einen wirklichen Emanzipationsprozess in Gang zu setzen, muss die Ich-Figur "die 

Frau" in sich, der die Liebe sehr lebensnotwendig ist und fUr die gleichzeitig die Liebe 

tOdlich ist, aufgeben. Erst dann kann sie "die Liebe" uberhaupt aufgeben. Es ist bereits 

unmoglich, dass eine Frau "ihr Frauensein", das sich laut Bachmann oft nach der Liebe , 
sehnt, aufgeben kann (vgl. Hildesheim, 1992: 63). Deswegen kommt es nach Bachmanns 

Meinung meistens zur SelbstzerstOrung bei Frauen, wenn sie lieben. Der Konflikt, dem 

Bachmann ausgesetzt ist, kommt an einer Stelle besonders zum Ausdruck. Die sichtbare 

Stelle, dass die Ich-Figur sich selbst nicht zu erkennen wagt, sondem zu stark an die 

Liebe anpasst,durch die sie sich am Ende zerstOrt, zeigt sich in einer Passage, wo sie ein 

Kleid anprobiert. Die Ich-Figur behauptet, dass sie sich in dem Kleid, das ihr von Malina 

geschenkt wurde, fiihlt wohl aber eigentlich stimmt das nicht. Sie zieht sich das Kleid ab 

und erfahrt korperiich, wie schmerzhaft es ist. Zu Malina sagt sie: "Siehst du denn nieht, 

mir ist zu heifJ in dem Kleid, man zersehmilzt darin, es muss eine zu warme Wolle sein, ist 

denn kein anderes Kleid mehr hier!" (Malina, 1971: 320). Und an einer anderen Stelle 

heiBt es: "das ' Kleid knistert und rOtet mir die Haut bis zu den Handgelenken, es ist 

furehtbar, es ist zu furehtbar, es muss ein holliseher Faden gewebt sein in dieses 

Kleid" (Malina, 1971: 321). Das Kleid steht nach Klauberts Interpretation fUr die tOdliche 

Abhangigkeit von der Liebe der Manner, die diese Frau immer an sich ziehen muss (vgl. 

Klaubert, 1983: 116). Wenn dieses von Malina geschenkte Kleid der Ich

Figur "hollisch" zu eng ist, kann auch interprietiert werden, dass in dem Zustand der 

Abhangigkeit von der Liebe die Frau "sieh nieht /rei bewegen" kann (Bail, 1984: 98). 

Aber urn nicht nackt zu sein, bleibt der bewusstlosen Ich-Figur nichts anderes ubrig. Sie 

muss dieses hollische Kleid trag en und bleibt jedoch in schmerzhafter Weise unterdriickt, 
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denn diese Figur hat selbst gesagt: es gibt " kein anderes Kleid mehr hier " (Malina, 1971: 

320). 

Die Liebe zeigt sich hier bei Bachmann als zwei Todesarten, die aber beide 

gleichermaBen zur Verhinderung der Selbstbefreiung fiihren. Die Ich-Figur sieht am 

Ende ihrer Geschichte zwei Wege vor sich, die be ide fUr sie tOdlich enden: sie kann ihren 

Wunsch, innerlich emanzipiert zu sein, in dieser Abhangigkeit von der Liebe und in 

einem unterdriickten Zustand weiterhin verschweigen. Es ist dann ein Weg, auf dem sie 

die Liebe scheinbar rettet, aber sie wird an der Unerflillbarkeit von ihrem Wunsch 

zugrunde gehen. Die andere Moglichkeit besteht in dem Aufgeben ihrer Liebe, die sie als 

Frau, die von der Hoffnung auf die Liebe lebt, jedoch nicht iiberleben wiirde. 

