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GENERA TIONSKONFLIKT UND ZEITENWECHSEL IN DER ZWEITEN HALFTE 

DES 19. JAHRHUNDERTS. 

ZU Theodor Storms Novelle ,,Hans und Heinz Kirch" 

In der Zeit zwischen 1881 und 1888 schrieb Theodor Stonn eine 
Reihe von spiiten Novellen, die bestimmt sind von einer scharf en Kritik an den 
historischen und sozialen Entwicldungen, die Stonn aufmerksam beobachtet 
hat. Dabei riihrt der Impuls des Schreibens aus der konkreten Lebenssphiire, 
nicht von einer Position theoretisierender und abstrakter Kritik her: 

er entnalun seine Stoffe dem vertrauten Kreis von Haus, Heimat, Familie, was ihm den 

freundschaftlichen VorwurfTheodor Fontanes einbrachte, er betriebe ,Husumerei" 

Stonns Intention folgt den Vorgaben der novellistischen Struktur. Die Texte 
sind jeweils konzentrip.:t auf ein Problem, das in der vielberufenen 'unerhorten 
Begebenheit' prononciert vor Augen gestellt wird. Die Novelle soli sich in 
einem Idar iiberblickbaren, gut konturierten Handlungsablauf mit einem 
zentralen Ereignis, der Problemstellung befassen. Die meisten Novellen sind in 
eine Rahmenerziihlung eingebettet und stellen eine "unerhiirte Begebenheit" 
dar. 

Der Rahmen dient bei Stonn zur Funktionsbestimmung des Erziihlten; 
er stellt insbesondere eine Beziehung zwischen der erziihlten Geschichte und 
ihrem nachzeitlichen Leser - Schreiber her. Die Art, wie dieser Leser dem Text 
aus der Vergangenheit begegnet, lost das Zukunftsdenken des Schreibers der 
alten Geschichte ein und zeigt, wie , entlegen' oder , gegenwiirtig' dessen 
Schicksal ist? 

Van Rinsum, Annemarie und Wolfgang: Realismus und Naturalismus. In: Deutsche 

Literaturgeschichte Bd. 7, Deutscher Taschenbuch Verlag, MUnchen, 1994. S. 159. 
Husum ist die Stadt, in der er damals gelebt hat. 

2 Aust, Hugo: Novelle. J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1990. 

S.116. 
Kairoer Germanisfische Studien 11. 1998199. 
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Das Erzii.hlen einer Geschichte aus der Vergangenheit ennoglicht SO 

eine Perspektivierung nach yom auf eine zweite Zeitstufe bin, yom Geschehen 
im Priiteritum aus auf die Gegenwart oder einer niiher oder entfemter liegende 
Zukunft. Dec Rahmen dient aber nicht dazu, eine objektive Distanz ZIl 

gewinnen, sondem bewirkt gerade umgekehrt eine Intensivierung des 
subjektiven Blicks. Hier liegt trotz des engen Erziihlhorizonts der 
, Husurnerei' und trotz des traditionell novellistischen Verfahrens das 
Modeme von Stonn im Realismus. Er entobjektiviert die Darstellung. 

"Das psychologische Interesse an vagen und unbestimmten Zustiinden 
der See1e, an diffizilen Gebrochenheiten und an der schleichenden Tragik, die 
iiber groIle Zeitra ume binwegreichen karm, [ ..... ], nimmt bereits manche 
Stilzuge modemer Prosa vorweg.,,3 Das schlieIlt die Vemachlassigung 
auIlerer Kriterien fUr modemes Erzahlen im spaten Realismus ein. 

Die ursprungliche Lust am Fabulieren, und zwar in einer subjektiven 
Erzahlweise, der es urn die ratselvolle, yom GefUhl getragenen Beziehung 
zwischen Einst und Jetzt ZIl tun ist, laIlt Komposition, Bewertung und Ironie 
zurUcktreten. Die souverane Verschleierungstechnik Kellers, die kluge 
Absichtlichkeit Meyers oder die Gelassenheit Stifters wird man hier vergeblich 
suchen.4 

Das Verfahren Stonns ist eben dieses: einen geographisch fixierten 
Ort ZIl fiktionalisieren und darnit bedeutend ZIl machen. Dies ist 
bemerkenswert im Vergleich ZIl Keller, der seinen fiktionalen Ort Seldwyla so 
ausgestaltete, daB er fUr real gehalten wurde. Seit die erste Hiilfte dieser 
Erziihlungen erschienen, streiten sich etwa sieben Stiidte im Schweizerlande 
darum, welche unter ihnen mit Seldwyla gemeint sei; und da nach alter 
Erfahrung der eitle Mensch lieber fUr schlimm, giiicklich und kurzweilig als 
fUr bray, aber unbeholfen und einfaltig geiten will, so hat jede dieser Stiidte 

, Wiese, Benno von: Die deutsche Novelle. Von Goethe bis Kafka. Interpretationen 

n, Bagel, Dusseldorf. 20. Aufl., 1986. S. 216 f. 

, ebda. S. 218. 
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dem Verfasser ihr Ehrenbiirgerrecht angeboten fur den Fall, daB er sich fur sie 
erklare.s 

Keller sieht sich in der Lage Homers, der Troja beschrieben ha{ Also 
ist das Verfahren Storms geradezu gegenlaufig zu dem, das Keller anwendet. 
Der eine geht yom realen Husum aus und entwirft eine fiktionale Stadt, und 
der andere setzt ein Wort als fIktionalen Ortnamen, und die Rezipienten 
suchen den realen Ort dazu. Das eine Millverstiindnis Hillt sich in dem Vorwurf 
"Husumerei" erkennen, wiihrend Keller das Millverstiindnis ironisiert: 

"Wiihrend aber einige der Stadte hartnackig fortfahren, sich ihres 
Homers schon bei dessen Lebzeiten versichem zu wollen, hat sich mit dem 
wirklichen Seldwyla eine solche Veriinderung zugetragen, daB sich sein sonst 
durch lahrhunderte gleich gebliebener Charakter in weniger als zehn lahren 
geiindert hat und sich ganz in sein Gegenteil zu verwandeln droht."7 

In Storms Prosa verringert sich die erzahierische Distanz, die zum 
Gestus des Epischen, etwa bei Stifter oder F ontane, gehert. Es intensiviert sich 
die Lekttire so, daB d;:r Leser an dem Geschehen teilzunehmen meint nnd an 
den dargestellten Erfahrungen teilhaben kann. Es geheren also das Subjektive 
und das Stimmungshafte des personlichen Erzahitons zu Storms 
Erzahiperspektive. Dies bestatigt Benno von Wiese: 

"Der Erzahier selbst laBt sich in das Vorgangshafte starker 
hineinziehen und verfi.ihrt auch seinen Leser dazu. ,,8 

Es bedeutet dies eine intensivere Konfrontation mit der erzahlerisch 
verrnittelten Realita t. In Storms Novelle "Hans und Heinz Kirch" (1881/82) 
erscheint das deutlich. Sie spielt gegenwartsnah in einer kleinen Stadt an der 
Ostsee, mit starker Pragung durch die kulturelle und geographlsche Situation 

, Keller, Gottfried: Die Leute von Seldwyla. Einleitung. Zweiter Teil. Wilhelm Goldmann 

Verlag, 4 Auf}. 1983. S. 269. 

