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Uber eine vieldeutige Beziehung
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Das Wort //cimal, so hciLlt cs manchmal in Deutschland, sei nicht
tiberselzbar. Das sagen nicht nur dic klcinkarierten Lobredner des
Provinzellen - man kann diese Feststellung durchaus in geistreichen
Essays (von Carl Jacob Burckhardt etwa) und in respektablen
politischeD Reden finden. Und doch ist sie bomiert und toricht: Ein
simples Ubersctzungsproblcm wird auf diese Weise mystifiziert; mit
dem glcichell Recht konnte man sagen, Liebe oder Mut oder Geist lasse
sich nicht tibersetzen, da diesen Wortem im Deutschen eine ganz eigene
Bedeutung zugewachsell sci. Richtig ist, daB Wort und Begriff lfeimat
im Dcutschell eine gam spezifische, sehr schillernde Farbung
angenommen habcn - gcrade davon soli im folgendcn die Rcde sein.

Richlig ist auch, daB sich mil dem Worl Heimat oft sehr ausgcpragle subjcklive
Vorslcllungen verbinden. Es ware gewiB leichler, uber die vorchrislIiche
Besiedlung der AlpenIander, liber die Anlarklis oder irgendeinen IndianerSlamm
zu sprechen: in diesen EHlen iSl der Redner meisl der einzige Expcrlc, er ist in der
Lage, Neues in bunlen Bi!dern zu bringen. Wenn von Heimal die Rede ist, gibt es
nur ExperLen - und jedes verbindel mil dem Themenbegriff andere Erfahrungen,
Gedanken, Geflihle und Slimmungen. Dabei handell es sich urn
Vorslellungswelten, die sehr lief silzen und die nichl einfach wr Disposilion,
vielleichl nicht einmaI wr Diskussion slehen. Sie kbnnen auch nichl ohne weileres
objekliv uberprlifl werden, schon deshalb nichl, wei! sie in vielen Fallen weniger
mil der Gegenwart eines Menschen als mil seiner Erinnerung w lun haben.

Hier soli dagegen yom objektiven Rahmen all dieser Vorslellungen die Rede
sein. Ich versuche der VieIraIt der Vorslellungen Rechnung I.U lragen, indem ich
nicht etwa einfach definiere, was Heimat zu sein hat. Ich l:.tsse mich ein auf die
verschiedenen Facellen des Begriffs, gehe das Problem Heimat von verschiedenen
Sci len an und horfe, daB ich hie und da die Wege uberkreuze, auf denen jedes fUr
sich, aber doch auch in einem gemeinsamen Horizont, Heimal sucht oder gefundcn
hat.

Auf den ersten Blick mag es so aussehen, als mlisse man nur die ideoIogischcn
Elemenle von Heimal sublrahieren, um feslzuslellen, was librigbleibl, was Heimat
wirklich ausmachl. Damit ist zwar eine Tendenz dieses Referats angesprochen:
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UberhOhungen, faIsche Romanlisierungen und auch einfach Liigen, die im
Heimalbegriff stecken, sind als solche zu fassen und zu kritisieren. Aber die Sache
verhalt sich dann noch schwieriger: Heimal ist immer zwischen Ideologien
(allerdings sehr verschiedenartigen Zuschnitts) und Wirklichkeit pIaziert. Heimat
- das ist eine Konstruktion, ein BiId, in das die Wirklichkeit gegossen wird; das
Widerspiel von wirkIichen Herausforderungen und ideoIogischen Formungen
und auch Verformungen ist immer da.

Schwierig ist die BehandIung des Themas aber noch aus einem anderen
Grund. Heimat, mag die VokabeI auch noch so vorsichtig verwendet werden, ist
heute ja durchaus auch ein Modebegriff. Und es gibt gute Griinde, zu fragen, ob
man sich auf diese Mode uberhaupt einlassen soil. Heimat - soli man, kann man
dariiber noch reden? Soli man sich einfragen lassen von der bunten Variation der
Bedeutungen, soli man abfahren auf das immergIeiche und doch in verschiedene
Richtung wiesende Signal? Kluge Leute begegnen Konjunkturen, indem sie sich
antizyklisch verhalten, und auch (vielleicht: gerade auch) in geistigen Fragen ist es
angebracht, nicht unbedingt mit dcr Zeit zu gchen. Allerdings - Gert Jonke hat
schon vor Jahren darauf aufmerksam gcmacht - ist das nicht so einfach: "Man geht
meistens vie! eher mit der Zeit, indcm man gegen die Zeit geht, in ktzter Zeit ist
es allerdings vie!fach ubIich gewordcn, gegen die Zeit zu gehen, so daB das
Gegen-die-Zeit-Gehcn zum SchIuB ein Mit-dcr-Zeit-Gehcn wieder geworden ist,
deshaIb gehen manche wieder mit der Zeit in des Wortes ursprungIichster
Bedcutung, urn so wiedcrum auf ihrc ganz eigene Art und Weise gegen die Zeit zu
gchcn, eigentlich und vor aIlem, urn dadurch wiederum vic! cher mit dcr Zeit
gehen zu kannen!" Diese prazise Gebrauchsanweisung beseitigt alle Skrupel:
gehen wir mit der Zeit gegen die Zeit und reden wir uber Heimal!