Als Ergebnis der Forschung kann man den Schluss ziehen, dass sich die Ich-Figur nicht 

emanzipieren kann, denn am Ende der Erzahlung, als sie keine Liebe mehr als Halt hat, 

kehrt sie zuriick zum anfanglich unterdriickten Zustand, in dem sie symbolisch in die 

Wand geht und da gefangen bleibt. Die Ich-Figur verschwindet unwiderruflich in der 

Wand. Dieses Scheitem wird absichtlich von Bachmann gestaltet. Sie sieht, wie oben 

mehrmals erklart, keine Moglichkeit flir die Frau in der patriarchalischen Gesellschaft zu 

leben. Auch die Liebe ist ein Grund fUr die Unmoglichkeit der Selbstbefreiung, deswegen 

bleibt die Ich-Figur ohne Liebe identWitslos, empfindet sich als Hilschung und erkennt 

nicht, was sie eigentlich ist: " Bin ich eine Frau oder etwas Dimorphes? Bin ich nicht 

ganz eine Frau, was bin ich uberhaupt? " (Malina, 1971: 292). Die Liebe macht die Ich

Figur angreifbar und abhangig und ist letztlich ein entscheidender Grund fUr ihr 

Verschwinden in der Wand am Ende des.R.omans (vgl. Albrecht, 2002: 154). Dieses Bild 

verdeutlicht die Erfolglosigkeit der Emanzipation bei der Ich-Figur. 

1m Vergleich zu der mutlosen und bewusstlosen Ich-Figur erreicht die bewusste 

Kassandra ihr Ziel ohne SelbstzerstOrung. Wolf zeigt diese Figur, bei der die Liebe in 

allen Phasen der Emanzipation nicht die Handlungen und Entscheidungen bestimmt, 

sondem sie versucht, mit Hilfe ihres Mutes und ihres Bewusstseins sich selbst und die 

Umgebung besser zu erkennen. "Reif' fUr die Emanzipation zu sein ist in Kassandra 

nicht einfach. Sogar Kassandra bleibt trotz ihres Bewusstseins einige Zeit in 

Zwiespaltigkeit gefangen, aber sie versucht sie zu iiberwinden und mit den 
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problematischen Gefiihlen urnzugehen. Kassandra wagt bewusst, mit dem Wahnsinn, der 

Angst sowie dem Schmerz zu kfunpfen und kann so1che problematischen Gefiihle zu 

einer positiven Kraft vedindern, bis sie die letzte Stufe erreicht, in der sie die Hilfe einer 

frauenfreundlichen Umgebung erhaIt. Wolf prasentiert diese hilfreiche Umgebung auch 

aIs einen wichtigen Grund fUr die innere Emanzipation Kassandras. Das heifit, bei der 

Frauengemeinschaft kann sich Kassandra Zeit gonnen und erhaIt Gedankenanstofie, bis 

sie sich selbst erkennt und wirklich mit scharf em weiblichen Bewusstsein ausgestattet ist. 

Doch die Uberwindung ihres Zwiespalts fallt Kassandra schwer. Kassandra kann nicht 

sofort aIle Gefiihle kontrollieren, denn Kassandra ist voll mit dem frUheren Gefiihl der 

Zusammengehorigkeit und der Erinnerung an ihre Kinder- und Madchenzeit, als sie die 

Lieblingstochter war. Durch Arisbe, die aIte, weise Frau in Frauengemeinschaft lernt 

Kassandra nach und nach (vgl. Risse, 1986: 139). Sie f'iihren viele "Augen-offuende" 

Gesprache im Laufe der Erzahlung. (Kassandra, 1983: 72). Wieder ist es Arisbe, die ihr 

erklart hat, dass die Unentschiedenheit zwischen der Liebe und Anerkennung von den 

Mannern auf der einen Seite und der Wunsch nach Selbstbefreiung auf der anderen 

Kassandra gehindert hat, ihr erstrebtes Ich zu entwickeln. In den Hohlen erlebt Kassandra 

endlich ihre eigene Identitat, ihr "Wir", das sie durch freien Willen bekommt. Hier 

kommt Kassandra zu einer erfolgreichen Stufe, die schon weiter oben mit Hilfe der 

Selbstbefreiungstheorie von Birgit Wellie beschrieben wurde: Wenn die Frau ihre eigene 

Identitat findet, nahert sie sich ihrer Emanzipation. Kassandra erlebt die gleiche Situation, 

indem sie sich erkennt und durch die Hilfe der Frauengemeinschaft eine Identitat 

bekommt. 