6 Vgl. Czucka, Eckehard: Emphatische Prosa. Franz Steiner Veriag, Stuttgart 1992. S. 108f1'. 

7 Keller, Gottfried: Die Leute von Seldwyla. a.a. O. S. 269. 

• Wiese, Benoo von: Die deutsche Novelle. a.a.O. S. 220f. 
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des norddeutschen Raumes. Der fiktionaIe Ort dieser Erzahlung stimmt also in 
vielen Einzelheiten mit Stonns reaIem Husum iiberein. 

In den fhihen Erzahlungen Stonns wie "Auf dem Staatshof' 
(1856/58), ,,1m SchloB" (1861), "Drtiben am Markt" (1860), "Abseits" 
(1863) und "St. Jiirgen" (1869) erha lt sich auf solchem Wege noch ein 
biedenneierliches Bild von einer Welt der Behaglichkeit im Kleinen. In den 
spaten Erzahlungen ist die familiar und auch k1einbiirgerlich enge 
Lebenssphare der einzige schiitzende und orientierende Raum, von dem sich 
der einzelne niemaIs ohne gefahrliche seelische oder sittliche Erschiitterungen 
Ibsen kann. Aber gerade in diesen privaten Raum sind dann auch zentrale 
Konflikte eingelagert, zwischen Vater und Sohn, Bruder und Bruder, Vater 
und Tochter oder tiberhaupt im Verhaltnis der nachsten Generation zur 
friiheren und zu den aIten Traditionen. Das bedeutet ftir Stonns Erzahlungen 
aber nicht, daB die Nonnen nach auBen zu verlagern sind, in weiter zu 
ziehende Kreise, sondern daB es gar keine Nonnen mehr gibt, wenn der innere 
ZusammenhaIt verloren ist. Stonn hat deswegen nicht nur den Untergang 
junger Menschen am Starrsinn und tyrannischen Willen der Vater ("Der Herr 
Etatsrat", "Hans- und Heinz Kirch") geschildert, sondern auch die Zerstbrung 
einer ganzen Farnilie durch den Leichtsinn oder den Zorn eines einzelnen 
("Carsten Curator", "Zur Chronik von Grieshuus,,).9 

Diese Tendenz hat Stonn beibehaIten, obwohl er die ganze Reife seiner 
Kunst eigentlich erst in seiner Spa tzeit zur Geltung bringt. Er erlaubt sich den 
Griff nach den verschiedenen Stoffen, die meist tragisch und riihrend sind. In 
seiner Untersuchung zur Literatur des btirgerlichen Realismus beschreibt 
Andreas Huysseen Stonns Entwicklung in der Novelle: 

"Stonn kam von den Iyrisch stimmunghaften Situationsnovellen der 
Frtihzeit (um 1850) tiber psychologisch-erotische Problemnovellen (1857-67), 
deren ktinstlerischer Wert oft durch Anpassung an Heyses Novellenschema 
beeintrachtigt ist, zu den tragischen Schicksalsnovellen der Spatzeit (nach 
1871), bei denen zwischen historischen Novellen wie "Aquis submersus" und 

• VgI. Stuckert, FI31IZ: Theodor Storm. Der Dichter in seinem Werk. Max Niemeyer 

Verlag, Ttibingen, 3. Aufl., 1966 S. 127 f. 
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einer mehr zeitbezogenen Novellistik wie 
unterscheiden iSt."1O 

m "Hans und Heinz Kirch" zu 

Diese Perspektive schlieBt ein, daB durchaus die groBen Konflikte der 
Zeit ihren Ausgang in scheinbar privaten Konstellationen fmden. Der 
gesellschaft1ich vennittelte Konflikt erscheint aIs individueller, z.B. eben aIs 
Generationskonflikt in der Novelle "Hans und Heinz Kirch". Der Titel, der ein 
unspezifiziertes Verwandtschaftsverhaltnis anzeigt, bis zum gieichen Anlaut 
der Vornamen, enthalt so schon das Programm. Darnit karm sich Storm 
zugieich aber "dem Zwang zur Psychologisierung, gegen den er sich selbst 

d t [ ] . h . h ,,11 wen e, . . ... ruc t entzle en. 
Allerdings versucht Storm, diesem Psychologischen dadurch 

Unbedingtheit zu geben, da/3 er die individuelle Disposition zu einer 
schicksalhaften Konstellation iiberhoht. Er entwickelt ein Konzept von 
Novelle, mit dem die aIte. Notwendigkei( des Tragischen nun in der Novelle 
wirksam werden sol1. Storm schreibt: 

"die heutige Novelle ist die Schwester des Dramas und die strengste 
Form der Prosadichtung. Gleich dem Drama behandelt sie die tiefsten 
Probleme des Menschenlebens. ,,12 

So werden die Probleme des einzelnen und zwischen einzelnen, 
zwischen Hans und Heinz Kirch, gesteigert zum reaIistischen Allgemeinen. 

10 Huyssen, Andreas (Hrsg.): Die deutsche Literatur. Ein Abri~ im Text und 

Darstel\ung, Bd. II Bilrgerlicher Realismus. Philipp Reclamjun, Stuttgart, durch
gesehene und bibliographisch erganzte Ausgabe 1978. S. 156. 

11 Vincon, Hartmut: Theodor Storm. 1.B. Metzlersche VerJagsbuchhandlung, 

Stuttgart. 1973. S. 64. 

12 Storm, Theodor: Eine zurtickgezogene Vorrede aus dem Jahre 1881. In: Theodor Storm. 

Samtliche Werke. Bd. 4. Hrsg. v. Dieter Lohmeier. Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt! 
Main. 1988. S. 409. 
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Diese Probleme werden von Storm in seinen Spatwerken nicht mehr in 
cler traditionellen Form der Novelle, mit Rahmen, Spukgeschichten und 
'Falken' dargestellt, sondern es handelt sich urn Symbole, die im Laufe der 
Novelle auftauchen. 

