
B 7.2 Ein Modell Iiterarischen Erzáh]ens

BUcHVORSTEILUNGEN

Wáhlen Sie einen der folgenden Romane aus und
ste|len Sie ihn dem Kurs vor (Angaben zu Verfas-
ser/in, Titel, lnhalt, Leseeindruck, Erzáh|struktur und
erzá hlerischen M itteln ; Textprobe) :

Theodor Fontane; Eífi Briest (1895)
Franz Kafka : Der Prozess (I9I4 / 15)
Wolf§an§ Koeppen:rauben im Gras (1951)

Max Frisch: Homo faber (1957)
Tschi n§is Aitmaťow; Dsha m i |ja ( 1958)
Gabriel García Márquez: Chronik eines angekúndig-

ten Todes ( 1981)
Christa Wolf: Kassandra (1983)
Patrick Sůskind; Das Parfúm (1985)
Ch ristoph Heln; Der Tan gospieIer ( 1989)
Zoé Jenny: Das Blútenstaubzimmer (1997)

1.2 Ein Modell literarischen Erzáhlens

1ale; ceschichteuescnenen
konstruiert<_- Erzáhler/in ---6íÁt implizite/r reale/r

'- Ě- Leser/in Leser/in

Autor/in

Ein Autor erschaí}l sich einen Erzáhler oder eine Erzáhlerin, der/die einer vorgestellten Leser-
schaft eine Geschichte erzáhlt. Als Anregung fůr seine Geschichte kann er auf ein reales Ge-
schehen, das er se]bst erlebt hat oder das er einer Quelle (Geschichtsbuch, Zeitungsartikel etc.)
entnommen hat, aber auch auf Fiktionen zurúckgreil'en. Diese Fiktionen kónnen wiederum der
eigenen Fantasie entstammen oder vorgefundenes Material aus literarischen Texten bzw. aus
Filmen sein. Vollendet wird der Vorgang des Erzáhlens erst, wenn ein realer Leser das Erzáhlte
aufnimmt. Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile dieses Erzáhlmodells, das die epi-
sche Ursituation darstellen soll, genauer beschrieben.

D er Er záhlerl die Erzáhlerin
Das entscheidende gattungsspezifische Merkmal, das die Epik von allen anderen literarischen
Gattungen auf charakteristische Weise trennt, ist der Erzáhler bzw. die Erzáhlerin. Der Er-
záhler/die Erzáhlerin ist, wie das obige Modell verdeutlicht, streng zu unterscheiden vom Au-
tor, dessen Name auf dem Buchrůcken eines Romans oder neben dem Tite1 einer I(urzgeschichte
steht, Der Erzáhler/ díe Erzáhlerin ist die fiktive, im Text mehr oder minder deutlich erschei-
nende Figur, die der Autor erfindet, um uns die Geschichte zu prásentieren. Ganz deutlich wird
das am Beispiel des Romananfangs von ,,I(assandra" ( S. 141 f.). Der Roman ist von der Auto-
rin Christa Wolf geschrieben. erzáhlt wird er im ersten Abschnitt von einer anonymen Erzáhle-
rin oder einem anonymen Erzáhler, ab dem zweiten Abschnitt von der Titelfigur I(assandra.
}eder Autor schafft tůr seinen Erzáhler ein bestimmtes Erzáhlsystem, indem er innerhalb einer
Reihe von Erzáhlkategorien, bewusst oder unbewusst, Auswahlentscheidungen trifft.
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B 1 Gattungen: Epik