Nur - uber welche Heimat? Die Konjunktur dieses Begrirfes hangt ja damit
zusammen, daB er so viele Facellen hat, daB Heimat wie ein AIlzweckmittei
eingesetzt und daB sie sogar synthctisch hergesteIlt wcrdcn kann. Das Rezept ist
bekannt: Man nehme ein SchwarzwaIdtal mit etIiehen allen Horen, eingebeltet in
haltbares Kodakgrun, eine Kompanie naiver BoIIenhuttrager, aIs Erganzung
Requisiten aus anderen Heimatlandschaften wie ein Syiter Teehaus oder einen
aIpincn MaiensaB, man 10kaIisicrc dort Warme und Geborgenheit, die aIle
Schwicrigkeitcn absorbieren, man wlirze das Ganze mit einem Anflug von
ProbIcmcn, Iasse aber aIles weg, was die Harmonie auf Dauer stOren konnte: die
"SchvarzwaIdklinik", die nun schon jahrelang Woche fUrWoche fast 20 MiIlionen
Deutsche die sonntagliche Heimatstunde bot.

Und diese Mattscheibenkonslruktion veriangert sich in dic AIltagsreaIilat. Ins
GIottcrtaI, wo dic FiImseric IokaIisicrt ist, hat eine regcIrechte WaIlfahrt
eingesetzt. Neue ParkpIatze muBlen angcIegt werdcn, weil man sonst dcm
Ansturm nicht gewaehscn gewcscn warc. Dcr zustlindige Minister spraeh von
einem Scgen und GlucksfaII im Blick auf den Tourismus, dcr yom Heimatimage
dieser Landschaft -Iebt. Er ist nOlwendig, nachdem ein tiefgreifender
Strukturwandel die Orte erfaBt hat. Dic Landwirtsehaft war und ist nur noch
bcdingt Icbensfahig - und trolzdcm sind da noch einzeIne Bauem auf einsamen
Hbfen, die sich nur haIbherzig den Modernisicrungsangeboten des
Fremdenverkehrs affncn und dic sich verzweifelt gcgen die vaIlige Entfremdung
von ihrer ursprunglichen Lebcnsform wchren: Heimat auch dies, und dies erst
recht!
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Heimat ist cine tiefsitzende, existentieIle RealiLlit; aber Heifnat ist auch
veiIdeutig, verfUgbar, fungibcI. Wer uber Heimat redet und nicht hoffnungsIos ins
Schwimmen geraten will, muB sagen, wovon er spricht. Fragen wir also nach
einer Definition.

Die Zeitschrift "EItern" suchte vor einiger Zeit bei etwa 2.000 Kindem und
Jugendlichen deren Verhaltnis zur Heimat zu erkunden. Fast drei Viertel meIten
die Heimat fUr wichtig - ahnIich war das Ergcbnis auch in Umfragen bei
Erwachsenen. Dic Heimatvorstellungen freiIich divergierten, gingen in ganz
verscmcdene Richtungen. Ein vicrzehnjahriger Junge schrieb: "Die Stadte, wo die
besten BundesIigacIubs sind, haben auch das starkste Heimatgefiihl" - Munchcn
also als Herbstmeister in Heimat. Aber die Tabellenstande wechseln, und sicher
wollen nicht aIle Leute Heimat an FuBball koppcIn lassen. AuBerdem wohnen
schIieBIich viele Leute in Gemeinden, dercn FuBballverein in der C-Liga am
unteren Tabellenendc steht, dcr also keine sehr schuBkraftigen Garantien fUr
Heimatgefiihle abgibt. Unter den Antworten gab es aber auch genauere
FestIegungen, die eincr Definition schon nahekommen. Ein Dreizehnjahriger
schricb: "Die Heimat ist das, was man nie im Leben vcrgiBt. Dcnn man hat da
seine Gcburt durchgefUhrt." Heimat aIs Geburtsort - das schIieBt immerhin
UnkIarheiten aus. Aber schon die burokratisch-technische FormuIierung - "denn
man hat da seine Geburt durchgefuhrt" - Iegt den Gedanken nahe, daB es mit
dieser Ortsbindung nicht unter alIen Umstanden sehr weit her sein muB. Je
praziser die Definition, umso wenigcr stimmt sie offen bar.

Anders Gesagt: cine bundige Definition, die ins ZcitaIter binarer
Codicrungcn paBt, die also zum Abhakcn, zur Entscheidung Ja/Nein verwendet
wcrdcn kbnnte, gibt es nicht. Es gibt nur Annahcrungen an das komplexe
qualitative FcId, das man abkurzend als Heimat bczeichnet. Mit Heimat, so kbnnte
man versuchsweise sagen, wird ein Raum bczeichnet, zu dem dank der Herkunft
oder durch Iangcren AufcnthaIt cine besondere Bindung besteht. Odcr ctwas
genauer: Heimat ist cine einigermaBen dauerhafte soziaI-raumIiche Konstellation,
die durch ein hohes MaB von Hinwcndung und Idcntifikation charakterisiert ist.