Immer wieder wurde in den Novellentheorien von Goethe bis zu den 
Theoretikern des 20. Jahrhunderts auf den "Konflikt des Gesetzlichen und des 
Ungebandigten" als Mittelpunkt der novellistischen Gestaltung verwiesen. 13 

In der unterdruckten Vorrede zur Novelle aus dem Jahre 1881, aus der schon 
zitiert wurde, heiBt es weiter, es verJange diese 

"zu ihrer Vollendung einen im Mittelpunkt stehenden Konflikt, von 
welchem aus sich das Ganze organisiert.,,14 

Diese Zentralisierung und Generalisierung des Konflikts ist in der 
Stormschen Perspektive als ein Aspekt des Realismus zu begreifen. Das hebt 
sein Werk hinaus tiber die formal verfahrende Novellistik von Zeitgenossen 
wie Paul Heyse und Otto Ludwig. 

Da der Beitrag sich mit einem gesellschaftlichen, realistischen Problem 
befafit, wurde eine Methode gewiihlt, die sich dazu eignet. Urn dem kritischen 
Potential der Texte Storms gerecht werden zu ktinuen, miissen sie in einer 
hermeneutischen Analyse interpretiert werden. Erst eine solche 
hermeneutische Bemiihung liillt sichtbar werden, we1che Elemente der 
Verhiiltnisse in der Darstellung von Bedeutung sind, we1che aber als minder 
wichtig gehalten werden. Auf der Basis einer so1chen Interpretation kanu danu 
das kritische Potential der Novelle gewiirdigt und angemessen beurteilt 
werden. Diesen Versuch unternimmt dieser Beitrag am Beispiel der 
Darstellung des Generationskonflikts in der Novelle "Hans und Heinz Kirch". 

13 Vgl. Kunz, Josef: Die deutsche Novelle im 19. Jahrhundert. Erich Schmidt Verlag, 

Berlin, 1970 S. 13. 

14 Storm, 1beodor: Eine zurockgezogene VOrrede 8US dem Jahre 1881. 8 .S. O. 

S. 119. 
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Storm hat die ersten Entwiirfe zu seiner Novelle "Hans lllld Heinz 
Kirch" schon wahrend seines Aufenthaltes bei seiner Tochter Lisbeth in 
Heiligenhafen im Oktober 1881 fertiggestellt. Die Quelle der Novelle stantlllt 
aus einer Chronik, die der Hauptpastor von Heiligenhafen, Heinrich Scholtz, 
verfaB t hatte lllld die dem Dichter offenbar im Pastorat, im Hause seines 
Schwiegersohnes, zuganglich war. Die erziihlte Geschichte ist also auch 
historisch bezeugt. Daneben hat Storm auch die alte, aus dem Jahre 1743 
starnmende sogenannte "Nachricht von der Stadt Heiligenhafen", eine 
Stadtchronik, als Vorlage benutzt. 15 Karl Ernst Laage weist daraufhin, daB 
Storm in seinem Tagebuch "Was der Tag giebt" an verschiedenen Stellen auf 
die Chronik verwiesen lllld manchmal sogar aus ihr zitiert hat. Storm ist 
dernnach sehr genau dem Material gefolgt lllld hat dem Erzahler einen streng 
mimetischen Charakter geben wollen, darin streng das Realismuspostulat 
beachtend. Noch die Namen der beiden Hauptgestalten sind hierdurch 
angeregt. Denn in der Chronik von Scholtz werden als "Raths-Verwandte 
[Senatoren] der Stadt" ein Hans Karck lllld ein Hinrich Karcke genannt. 
"Karck" ist - nach Laage - die plattdeutsche Form von Kirche.16 Laage weist 
auf mehrere Stellen der Chronik hin, die Storm dann fast zitierend 
tibernommen hat. Der Schauplatz der Geschichte von dem Schiffer Brandt lllld 
seinem Sohn Christian - dies sind die N amen der historischen Vorbilder von 
Hans lllld seinem Sohn Heinz - ist die Stadt Heiligenhafen. Storm hat eine 
ahnliche Kleinstadt zum Schauplatz gemacht, ohne sie mit einem Namen zu 
nennen.!? 

IS Vgl. Laage, Karl Ernst: Nachricht von der Stadt Heiligenhafen (1743). Eine bisher 

unbekannte QueUe zu Storms "Hans und Heinz Kirch". In: Schriften der 
Theodor-Storm-Gesellschaft. Hrsg. v. K.E. Laage und Volkmar Hand. 
Westholsteinische Verlagsanstalt Boyeos & Co., Heide in Holstein, Schrift 26, 
1977 S. 72. 

" VgI. Ebda. S. 73. 

17 Vgl. Laage, Karl Ernst (Hrsg): 1m Sonnenschein. Hans und Heinz Kirch. Text, 

Entstehungsgeschichte, Quellen, Schauplatze, Abbildungen. 
Westholsteinische Verlagsanstalt Boyeos & Co. , Heide in Holstein, 1976. S.108f. 
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In der Novelle "Hans und Heinz Kirch" sind die Positionen von Vater 
und Sohn sehr unterschiedlich. Dem einen ist es nur urn die auBere 
Lebenssicherung, den Stand und das Ansehen von auBen her zu tun, der andere 
verlangt nach eigener, innerer Bestimmung. In der Art, wie beide miteinander 
den Konflikt austragen oder auch mit Schweigen ubergehen, sind sie sich so 
ahnIich wie eben Vater und Sohn, engstirnig bis zur Hartherzigkeit, 
10mpromiBlos. 

Storm beginnt seine Darstellung des Konfli1cts schon mit der 
Beschreibung des Ortes, an dem die als Novelle dargestellten Geschehnisse 
sich abspieJten. Die kleine Stadt an der Ostsee wird zur Metapher des harten, 
verschlossenen Lebens. 