Der Aulor wáhlt eine Erzáhlform. . Er-lSie-Form = Er-lSie-Erzáhlung
In der Er-lSie-Form erzáhlt der Er- /
záh]er von einer dritten Person,.in der Erzáhler/in/__> Ich,Form = Ich_Erzáhlung
Ich-Form von sich selbst und in der
Du-Form vom Angesprochenen. Die- \ (Du-Form = Du-Erzáhlung)
se letzte Form steht in der Úbersicht in
I(ammern, da sie so gut wie nie vorkommt. In der Er-./Sie-Erzáhlung tritt der Erzáhler als Per-
son ganz in den Hintergrund. Der Leser erfáhd nichts oder kaum etwas ůber den Charakter und
das Leben des Erzáhlers, der nur ein Vermittler der Geschichte ist und hauptsáchlich in I(om-
mentaren zum Erzáhlten im Text erscheint. Ein Ich-Erzáhler macht dagegen sich selbst zum
Gegenstand des Erzáhlens und wird fůr den Leser als Person greifbar, Das wird er sogar auf zwei-
fache Weise: einmal als erlebendes lch, das in die erzáhlte Geschichte verstrickt ist, und zum an-
deren als erzáhlendes Ich. Zwischen diesen beiden Ich-Aspekten kann ein groBer oder kleiner
Abstand bestehen, je nachdem, ob der Ich-Erzáhler unmittelbar aus der eriebten Situation he-
raus erzáhlt oder von einem spáteren Zeitpunkt aus darauf zurúckblickt.

Der Erzáhler zeigt ein bestimmtes Erzáhlverhalten.

auktorial
Personen, Ansprachen an den Lese1 Hinweise
auf kommende Ereignisse etc. Es handelt sich dabei um ein Erzáhlverhalten, das den Leser mehr
oder minder spúrbar durch die Geschichte leitet. Das vermag sowohl ein Er-lSie-Erzáhler als
auch ein Ich-Erzáhler. Beim personalen Erzáhlen hingegen schlúpít der Erzáh]er in eine oder
auch abwechselnd in verschiedene Personen und erzáhlt aus deren Perspektive. Der Erzáhler
blickt mit den Augen der gewáhlten Figur in die Welt, sieht und hór1 nichts anderes als diese
Figur, weiB nicht mehr als sie. Das neutrale Erzáhlverhalten ist dadurch gekennzeichnet, dass
weder aus der sicht einer person erzáhlt noch ein kommentierender, den Leser leitender
Erzáhler erkennbar wird. Neutrales Erzáhlverhalten er"weckt den Anschein hóchster Objekti-
vitát. Vorgánge werden sachlich berichtet, tragen sich sozusagen selbst voq oder das Erzáhlen
besteht einfach darin, dass Gespráche der Figuren ohne Zwischenbemerkungen des Erzáhlers
wiedergegeben werden (,,szenisches Erzáhlen").

Der Erzáhler nimmt einen Erzáhlstandort ein.
Es gibt eine Bandbreite von Entl'ernungen, in
denen sich der Erzáhler zum Erzáhlten befin-
den kann. Sie reicht von gróBter Náhe, bei der
unmittelbar aus dem Geschehen heraus er-
záhlt wird. womit ein geringer Ůberblicl<. aber
ein spannungsfórderndes Miterleben fúr den
Leser verbunden ist, bis hin zu einer weiten
Distanz zum erzáhlten Geschehen. Háufig zu
finden in traditionellem Erzáhlen ist der so ge-

nannte,,olympische Erzáhlerstandor1". Man
drúckt damit aus, dass der Erzáhler góttergleich úber der erzáhlten Welt thront, dass er alle
Zusammenhánge kennt und alles weiR. Er wird deshalb auch der allwissende oder omnipotente
Erzáhier genannt.

/
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Beim auktorialen Erzáhlverhalten greift der
Erzáhler in den Erzáhlvorgang ein: durch
I(ommentare zu den erzáh]ten Vorgángen,
durch allgemeine Reflexionen, Urteile úber

Der Erzáhler erzáhlt aus einer bestimmten
Sichtweise, Der Erzáhler kann sich auf die
AuRensicht bei der Darstellung der Figuren
beschránken, er kann aber auch in sie hinein-
blicken. ihre Gedanken und Gefúhle wieder-

Der Erzáhler verhált sich

--'lpersonal neutral

Distánž,' ráumlich ]

, , ' ,',), und/oder ,

zeitlich
zu den :

erzáhlten 
.