Mit ihrer Identitat und zunehmendem Bewusstsein, das sie mit Hilfe i.hrer eigenen Miihe, 

sich selbst zu erkennen, und durch die Lehren Arisbes gewinnt ("Tauch auf, Kassandra, 

[ . .] ojJne dein inneres Auge, schau dich an" (Kassandra, 1983: 71)) erfahrt Kassandra, 

dass die dunklen Flecken auf der Seele gleichermaBen bei Mannern und Frauen 

vorhanden sind. Dann erst kann Kassandra ihre Flecken klar sehen, losen und sich selbst 

verbessem. Nach Wolfs Ansicht sollen Frauen nicht bewusstlos tiber ihren Opferzustand 

klagen, weil sich dadurch ihre Situation nicht verbessern wird. Vielmehr solI en die 

Frauen aufhoren, die Schuld fUr ihre Misere immer nur den Mannern zuzuschreiben, und 

damit beginnen, ihre eigene Schuld zu hinterfragen, urn sich selbst erfolgreich zu 

emanzipieren. Hier setzt Christa Wolf die Wichtigkeit des "innere(n) Auge(s)" mit 
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"weiblichem BewujJtsein" (Wolf, 1983: 195) gleich. Die Frau muss ihr inneres Auge 

offnen, kraftig sein und ihr Bewusstsein benutzen, urn sich selbst zu befreien. 

Wolf lasst ihre Figur durch ihr Bewusstsein und wesentlichen GedankenanstOl3en zur 

Selbsterkenntnis kommen. Kassandra erkennt die Wahrheit uber ihren Vater und die 

Situation urn sie herum sehr schmerzhaft, doch akzeptiert sie, dass ihr ehemaliger 

Wunsch, sich ins mannliche System zu integrieren, sehr falsch ist und ihrer Emanzipation 

entgegensteht. Kassandra mochte damals diese Arbeit nur, "um Macht zu bekommen" 

(Kassandra, 1983: 75), nicht urn dieser Macht zu entkommen und sich selbst zu befreien. 

Kassandra erkennt nicht nur ihre Schuld, sondem durch ihre Selbsterkenntnis erkennt sie 

ihre eigene Objektrolle und dass es nicht biologisch oder psychologisch ist, sondem 

verandert werden kann. Sie kann diese Rolle fUr immer abschutteln. 

Kassandra erkennt sich und ihr Emanzipationsziel und kann sich aus der Mannerwelt 

lOsen, indem sie ihr nicht mehr unterstellt bleibt. 1m Rat forderte der Konig Kassandras 

Zustimmung und aul3erdem ihr Schweigen damber. Damals geriet sie in einen 

furchterlichen Konflikt und verschwiegt, weil sie einerseits ihren Vater liebt und ihn 

nicht enttauschen will, andererseits jedoch erkennt, dass ihre Schwester, ohne Rucksicht 

auf ihre eigenen Rechte, zum Objekt der mannlichen Zwecke gemacht wird. Aber 

diesmal sagt die innerlich emanzipierte Kassandra "Nein" gegen den Zwang zu 

schweigen, der von ihrem geliebten Vater ausgeht, was die "alte Kassandra" niemals 

mach en konnte. Zum ersten Mal im Roman beweist sich Kassandra in diesem Moment 

als selbststandige, unabhangige Frau. Indem Kassandra sich ihre Meinung nicht mehr 

verbieten lasst, beweist sie zum einen das sie sich von der Liebe zu ihrem Vater lOsen 

kann. Nun ist Kassandra unabhangig, da sie ihre Bedfufnisse frei artikulieren kann. Zurn 

anderen zeigt sie ihre innerliche Emanzipation nach Wellies Theorie (vgl. Wellie, 1991: 

84), weil sie ihren ursprunglichen Wunsch, ("mit meiner Stimme sprechen: das Aufierste. 