"Gleichwohl, wer als Fremder dUTCh die auf- und absteigenden StraBen 
der Stadt wandert, wo hie und da roh gepflasterte Stufen uber die VorstraBe zu 
den kleinen Hausem fuhren, wird sich des Eindrucks abgeschlossener 
Einsarnkeit wohl kaurn erwehren kannen, zumal wenn er von der Landseite 
tiber die langgestreckte Hugelkette hier herabgekommen iSt.,,18 (HHK 58) 

Weiter wird angegeben, daB die Btirgerglocke gleichzeitig mit der 
Glocke des Kirchturms abends urn zehn schlagt und daB nach dieser Zeit kein 
Knabe oder Sohli der Stadt mehr auf den StraBen gesehen werden darf. Die 
Menschen schlieBen sich also ein. 1m Fortgang der Erzahlung erscheint dieses 
Verhalten als Bedingung dafur, daB sie dem schweren Leben iiberhaupt 
standhalten kannen. 

"Aber in der kleinen Stadt leben ruchtige Menschen, alte 
Burgergeschlechter [ ... ]" (HHK 58) 

Storm will hier mit den Mitteln novellistischen Erziihlens andeuten, daB 
diese Strenge durchaus natig ist, urn ruchtige und strebsame Burger zu 

18 Stonn, Theodor: Hans und Heinz Kirch. In: SamtIiche Werke. Novellen 1881 -

1888. Hrsg. v. K.E. Laage und Dieter Lohmeier. Bd.3. Deutscher K1assiker Verlag 
FrankfurtIM, 1988. S.58. 
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erziehen. Der Vater Hans gehbrt zu dieser kleinen strengen Gesellschaft, 
behandelt seinen Sohn jedoch noch extremer, als es in der Stadt ansonsten 
ublich ist. Der Vater sticht also durch besondere Harte abo Er erfullt das 
Gesetz des Lebens in so1cher Konsequenz, mit starken Zugen innerer 
Verhartung, daB er sich darm doch wieder von den anderen in der Stadt 
unterscheidet. Er hat durch rechtschaffene Arbeit eine angesehene Stellung 
unter seinen Mitburgem errungen, aber in seiner Kaite hat er sich allem 
Familiaren zugleich entfremdet. 

Schon am Anfang der Novelle erfahrt der Leser vom Geiz des Vaters, 
der mit seiner Frau schimpft, wenn sie dem Jungen am Werktag eine SuBigkeit 
kauft: . 

"All wedder'n Dreling umsunst utgeb'nl,,19 (S.61) 

Diese extreme Strenge und dieser Geiz werden selbst von der 
kIeinburgerlichen, zum Tei! auch konservativen Gesellschaft des Ortes 
ironisch aufgenommen. Sie macht diese Schimpfrede des Vaters yom 
verschwendeten Dreier bei jener Gelegenheit zum Sprichwort fUr die Strenge 
des Hans Adam Kirch: 

" [ ... ] Dies geflugelte Wort lief einmal durch die Stadt; Hans Adam 
hatte es seiner Frau zugeworfen, als sie ihrem Jungen am Werktag einen 
Sirupuskuchen gekauft hatte." (HHK 61) 

Hans wird weiter von Storm als ein genauer, zuveriassiger Kapitan und 
gewissenhafter Geschaftsmarm beschrieben. Der Sohn Heinz ist im Aussehen 
ein Ebenbild des Vaters, sagen die Leute, und so will ihn Vater Hans auch 
inneriich als sein zweites Ich haben. Seine eigene, gradlinig in der 
vorbestimmten Bahn gefuhrte Existenz will er im Sohn veriangem. Hier 
entsteht ursachlich niimlich die Auseinandersetzung zwischen dem Vater und 
dem Sohn. Der Sohn ist eben nur aUJleriich dem Vater ahnlich. Er liebt das 

\9 Obersetzung vorn Plattdeutschen: "Schon wieder eineo Dreiling umsonst 

ausgegeben!" 
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sympathische Madchen Wieb, das von den anderen Madchen abgelehnt wird, 
da seine Mutter einen schlechten Ruf hat. In der Novelle wird kein Grund fur 
den schlechten Ruf gegeben, 

"Thre Mutter war die Frau eines Matrosen, eine Wascherin, die ihr Kind 
sauberer hielt als, leider ihren Ruf." (HHK. 65) 

Damit wird erkennbar, daB der Sohn sich iiber Konvention und 
Vorurtei!e hinwegsetzt. Diese Strenge der Gesellschaft, die Strenge des Vaters 
kann Heinz, als er zu einem jungen Mann herangewachsen ist, nicht mehr 
akzeptieren. Die Liebe zu jenem Madchen ist irn Grunde schon die 
Entscheidung fur eine Gegenexistenz zum vaterlichen Leben. 

Heinz soil als Siebzehnjahriger auf eine einjahrige Reise mit dem 
Hamburger Schiff "Hanunonia" gehen. Er folgt dem vaterlichen Befehl. Aber 
dann kommt der Junge nicht zurUck, und man erhalt keine Briefe von iIun. 
Am Abschiedsabend hatte Hans furchtbar mit Heinz geschimpft, nur wei! der 
Sohn zu spat nach Hause gekommen war. Hans meint aber spater: 

"Er wird schon kommen, ... , er weiB gar wohl, was hier zu Haus ftir 
iIm zu holen ist. "(HHK. 76) 

Hans war zu stolz, dem Sohn vor seiner Fahrt noch anders zu begegnen, 
und Heinz ist zu stolz, zu diesem Vater zurUckzukehren. 

Das materielle Leben ist denn auch ftir Hans der einzig giiltige 
MaBstab, und er glaubt, daB sein Sohn ebenfalls dieser Norm folgen werde. Er 
denkt sich zu dem aus, daB Heinz in def Feme ein in seinem Sinn 
erfolgreiches Leben ftihre und iIm schlieBlich tiberraschen werde, indem er als 
ein wohlhabender, erfolgreicher Seemann zuriickkehren werde. Hans wartet 
auf diesen Moment und ist sehr enttauscht, als nach zwei Jahren endlich ein 
unfrankierter Brief eintriffi; die fehlende Briefmarke versteht der Vater als 
Zeichen, daB der Sohn also nicht einmal mehr das Porto bezahlen kann und 
nimmt den Brief nicht an. Die Novelle lenkt unsere Gedanken aufbestimmte 
Perspektiven. In diesem Zutrauen auf die Rtickkehr des Sohnes liegt die ganze 
Trostlosigkeit des Verhaltnisses beider beschlossen. Der Vater fmdet vor sich 
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selbst keine anderen Griinde daftir, daB der verlorene Sohn zurtickkommen 
werde, als eben materielle. 