Vorgángen
und den

Náhe personen

Erzáhler/in

E

-'-'3-
Rensicht

rz,áhler/in

Innensicht
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geben. Die AuBensicht steht jedem Erzáhler zur Verfúgung, die uneingeschránkte Innensicht fúr
alle auftretenden Figuren nur dem Er-lSie-Erzáhler. Der lch-Erzáhler kann natúrlich sein eige-
nes Innenleben vor dem Leser detailliert ausbreiten, vom Innenleben anderer kann er nur be-
richten, wenn er zugleich auch dem Leser einsichtig macht, woher er seine Kenntnisse hat, ob
er zum Beispiel vom Áu8eren auf das Innere schlie8t oder ob die betreffende Person ihm ihr In-
nenleben offenbart hat.

Der Erzáhler zeigt eine bestimmte Erzáhlhaltung.

Die IGtegorie der Erzáhlhaltung ist nicht ganz prázise zu trennen von der l(ategorie des Er-
záhlverhaltens. Der Begriff ,,neutral" erscheint in beiden lGtegorien. Es liegt aber auf der Hand,
dass ein neutrales Erzáhlverhalten auch eine neutrale, alle Wertungen und Urteile vermeidende
Erzáhlhaltu ng eďorderr.

Das Erzáhlen und seine Darbietungsformen

/

\

Haltung des Erzáhlers zum erzáhlten
Geschehen undzu den personen

Der Erzáhler behált das Wor1

Die Figuren kommen zuWort

, 
Er záhlb ericht und Beschreibungen

\ Reflexionen und l(ommentare

- direkte Wiedergabe, z. B. szenisches Erzáhlen
- Fieurenredď'

/ 
" \indirekteWiedergabe (indirekte Rede)

\ ,7 Streamof consciousness
' Bewusstsei nsstromtech n i-< 
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Die Grundform des Erzáhlens ist der Eízáhlbericht, der besonders beim traditionellen Erzáhlen
vorherrscht. Hier wendet sich der Erzáhler der Handlung und ihren Figuren zu, er vermittelt
mehr oder minder ausfůhrlich seinen eigentlichen Erzáhlgegenstand. Darin kann er dann, wenn
er sich auktorialverhált, allerlei eigene Reflexionen, also Uberlegungen und Betrachtungen, so-

wie Kommentare einstreuen. Der Erzáhler wird aber auch seine Figuren zu Wort kommen las-

sen. Das kann er in der Form der direkten Rede tun, so kann eí A)m Beispiel Gespráche wie
kleine Dramenszenen in direkter Dialogform wiedergeben (szenisches Erzáhlen), oder auch in

s,497 der Form der zusammenfassenden indirekten Rede, in der der Erzáhler wieder stárker her-
vortritt und die vom Erzáhlerbericht nicht immer klar zu trennen ist. zu wort kommen die Fi-
guren aber auch durch die besonders im modernen Erzáhlen háufig angewandte Technik des

Bewusstseinsstroms. Dabei wird, zuweilen recht minutiós, aufgezeichnet, was einer Figur in ei-
ner Situation durch den l(opf geht. Der zuerst in der angelsáchsischen Literatur vetwendete
Stream of consciousness reiht ganz ungefiltert Gedankenfetzen, Wahrnehmungen und Emp-
findungen in ihrer assoziativen Folge aneinander, wobei der Erzáhler vóllig zurůcktritt. Werden
die Gedanken und Empfindungen in der Ich-Form wiedergegeben, nennt man das innerer Mo-
nolog. Der Erzáhler kann aber auch die Form der erlebten Rede wáhlen, wobei der Gedanken-
und Empfindungsfluss einer Figur in der Er-lSie-Form wiedergegeben wird. Die erlebte Rede
wird bevorzugt vom personalen Erzáh|er verwendet. Sie ermóglicht es ihm, alles aus der sub-
jektiven Perspektive einer Figur zu betrachten, ohne jedoch vóllig in ihr aufzugehen, da er das
distanzierende ErlSie nicht aufgibt.