Mehr, anders hab ich nicht gewollt" (Kassandra, 1983: 6)) wahrmacht. Das Erlangen von 

ihrem Recht zum Sprechen war ihr Ziel gewesen. So kann man Kassandras Wunsch nach 

einer eigenen Sprache als Sehnsucht nach ihrem Ich verstehen. Mit diesem Nein zeigt 

Kassandra ihren bewussten Standpunkt, dass sie sich innerlich emanzipiert. Sie kann sich 

von dem Vater und dem Rat lOsen und nimmt die Unterdruckung nicht mehr hin, sondem 

sagt Nein, urn ihre Rechte zu bewahren (vgl. Nickel-Bacon: 2001: 134). 
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Urn Kassandras innere Emanzipation weiter aufzuzeigen mochte ich eine weitere Szene 

darstellen. Man sieht deutlich, dass Kassandra sich innerlich emanzipiert hat, als sie Nein 

gegen ihren Geliebten Aineias sagt und ihn verlasst, als ihr ziirtlicher Geliebter Aineias 

sich in einen "HeIden", verwandelt und ein neues Troja griinden mochte, in dem die von 

Miinnem dominierte Herrschaft und die Unterdruckung der Frauen wieder vorkommen. 

Urn Kassandras Weigerung zu verstehen, mtissen wir zunachst Christa Wolfs Konzept 

des HeIden verstehen. Bei Wolf verkorpert der Held ein starkes Miinnerbild. Sie sind 

Rauber und Sadisten: "die vereinigten archaischen Monarchien, deren Reichtum sich auf 

Erorberung und Raub grundete" (Wolf, 1983: 91) und "die Aggressoren, deren 

ausgesuchte Grausamkeit im Kampf' (Wolf, 1983: 31). Eigentlich zeigen sie nichts 

anderes als "die Kehrseite von Angst, Schwiiche und Unsicherheit" (Wolf, 1983: 121). 

Nachdem Kassandra ihre innere Emanzipation erreicht und die GrundzUge einer neuen 

Identitat gefunden hat, ist sie zu einer auBeren Anpassung an die Machtverhaltnisse 

bereit, ohne ihre innere Oberzeugung zu andem. Sie will diesmal ihren Wunsch nicht 

unterdrucken lassen, obwohl ihr Geliebter es ihr befehlt. Sie flihlt sich innerlich bereits 

emanzipiert. Ausdruck hierflir ist, dass sie sich nicht von der Liebe zu Aineias abhangig 

macht wie damals von der Liebe zum Vater, was sie als gefahrlichste Verhinderung ihrer 

Selbstbefreiung empfand. Kassandras Tod zeigt nicht das Verlorensein, sie gilt vielmehr als 

die Grenztiberschreitung und als die Kosten des Prozesses ihrer Individualisierung und 

Subjektwerdung (vgl. Weigel, 1985: 90). Auch sieht Sigrid Weigel Kassandras Figur als 

"das reife, uberlegene, autonome weibliche Subjekt realisiert, das diese Moglichkeit, 

diesen Punkt, an dem das· ·Ziel, man-selbst-zu-sein, wirklich erreicht ist" (Weigel, 1985: 

89). Dass Kassandra sich selbst innerlich befreien kann, spricht sie selbst aus: " Das 

Gluck, ich selbst zu werden { . .} - ich hab es noch erlebt" (Kassandra, 1983: 15). 