Wenn Heinz nach diesen Jahren ohne Erfolg zurtickkommen will, dann 
solI ein solcher Sohn lieber fortbleiben. - So denkt jedenfalIs der Vater: 

"Lump! [ ... ] so kommst du nicht in deines Vaters Haus!"(HHK 80) 

In dieser sich nur in den Gedanken des Vaters vollziehenen Abweisung 
durch den Vater erreicht die KonfliktdarstelIung ihren Hohepunkt. Mit dieser 
Zuriickweisung bestraft Hans nicht nur Heinz, sondem auch sich selbst, seine 
Frau, seine Tochter und Wieb. Weder die Sorgen der Mutter um den Solm, der 
Schwester um den Bruder, der Freundin um den Geliebten noch die 
begiitigenden Worte eines gut zuredenden Pastors lassen Hans von seiner 
VerstoJ3ung abstehen. Wie niemals im Leben, so kennt er auch hier kein 
Zurtick. Die Mutter stirbt spater, ohne ihren Sohn gesehell zu haben. 

Als man nach 17 Jahren wieder aufeinander trifft, zeigt sich, daB Hans 
bereit ist, den Sohn wieder anzunehmen, wenn er sich in die , Ordnung' 
schick!, also der Sohn win\, als den sich Hans seinen Heinz inuner denken 
wolIte. Aber der Sohn zeigt nicht die Bereitschaft zu solcher Anpassung, und 
das macht die Trennung endgtiltig. Die Fremdheit ist tiberdies schon so groB, 
daB der Vater auf Gertichte zu hdren beginnt, daB der Heimgekebrte gar nicht 
sein Sohn, sondern vielmehr ein anderer sei, der sich ftir seinen Sohn bloB 
ausgebe .. Und tatsachlich ist der Sohn ein anderer, nur auBerlich sich selbst 
und darnit dem Vater gleich. Allein Wieb kann Heinz wirklich wiederkennen, 
weil sie ibn inuner schon als den liebte, der er seIber ist. Als sie davon mit 
dem Vater spricht, entgegnet dieser nur: 

"Nun, Wieb, wenn's denn dein Heinz gewesen ist, es ist nicht viel 
geworden aus euch beiden (S.121)" 

DaB Hans nur "dein Heinz" und nicht "mein Heinz" oder tiberhaupt nur den 
bloBen Namen sagt, zeigt seine Ablehnung dieses Sohnes. 

Auf die Bitten der Tochter und Schwester, Heinz zurtickzuholen, ist die 
so einfache wie grundsatzliche Antwort: 
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"mein Heinz hat schon vor siebzehn Jahren mich verlassen"(HHK 122) 

Hans Kirch wird da gar nicht mehr als Vater beschrieben, sondem nur 
noch als das "tote Bild" eines Menschen. 20 

So schildert uns Storm die Figur eines herzlosen Vaters, der kein Verstandnis, 
keine GefUhle und auch keine Hoffnungen ftir sein eigenes Blut hat. Hans will 
keinen Zwischenweg finden, entweder macht der Sohn, was der Vater fUr ihn 
geplant hat, oder er wird m die Verbannung geschickt, indem er aus 
demVaterhaus gewiesen wird. 

Storm zeigt den Vater als einen Menschen, dem die menschlichen 
Beziehungen und Gefuhle voIIkommen fehlen. Der Sohn hatte das schon frtih 
geahnt, und deshalb ist er ohne Hoffnung auf eine Versbhnung einfach 
fortgegangen. Die Selbsttauschung des Vaters reicht bis zu bewuBter 
Wahrnehrnungsverweigerung, 

"glaubte er doch seiber nur den Erben seiner aufstrebenden Plane in dem 
Sohn zu Heben" (HHK 64) 

Storm zeigt in dieser Novelle, daB der Vater eigentlich am Scheitem des 
SO\Ules schuldig ist. Hans will das nicht wahrnehrnen, denn das Scheitern des 
Sohnes Wlirde auch das Scheitem seines eigenen Lebens bedeuten, das 
letztIich auf das F ortIeben in dem anderen gerichtet bleibt. In dem AugenbIick, 
in dem der Vater endgultig spurt, daB der Sohn einfach nicht das vorgestellte 
Ideal erfUlIen kann, fallen sein ehrgeiziges Planen und HandeIn in sich 
zusammen. In seinen letzten Lebensjahren arbeitet Hans nicht mehr, er gibt 
sich und alles auf. Das gauze Vermbgen, das Ergebnis langer Jahre und harter 
Arbeit, wird jetzt dem Schwiegersohn uberlassen. 

Die Frage, ob es Uberhaupt noch der richtige Sohn Heinz Kirch ist, den 
Hans nach 17 Jahren vor sich sieht, kennzeichnet schon das grundsatzJiche 
MiBtrauen und markiert eine letztlich unuberwindbare Kluft. Heinz wird deun 

20 vgl. Stonn, Theodor: Hans und Heinz Kirch a.a.O. S.121. 
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auch als eine fremde Erscheinung dargestellt, kritisch von allen beaugt, eben 
selbst vom eigenen Vater. Im aulleren Fremdsein erscheint das innere. Das 
nimmt der geftihlvolle Sohn sehr wohl wahr, und deshalb weill er sich auch 
als der wirkliche Sohn trotzdem als der falsche. Er geht emeut fort. 

Der Sohn hat aber nicht alles Recht auf seiner Seite. Er ist (sein eigenes 
Scheitem, seine erfolglose, im Grunde elende Existenz 'aullerhalb' zeigt dies) 
an die Grundwerte gebunden, die das Leben der Gemeinschaft, aus der er 
kommt, tragen. Storm hat in seinen Werken immer wieder versucht, die 
Lebenswerte der deutschen btirgerlichen Gesellschaft darzustellen. Franz 
Stuckert schreibt dazu: 

"Storm lebt so tief im Ethos seines Volkes, daP" sein ganzes Werk eine -
im Vergleich mit Raabe mull man sagen - vollig probiemlose Darstellung der 
deutschen Charakterwerte enthalt."21 

Die Erza hlung ist darin allerdings weiter als der Autor in seiner generellen 
Auffassung selbst. Denn sie zeigt ja, dall jene Grundwerte kein ewig 
verbtirgtes An-sich haben. Der Sohn kann deshalb nicht zuruckkehren in den 
von iiberlieferten Werten bestimmten Lebensbereich, wei! der Vater den 
Lebensbereich zerstbrt hat, wei! also die Tradition im Grunde sich selbst 
zerstbrt hat. Dies wird sehr deutlich schon darin gezeigt, wie der Vater seine 
Existenz zu begrtinden suchte. Es ist geradezu die Existenzzerstbrung durch 
die Ubersteigerung des Prinzips der Existenzbegrtindung. 