Die Geschichte
Der Autor eines epischen Textes erzáhlt nicht irgendetwas, was er fertig vorgefunden hat, so wie
wir im Alltag von einem miterlebten Ereignis, einem IGnobesuch oder einem Traum erzáhlen. Er
erschafft seine Geschichte erst im Akt des Erzáhlens, sie ist seine Fiktion, Dabei ist es vóllig
gleichgůItig, woher er das Geschehen mit seinen Schauplátzen und Figuren nimmt. Das Mate-
rial kann aus der Wirklichkeit stammen wie in Fontanes Roman ,,Effi Briest" ( S. 136 ff.) der
Ehebruchs- und Duellskandal um eine adlige Dame im Berlin des ausgehenden 19. ]ahrhun-
derts, aus úberlieferler Literatur wie in Christa Wolfs ,,I(assandra" (- S. 141 f,), das auf Homers
Epos vom I{ampf um Tro;'a zurúckgeht, oder aus der die eigene Lebenssituation verarbeitenden
FantasiedesAutorswieim,,Prozess"desFranzI(afl<a( S. 139f.).AufdiesesMaterialgreiftder
Autor zurůck und lásst auf dieser Basis den Erzáhler seine fiktionale Welt errichten, die nicht
mit der realen Welt verwechselt werden darf. Die Sátze des Erzáhlers unterliegen damit nicht
dem MaBstab der Nachprůfbarkeit bzw. Widerlegbarkeit. Das Geschehen, die I(ette der aufge-
griffenen oder erdachten Ereignisse, wird zur Geschichte erst dadurch, dass vom Erzáhler im
Erzáhlvorgang ein sinnhafter Zusammenhang hergestellt wird. Von der Fabel eines epischen
Textes spricht man, wenn die oft in Nebenhandlungen sich auffáchernde oder zeitlich kompli-
zieft verschachtelte Geschichte auf den chronologisch geordneten zentralen Handlungsstrang
reduziert wird, Funktion einer Inhaltsangabe ist es fúr gewóhnlich, die Fabel einer Geschichte
wiederzugeben.
Eine wichtige Rolle im Aufbau einer Geschichte spielen die Figuren mit ihrem Aussehen, ihrer
Herkunft, ihrer beruflichen und sozialen Stellung, ihrem Charakter, ihrem Weltbild, ihren
Fáhigkeiten und Schwáchen, ihren Wúnschen und Zielen sowie die Konstellation der Figuren,
in der sich ihr Beziehungsgeflecht ordnen und abbilden lásst.
Weiterhin bedeutsam sind Raum undZett. Der Raum in einer Erzáhlung ist nicht einfach der
zufáIlige Ereignisort. Er erhált úber seine reine Gegenstándlichkeit hinaus Bedeutung, indem er

zum Beispiel mit den Gefúhlslagen und Stimmungen der Figuren oder mit der Art des Hand-
lungsverlaufs korrespondiert. Eine Landschaft kann beispielsweise wesentlich zur Dramatik
der Handlung beitragen, sie kann auch im Extremfall reine ,,Seelenlandschaft" sein, das nach
auBen projizierte Augenblicks- oder Lebensgefúhl einer Figur. Im Hinblick auf die Zeit muss

man fragen, ob und wie deutlich die erzáhlte Geschichte historisch verortet ist, ob sie sich also
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klar erkennbar einer historischen Situation zuordnen lásst, und welche Bedeutung der zeitliche
Rahmen fúr das erzáhlte Geschehen hat. Unter dem Aspekt der Erzáhltechnik ist auch zu fra-
gen, wie das Verháltnis von Erzáhlzeit (die Zett,in der die Geschichte erzáhltbzw. gelesen wird)
und erzáhlter Zeit (der Zeitraum, in dem das erzáhlte Geschehen sich abspielt) gestaltet ist. Drei
Móglichkeiten sind zu unterscheiden:
l Zeitdeckung: die beiden Zeítráume sind annáhernd gleich, z. B, im szenischen Erzáhlen;
l Zeitdehnung: die Erzáhlzeit ist lánger als die erzáhlte Zeit, z.B. in der Wiedergabe des Be-

wusstseinsstroms;
l Zeitraííung: die Erzáhlzeit ist kůrzer als die erzáhlte Zeit, z.B. im Erzáhlerbericht, wenn

immer wieder fúr die Handlung unwichtige Zeitspannen úbersprungen oder
stark zusammengefasst wiedergegeben werden.