In diesem Zusamrnenhang lasst sich sagen, dass beide Hauptfiguren im Mittelpunkt des 

eigenen Weges stehen, der ihnen als Selbstbefreiungsstrategie dient, namlich flir die Ich

Figur die Liebe und flir Kassandra das Bewusstsein. Durch diese selbstgewiihlten 

Methoden entstehen unterschiedliche Resultate. Die Ich-Figur verschwindet in der Wand, 

weil sie sich allein von der Liebe abhangig macht und keinen bewussten Umgang mit 

sich selbst und der Umwelt hat, sondem nur mit der Liebe und der Innenwelt beschiiftigt 
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ist. Deswegen sucht die Ich-Figur ihr Ziel vergebens, wamend Kassandra, die ihre eigene 

Partizipation am sozialen Geschehen mit Bewusstsein wahrnimmt und konkret ihr Recht 

zum Sprechen in Bezug auf die Gleichberechtigung und Freiheit der Frau verlangt, bis 

zum Ende des Romans zu einer miindigen und innerlich emanzipierten Frau wird, die 

ihren Wunsch nicht mehr unterdrilckt. 



151 

Kapitel V 

Schlussfolgerung 

Wir haben gesehen, dass Ingeborg Bachmann und Christa Wolf sich ihre Frauenfiguren 

mittels verschiedenen Methoden, namlich der Liebe und dem Bewusstsein emanzipieren 

lassen. Obwohl die Figuren sich in ahnlichen Stufen des Emanzipationsprozess 

entwickeln, gibt es unterschiedliches Resultat. 

Bezuglich der Liebe als Mittels zur Emanzipation ist der Umgang von der Ich-Figur mit 

der Liebe zu extrem. Sie gibt sich dem Geliebten hin, reduziert sich auf die Innenwelt 

und schlieBt den Bezug auf andere Menschen und die Arbeit ab und wartet ganzen Tag 

auf den Anruf von den Geliebten. Sie fallt in die Rollenunterwerfung als Hausfrau und 

gehorcht nur dem Mann trotz der guten Ausbildung und finanzieller Unabhangigkeit. Sie 

nimmt diese Abhangigkeit und Unterdriickung nicht wahr. Ais sie keine Liebe von Ivan 

bekommt, verHisst sie ihn und dient ihr die Liebe von Malina, der ihr zuerst hilft und sie 

spater zerstOrt. Ais sie aber keine Liebe von Malina erhaIt, sondem nur das Verlangen, 

die Liebe aufzugeben, erhalt, verschwindet sie in der Wand und bleibt da gefangen. 

Bei Kassandra ist die Auseinandersetzung mit der Liebe unterschiedlich, denn sie ihren 

Mut und ihr Bewusstsein als Methode zur Emanzipation benutzt. Sie ist kraftig genug, ihr 

Bewusstsein zu benutzen und auf die Liebe zu verzichten. Anders als die Ich-Figur 

nimmt Kassandra auBerdem den Vorschlag von der alten, weisen Arisbe in der 

Frauengemeinschaft, dass der Objektstatus der Frau nicht biologisch und veranderbar ist 

und dass sie "ihr inneres Auge" benutzen soll, urn sich selbst zu erkennen und die 

Situation besser zu durchschauen. Das Resultat ist, Kassandra ist mittels ihres 

Bewusstseins innerlich emanzipiert. Sie verzichtet auf die Liebe zum Vater und 

verwirklicht ihren Wunsch, mit ihrer Stimme zu sprechen, indem sie das klares Nein 

gegen den Zwang der Manner sagt. Dariiber hinaus handelt Kassandra konkreter im 

Bezug auf die innere Emanzipation. Indem sie den Geliebten Aineias verlasst, protestiert 

sie fUr ihr Recht als Mensch, nicht als die liebende Frau, die willig unterdriickt und 
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ausgenutzt wird. Sie entscheidet sich da:fiir, ihrer gesellschaftlich zugewiesenen Rolle und 

zukUnftige Unterdruckung zu entfliehen. 