Der Vater Hans ist ein ttichtiger, strebsamer Kleinbtirger. Durch seinen 
Fleill und seine Sparsamkeit ist er rum Schiffsbesitzer geworden: 

"Mit unermtidlichem Tun und Sparen hatte er sich vom Setzschiffer 
rum Schiffseigenttimer hinaufgearbeitet; freilich war es nur eine kleine Jacht, 
zu der seine Mittel gereicht hatten, aber rastlos und in den Winter hinein, 
wenn schon alle anderen Schiffer daheim hinter ihrem Of en saBen, befuhr er 
mit seiner Jacht die Ostsee." (HHK 60) 

21 Stucken, Franz: Theodor Stonn. Der Dichter in seinem Werk. Max Niemeyer 

Verlag, Tubingen. 1966. 3. Aufl., S.137. 
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"Weiter wird von Stonn die Rastlosigkeit des Burgers Hans 
beschrieben. Seine Sparsamkeit betriffi auch seine ganze Familie, besonders 
seine Frau, die 
nur seinen Willen kannte und uberdies aus Furcht vor dem bekannten Jahzom 
ihres Mannes sich das Brot am Munde sparte, so pflegte dieser bei jeder 
Heimkehr auch zu Hause einen hubschen Haufen Kleingeld vorzufinden." 
(HHK60) 

In so einer Familie, in der keine nonnale Ehe gefuhrt wird, also in einer 
personalen Beziehung, in der Liebe und Gefuhle keine Rolle'spielen, sondem 
in der Pfennigfuchserei und Jahzom des Mannes bestimmend sind, ist der 
junge Heinz aufgewachsen. Die Beziehung zwischen dem Vater und der 
Mutter war wie die Beziehung zwischen einem absoluten Herrscher und seinen 
unterdruckten, hilflosen Untertanen: ein strenger, sparsamer, geiziger, dazu 
auch zorniger Vater und eine liebe, angstliche und hilflose Mutter. So sind die 
Verhaltnisse lange schon deformiert, bevor Heinz es in ibnen nicht mehr 
aushalten kann. Durchaus ist es eine Fonn von Liebe, von vaterlicher Liebe, in 
der sich das Tragische entfaltet. Hans iebt im Anfang der Novelle ganz fUr den 
Sohn Heinz. Stonn erwiihnt die Ziirtlichkeit des Vaters und verfolgt ihre 
Entwicklung bis dorthin, wo die Sorge fUr den Sohn aufgesaugt wird von den 
Sorgen, die sich der Vater, eben fUr den Sohn und urn dessen Zukunft sich 
sorgend, urn die Existenzsicherung macht. 

"Was Hans Kirch an Ziirtlichkeit besaB, das gab er seinem Jungen; bei 
jeder Heimkehr iugte er schon vor dem Warde~2 durch sein Glas, ob er am 
Hafenplatz ibn nicht gewahren konne; kamen dann nach der Landung Mutter 
nnd Kind auf Deck, so hob er zuerst den kleinen Heinz auf seinen Ann, bevor 
er seiner Frau die Hand zum Willkommen gab." (HHK 61) 

An einem kleinen, aber markanten Ereignis wird deutlich, wie die 
vaterliche Sorge ins Qualitatsiose umsch\agt. Einmal hat der Vater den Sohn 

22 Warder: Werder, der, selten das; oS, - (FIuBinsel; Landstrich zwischen fluB u. stehenden 

Gewassem). 
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als Sechsjahrigen mit auf eine Fahrt genommen. Der Junge ist auf den 
Bugsprie(3 gestiegen, als der Vater seinen Mittagsschlaf hrut. 

"Hans Kirch wurde blali wie der Tod; denn dort, fast auf der aulieren 
Spitze, hatte er seinen Heinz erblickt" (HHK 62) 

Als der Sohn wieder sicher aufs Verdeck zurtickgesprungen ist, ruft der 
'gefahrgewohnte[n] Mann' mit zittemden lahnen: 

"Heinz, Heinz, das tust du mir nicht wieder! Krarnpfuaft pre lite er den 
Knaben an sich; aber schon begann die uberstandene Angst dem lome gegen 
ihren Urheber Platz zu machen" (HHK 63) 

Das ist ein gerechter lorn, daB nichts mit dem friiheren Jlihzom zu tun 

hat, der aber dem Sohn trotzdem viel Schrecken vor dem Vater einjagt. Im 
nachsten Fruhjahr will Hans den Sohn wieder mit aufs Schiffnehmen, aber 
der versteckt sich nun und muli mit Gewalt an Bord gebracht werden. Dabei 
ist das kleine Abenteuer des Sohnes ein Ausdruck seines Freiheitswillens 
gewesen. Auf der anderen Seite verschwindet die Angst des Vaters urn den 
Sohn, die sich im Verbot ausdruckt, schon hier und in der lukunft inuner 
mehr hinter der Vielzahl der Verbote und Gebote selbst, die das Verhalten des 
Vaters gegenuber dem Sohn bestimmen. 

"Die lartlichkeit des letzteren [Hans] karn gleicherweise inuner 
seltener zu Tage, je mehr der eigene Wille in dem Knaben wuchs" (HHK 63) 

In dem Moment also, in dem der Sohn aus dem Willen des Vaters heraustritt 
und seinen Weg zu gehen sucht, verwandelt sich die va terliche Liebe in 
viiterliche Strenge, die schlielilich in ganz und gar unvaterliche Harte 
umschliigt. 

Das Arbeiten an dieser Novelle ist Storm sehr schwer gefallen. Es war, 
wie er Keller in einem Brief mitteilt, von "eine[r] kraftige[n] tragische[n] 
Erschutterung,,24 bestimmt. An Heyse schreibt Storm uber diese Novelle: 

" Bugspriet, das u. der. - [els, .., (Seemannsspr. tiber den Bug hinausragende Segelstange). 
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"Wo zwei solche Naturen als Vater und Sohn sich gegentiber in die 
Welt gesetzt sind und der Schlag in Folge ihrer Eigenheit erfolgt, [haben wir] 
das groBe Schicksal."25 

Was eigentlich der Sohn Heinz von dern Vater geerbt hat, ist die 
Hartnackigkeit, nicht die Lebenseinstellung. Der Sohn Heinz kdnnte nur mit 
vdlliger Selbstaufgabe den Anspruchen des Vaters gentigen. So bietet ihm die 
Welt, aus der er kommt, keine Oberiebensmdglichkeit. Aber die Welt, in die er 
geht, bietet eine so1che Mdgiichkeit auch nicht. Hier ist und bleibt er der 
Fremde auf unsicherem Boden, ein Mensch in fortdauemdem Exil. Mit der 
Freiheit yom vaterlichem Zwang, im Leben 'drauBen', drohen ihm auch 
Ortlosigkeit und Scheitem. Und es hangt mit seiner eigenen Hartnackigkeit 
zusammen, daB er sich dies lange nicht eingestehen will. 