Zw Zeitgestaltung gehórt weiterhin der Umgang des Erzáhlers mit der Chronologie des erzáhl-
ten Geschehens, Er kann sich streng an die zeitliche Reihenfolge der Ereignisse halten, also
chronologisch erzáhlen, er kann aber auch in Vorausdeutungen nach Belieben weit vorgreifen,
und er kann in Růckblenden Vorgeschichten und Voraussetzungen in die laufende Handlung
einfúgen. Es kónnen auch mehrere Parallelhandlungen in einer Art Montagetechnik ineinan-
der verschachtelt werden, sodass komplizierte, schwer zu úberblickende Erzáhlstrukturen ent-
stehen.

Der Leser/die Leserin
Im Hinblick auf den Leser/die Leserin ist zu unterscheiden zwischen dem impliziten Leser und
dem realen Leser. Der Autor stellt sich im Akt des schreibens eine Leserschaft vor und
lásst auf dieser Basis seinen Erzáhler mit einem in die Erzáhlung eingehenden fiktiven Leser kor-
respondieren. Der Erzáhler kann diesen Leser ausdri,icklich ansprechen, wodurch der implizite
Leser im Text direkt sichtbar wird, aber auch ohne solche Ansprachen ist der implizite Leser im
Text prásent, zum Beispiel darin, was der Erzáhler ihm inhaltlich oder sprachlich glaubt zumu-
ten zu kónnen. Der reale Leser ist demgegenúber der Leser, der die Erzáhlung in einer ganz be-
stimmten konkreten situation liest und sein individuelles verstándnis des Erzáhlten entwickelt.

a) Versuchen Sie zu den beiden Abschnitten ,,Die Geschichte" und ,,Der Leser/die Leserin" Strukturskiz-
zen anzufertigen, die den dargestellten Sachverhalt anschaulich und úbersichtlich machen, 0rientieren
Sie sich dabei an den vorangegangenen Abschnitten.

b) Erláutern Sie lhre Strukturskizen mit eigenen Worten und ůberprúfen Sie gegenseitig, ob der lnhalt der
Abschnitte vollstándig erfasst worden ist.

Fertigen Sie zu den einzelnen Erzáhlkategorien ,,Referate an: Stellen Sie den Kursmitgliedern die ver- , s. 119

schiedenen Kategorien nur mit Hilíe eines Stichwortzettels vor und erláutern Sie sie an Beispielen aus
literarischen Texten (z, B. dieses Bandes).
Fertigen Sie zu den auf S. 136-142 abgedruckten Romananfángen eine genaue Beschreibung des Erzáhl-
systems an. Berúcksichtigen Sie dabei sámtliche Bestandteile des epischen Modells,
a) Wáhlen Sie eine Kurzgeschichte (z. B. auf S. t6-22)und notieren Sie in einigen Sátzen lhrerstes, vor-

láufiges Verstá nd n is der Gesch ichte.
b) Beschreiben Sie móglichst genau den Erzáhlvorgang in der Kurzgeschichte.
c) Úberprúfen Sie, ob und inwiefern die genaue Analyse des Erzáhlvorgangs lhr Primárverstándnis der

Geschichte erweitert bzw, verándert hat.
d) Ergánzen Sie lhre Beschreibung des Erzáhlsystems der Geschichte zu einer vollstándi§en l lntet-

pretation.
5. a) Verándern Sie das Erzáhlsystem der ausgewáhlten Kurzgeschichte, indem Sie zum Beispiel die Erzáhl-

form, das Erzáhlverhalten, den Erzáhlstandort oder die Erzáhlhaltung wechseln.
b) LesenSielhreNeufassungvorundbesprechenSiemitlhrenZuhórerinnenundZuhórerndieWirkungder

Verá nderungen gegenúber dem 0riginaltext.
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