Man kann den SchluB ziehen, dass die Ich-Figur, die sich mittels der Liebe emanzipieren 

mochte aber nicht wagt, ihr Bewusstsein zu benutzen und auf die Selbsttauschung zu 

verzichten, unemanzipiert bleibt, waruend Kassandra, die sich mittels Bewusstsein 

befreien mochte, sich selbst sowie die gesellschaftlichen und geschlechtlichen 

Bedingungen erkennt. SchlieBlich kann Kassandra ihre Emanzipation erreichen. Das 

Ergebnis dieser Arbeit bestatigt die These, dass die Frau, die Bewusstsein als Methode 

der Selbstwerdung wahlt, mehr Moglichkeit zur Emanzipation erhaIt, als die Frau, die die 

Liebe als einzige Methode auswahlt. Bemerkenswert ist natiirlich, dass der Erfolg der 

Emanzipation der Frau stark von der eigenen Eigenschaft der Frau bestimmt ist, ob sie 

mutig und kraftig genug ist, urn ihr Bewusstsein zu benutzen und sich selbst zu befreien 

oder ob sie zu abhangig von der Liebe ist. Noch einige Punkte sind mit der These 

verbunden. Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass Bewusstseinsbildung, Widerstand, 

Selbsterkenntnis und bewusster Umgang mit problematischen Gefiihlen zur 

Frauenemanzipation beitragen, waruend die bestimmte Art und Weise der Liebe sich als 

Hindernis gegen die Frauenemanzipation erweist. 

Es ist selbstverstandlich, dass die Literatur, nicht nur die Frauenliteratur sondem auch 

alle Arten von Literatur, das gesellschaftliche Geschlechterproblem nicht sofort und 

ganzheitlich zu lOsen vermogen, aber es ist gleichzeitig zu sehen, dass Literatur 

GedankenanstOBe geben und manchmal die unbeantworteten Fragen beantworten kann. 

8ezUglich dieser vorliegenden Arbeit, in der der Prozess der Emanzipation und auch die 

neue Losung :fiir die problematische Situation der Frau, namlich die innere Emanzipation, 

gezeigt wird, hofft man, dass die Leser und vor all em Leserinnen die Moglichkeit zur 

Identifikation mit den authentischen Frauenfiguren bekommen und sehen, dass Literatur 

tiber Frauen oder Menschen tiberhaupt auch die Emanzipation zum Thema haben kann. 

Trotz der unterschiedlichen Gestaltung ihrer Frauenfiguren in ihren Werken haben 

Bachmann und Wolf Literatur als andere Form von Kraft gezeigt, die die Situation der 

Frauen oder der Gesellschaft verbessert, wie es Bachmann oft in den Frankfurter 

Vorlesungen betont: 
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"Und wenn man Uberbaupt fragt, weJche Aufgaben ein Schriftsteller hat [ .. . ], glaube ich wirklieh an 

etwas, und das nenne ieh "ein Tag wird kommen". Und eines Tages wird es kommen. Ja, 

wahrseheinlieh wird es nieht kommen, denn man hat es uns ja immer zerstort. Es wird nieht kommen, 

und trotzdem glaube ich daran. Oenn wenn ich nieht mehr daran glauben kann, kann ich aueb nieht 

mehr schreiben" (Bachmann, 1983: 145). 

Auch Wolf glaubt an die utopische Fonnel "em Tag wird kommen". Wolf ist der 

Meinung, dass die Frau sich selbst wie Kassandra durch Bewusstsein befreien kann, nicht 

nur, urn ihr Leben zu bestimmen, sondem auch urn die Gesellschaft zu verandem: " Ich 

habe den Eindruck gewonnen, die selbstbewufJten Frauen sind das revolutioniire Element 

in unserem Staat " (Wolf, 1983: 141). 

In der heutigen Zeit erscheinen Bachmanns und Wolfs Ansichten tiber die Emanzipation 

der Frauen und die utopische Situation, die sie beide in Malina und Kassandra gestalten, 

fUr Menschen als nutzbar. Der Tod der Ich-Figur und die erfolgreiche Emanzipation der 

Kassandra konnen aIs · GedankenanstoB dienen, sowie ein schlechtes und ein gutes 

Vorbild sein, nicht nur fUr Frauen, sondem fUr aIle Leute tiberhaupt. 
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