Husum, Storms Heimatstadt, wird zum Modell und zur Metapher fur 
eine kleine, geschlossene Stadt am Meer. Diese wird von der Erzahlung zum 
Symbol fur Heimat als geschtitzten Raum erhoben. Der Kampf der Stadt 
gegen das Meer als Naturelement vertritt symbolisch die Anstrengungen, mit 
denen menschliche Existenz sich ihre Ordnung und lebbaren Bedingungen 
schafft in einem im ganzen nur noch als chaotisch vorstellbaren Unraum. 

"Auf einer Uferhdhe der Ostsee liegt hart am Wasser hingelagert eine 
kleine Stadt, deren stumpfer Turm schon tiber ein Halbjahrtausend auf das 
Meer hinausschaut" (HHK 52) 

{(Die Menschen, die in dieser Stadt wohnen, leben in 

"abgeschlossener Einsamkeit" (HHK 58) 

24 Stonn, Theodor: Theodor Stonn - Gottfried Keller. Briefwechsel. Hrsg. 

K.E.Laage. Kritische Ausgabe. In Verbindung mit der Theodor-Stonn-Gesellschaft. 
Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1992. Brief an Keller am 27.11.1882. 

" Stonn, Theodor: Silmtliche Werke in vier Bande. Hrsg. v. Peter Goldammer. 4. Aufl., 

Bd. 3, Berlin, Weimar, 1978. S. 743. 
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Obwohl aber Stonn hier vieles beinahe dokumentarisch festhalt und strikt 
realistischen Darstellungspostulaten folgt, bis in die genauen Einzelheiten der 
erzahlten Geschichte, verwandelt sich in der Novelle doch gleichzeitig der 
Kontext ' Husum' 'unrealistisch', aber eminent literarisch, in einen Ausdruck 
von Lebenssphiire, Heirnat tiberhaupt. 1m Grunde haben aile Menschen so wie 
die in Husum zu leben, wenn sie denn nicht wie Heinz a1s Verirrte und sich 
Verirrende umhergetrieben werden. Sobald man von seiner Heirnat weggeht, 
lebt man unsicher, wie schwer auch das Leben irn Eigenen sein mag. Heinz 
lebt fern von Husum ohne Identitat. FonnIichjeder einzelne seiner Schritte 
schon bringt die Gefahr mit, in vollige Orientierungslosigkeit zu fallen, 

"ich kann noch nicht wie ihr; muB mich immer erst besinnen, wo ich 
hinzutreten habe; ihr kennt das nicht, ihr aile nicht, Schwester'''(HHK 98) 

D.iejenigen, die ihre Heirnat nicht verlassen haben, kennen weder 
so1che Unsicherheit noch so1che Vorsicht. Aus der Perspektive von Heinz ist 
es da fast schon eine Lebensleistung, nicht vollig zugrunde gegangen zu sein. 
Das Scheitern, wo es ibn doch nicht ganz zerstort hat, ist fast schon ein Erfolg, 
'drauBen' niirnlich tiberlebt zu haben. 

Heinz - darauf hebt die Novelle ab - ist genauso hartnackig wie sein 
Vater. Er lehnt die strenge Traditionen der Heimatstadt ab, er lehnt die 
Lebenseinstellung und die Zukunftspliine des Vaters ab und ist zu stolz, mit 
dem Vater dartiber in eine Auseinandersetzung einzutreten. Das bleibt auch 
bei der Rtickkehr nach 17 Jahren noch so. Der Vater redet nicht wirklich mit 
dem Sohn und der Sohn nicht wirklich mit dem Vater: 

Eine Unterredung zwischen Vater und Sohn fand weder nach dem 
Kirchgang noch am Nachmittage statt. Am Abend zog Frau Lina den Bruder in 
ihre Schlafkammer: "Nun, Heinz, hast du mit Vater schon gesprochen?" Er 
schtittelte den Kopf: "Was 5011 ich mit ibm sprechen, Schwester".(HHK 97) 

Als ibm der Vater die Geschiiftsbticher zeigt, darnit er von dem 
gegenwartigen Stande des Hauses a1s eines Handelsuntemehmens Kenntnis 
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nirnmt;-"legt Heinz sie nach kurzen Hin- und Herblattem wie etwas Fremdes 
beiseite. Da heiBt es auch: 

"an eine Ausnutzung seiner Sohnesrechte schien der Heimgekehrte 
nicht zu denken"(S.94) 

Heinz nirnmt am vaterlichen Leben nicht tell und ist damit auch in der 
Heimat noch in der Fremde. 

Der Vater tragt den zweiten Vomamen Adam. 

"Zu diesen strebsamen Leute gehOrte Hans Adam Kirch"(S.60) 

Das macht i1m zum ersten Vater, zum Vater iiberhaupt. So ist auch der 
Konflikt zwischen Hans und Heinz Kirch exemplarisch fur den Streit zwischen 
den Generationen seit je, wie 'Husum' fur Lebensort seit je steht. AUerdings 
bedeutet Adam auch, der erste zu sein, der aus dem Paradies vertrieben wurde. 
Et ist schon demnach auch der erste, der nach dem Gottesfluch das Brot im 
SchweiBe seines Angesichts zu essen hat. Wie der Sohn den Vater deshalb 
verlaBt, well er an diesem nichts Heimatliches hat oder erkennt, das i1m halten 
konnte, so hat der Vater die Heimat eigentlich bereits in sich selbst veri oren. 
Die idyllische Welt von Husum hat sich diesem Vater bereits zur Welt des 
harten und hartesten Lebens verfremdet. 

Storm stellt den Vater Hans Adam als eine Person dar, die riicksichtslos 
gegen sich selbst und gegen andere den Prinzipien dieses harten Lebens folgt 
und damit selbst das zerstort, was er sich und seinem Sohn zu erhalten trachtet. 
Der Zweck seines Lebens ist allein schon die Sicherung der Existenz 
geworden. Weil er dafiir alles andere zweitrangig werden laBt, verwandelt er 
sich von einem Vater zu einem Unvater. Nur auBerlich gelingt ihm noch sein 
Leben; 'innen' hat er alles verloren; eben auch den Sohn. Und die letzten 
Lebensjahre bringt er wie ein schon Toter dahin. 

"Aber Hans Kirch saB wie ein totes Blld; sein jahrelang angesanunelter 
Groll lieB i1m nicht los; denn erst jetzt, nach diesem Wiedersehen mit dem 
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Heimgekehrten, war in der grauen Zukunft keine Hoffuung mehr fiir ibft'!' 
(HHK 121) 

Sohn und Vater sind beide beschadigte Figuren, gerade darum sind 
beide aufeinander verwiesen und angewiesen; in ihrer hartnackigen 
Se1bstverschriinkung als letzter Form von Fremdheit, volliger Isolation des 
Subjekts bleiben sie aber auch unweigerlich gegeneinander gestellt. Nur 
anderen gegenuber kann Heinz bemerkbar machen, daB es ihn zum Vater 
zieht, der Schwester gegenuber oder vor einem lungen, der wie in einem 
Marchen davon traumt, nach Amerika zu gehen, urn eine Wasserfrau zu 
heiraten: 

"Tu das nicht, Karl; die Wasserfrauen sind falsch; bleib lieber in deines 
Vaters Stoz.26 und spiel mit deines Nachbarn Katze" (HHK 95) 

Mehr ist da fUr ihn selbst schon nichts mehr zu andern. So sehr ist er 
der Fremdgewordene schon, daB er wie mit einem Versehen auch in eine 
fremde Sprache fallt, bevor er eben wieder geht. 

"Thanks for the alms and farewell for ever. Er wuBte selbst nicht, 
warum er das nicht auf Deutsch geschrieben hatte." (HHK 118) 

. Selbst die Verwendung des Wortes 'alms' (Almosen) flir Geld, das ihm 
der Vater Uberlassen hat, zeigt, in welcher Rolle Heinz sich selbst sieht. 

Die Novelle stellt in Heinz Kirch die ausweglose Situation des 
Menschen im Ausgang des 19. lahrhunderts dar. Dieser Mensch kann weder 
mit den Traditionen noch ohne sie leben. Ohne Vergangenheit ist er auch ohne 
Zukunft. Seine Vergangenheit ist der selbst schon gescheiterte Vater, seine 
Gegenwart und seine Zukunft sind sein eigenes gewisses Scheitem Dabei ist 
es zu einseitig, die Schuld allein beim Vater zu suchen. So reagierte Gottfried 
Keller unrnittelbar, nach einer ersten Lekttire. 

26 Store Vom Englischen store = Lagerhaus abgeleitet. 
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"Tch habe das Ende der Novelle schnell angesehen und mu~ nun noch 
das Zwischenschicksal des Sohnes erfahren. Die Wendung mit dem 
unfrankierten Brief ist ebenso schauerlich ais verhangnisvo11. Man fUhlt mit, 
wie wenn der aite Ge1dtropf ein Schiff voll lebendiger Menschen in die 
brandende See zurijckstie~e . ,,27 

Ebensowenig geniigt es aber, in dem Geschehen eine besondere 
tragische bberhOhung zu sehen, erklarbar aus spezifischen Bcdingungen und 
einer ung1ucklichen Konstellation, obwohl dies Storms eigenc Auffassung von 
der Novelle als 'Schwester des Dramas' zu bestiitigen scheint: 

"gleich dem Drama behandeit diese Novelle die tiefsten Prob1eme des 
Menschenlebens; denn der Vater-Sohn-Konilikt ist hier zu einem 
Prinzipalkonilikt zugespitzt, der natumotwendig - uuter den beengten 
Gegebenheiten einer klei.l1en Stadt und wei1 Vater und Sohn charakterlich 
ahnlich angelegt sind - zum tragischen Untergang Ieider fuhren mu~."28 

Im Grunde greift diese Novelle Uber diesen "Prinzipalkonflikt" hinaus, 
und Storm scpi1dert uberhaupt, unter we1chen schwierigen Bedingungen, 
jenseits irgendweIcher Losungen, am Ende des 19. Jahrhunderts zu [eben ist. 

Storms schwerer, ausdrucksvoller Erzahistil, 1ar) t keine Relativierup.g 
des Geschehens zu, auch dcht die 'Orner Sonderung zum extremen, aber darunl 
doch einzeInen Fall. Es ist dem Dichter gelungen, eine biirgerliche Tragiidie, 
darin zugleich eine allgemeine, in Prosa darzustellen. Der Konflikt der 
Generationen zeichnet weniger den Umbruch zwischen zwei Epochen nach, 
vielmehr bedeutet er die Ausweglosigkeit der jetzigen, im Ende des 19. 
Jahrhunderts, bestimmt von einem Traditionsverlust, den kein Zukunftsgewinn 
aufwiegt. 

27 Keller, Gottfried: Theodor Stonn - Gottfried Keller. Briefwechsel a.a.O. S.96. 

28 Laage, Karl Ernst (hrsg): Theodor Stonn. Samtliche Werke, Konunentar. 

Deutscher Klassiker Verlag. FranldlM. Bd 3, 1988. S. 814. 
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"Mit dieser Kritik an der blirgerlichen Gesellschaft und an der 
modernen Welt (die mit " Telegraphendriihten", "Reichspost" und 
"Reichsgulden" unaufhaltsam in die kleine Seestadt vordringt) gehbrt die 
Novelle "Hans und Heinz Kirch" zu den ausdrucksstarksten realistischen 
Novellen Theodor Storms. Sie klindigt - wie Benno von Wiese hervorgehoben 
hat - "bereits den Geist eines neuen Zeitalters an". 29 

Dies sind die Worte, mit denen Karl Ernst Laage seinen Kommentar 
liber diese Novelle beendet. 

Der Realismus wendet sich den sozialen Verhiiltnissen und ihrer 
Problematik zu. In der Darstellung der Probleme eines biirgerlichen Alltags 
entdeckt er die Ursachen der gesellschaftlichen Spannungen und Konflikte. Er 
versucht die schwierigen Folgen fur den Einzelnen wie fur die Gemeinschaft 
zum Vorschein zu bringen. Die literarische Gestalung lenkt den Blick weg von 
jeder sozialtechnischen Bewiiltigung der Konflikte nnd ruckt die 
gesellschaftlichen Fehlentwicklungen in den Mittelpunkt novellistischer 
Darstellung. 

,. Ebda. S. 815. 
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