Diese Umschreibung halt sich an die Erscheinungsform von Heimat aIs
soziaIpsychoIogische Kategorie; sic sagt nichts uber die Bedingtheit solcher
KonsteIIationcn und uber den Bcdingungsrahmen von Hinwendung und
Identifikation. Sic bIockicrt aber auch nicht den Zugang zur Vieldeutigkeit und
VieIschichtigkeit von Heimat.

VieIdeutigkeit: Damit ist die gegenwanige ProbIematik des Heimatbegriff~
anvisiert, auf den man sich ja unter sehr verschiedenen Yorzeichen berufcn kann:

Eine Autobahn quer durchs Land - fur dic Heimat.
Schutz der Walder und Felder, bkoIogische Initiativen - fUr die Heimat.
Trachtcnaufzugc - fUr die Heimat.
Aufstand gegen die Fremdenverkehrs-Maskeraden - fur die Heimat.
Warnung vor 'Uberfremdung' - fur die Heimat.
Integration dcr Zugewanderten - fUr die Heimat.
Es sind krassc Gegensatze und viele Zwischenpositioncn, die sich aIlc auf

Heimat berufen, und es ist gcrade diese GemcngeIage, die den Begriff interessant
macht. Dabci komml cs mir heute nichl darauf an, die Positionen gegeneinander
zu steUen und dann jeweils cinc Entscheidung zu trerrcn. Dic Voraussetzung fUr
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eine solche Entschcidung muB zunachst das Vcrstandnis dcr vcrschicdenen
Positionen scin, ihrc Herlcitung aus bcstinmltcn historischen Zusammcnhangen.

Hier kommt das anderc Stichwort zu scinem Recht: VicIschichtigkeit. Das ist
ganz wbrtIich zu nchmen. Im Heimatbegriff gibt es Uberiagerungen, die aus der
Vcrgangenheit stammen. Wer dic Geschichte dcs Begriffs nachzeichnct, definiert
nicht nur weg, was cinmaI gcgoItcn hat und durch spliLere EntwickIungen
fortgespiilt wurde. Er bcschrcibt auch (und dics ist wichtigcr!), was dcm Begriff
im Veriauf der Zeit, aus den vcrschicdcnstcn Epochcn an immcr noch mbgIichen
Bcdcutungsnuancen zugcwachscn ist. Der historische Kursus, zu dem ich einIade,
ist insofcrn nichL nur cine pcrspcktivische Erweitcrung auf einstige inzwischen
verschwundcne und vergessene Zusammenhange, es ist auch dcr Hinwcis auf
immer noch vorhandcnc Schallicrungcn dcs kompIcxen und diffusen Begriffs, auf
Uberlagerungcn und AbIagcrungcn. Wcr in dicscm FcId cinen historischen
Akzent setzt, druckt sich damit nicht notwcndigcrwcisc um dic Gegcnwart.

Das Wort Heimat ist aIt, und auch die YicIdcutigkcit des Wortes ist aIt. Dcr
Urnfang desscn, was aIs Heimat bczeichnet wird, variicrt von Anfang an. Martin
Luther unterscheidet in seincr Bibcllibcrsetzung zwischcn Vaterhaus und Heimat
(1. Mos. 24, 7), und auch bei anderen Autoren jener Zeit bezeichnet Heimat ein
Land oder einc Gegcnd. Heimat kann sich aber auch auf eincn cinzcIncn Ort - dcn
Geburtsort - odcr den standigcn Wohnort - beziehen. Und schIicBIich ist Heimat
auch das cItcrIichc Haus und das eigcnc baucriiche Anwcscn.

Dics Ictztcrc schcint dic gangigc Bcdcutung in dcr Umgangssprachc gcwcscn
zu sein. GotlhcIf laBt seinc Baucm vcrschicdcntIich libcr "das Heimat" (das Wort
wurdc also aIs Ncutrum verwendct) reden. "Das ncuc Heimat kostct wohl 10.000
ri." hciBt cs cinmai. Vor aIlem in dcn sliddcutschcn DiaIcktcn hat sich dicsc
Bedeutung bis in die Gcgcnwart herein gchaItcn.

Die rcIativ cngc Bindung des Begriffs Heimat an Eigentum und Besitz zeigt
sich auch in dcn Bestimmungen des "Heimatrechts", das in dcn dcutschcn Landcm
bis ubcr die MillC dcs 19. Jahrhundcrts hinaus galt. Das Heimatrecht bczog sich auf
dic Heimatgemeinde: Wcr das Heimatrccht halle, durfte sich in der bctreffenden
Gemeinde nicdcriasscn, sich vcrhciratcn, ein Gewerbe auslibcn, und das
Heimatrecht garanticrtc ihr oder ihm im FaIl der Ycrarmung die HiIfe dcr
Gcmcinde. Aber Heimatrecht bcsai3cn nur dicjcnigen, die schon eine Heimat
hallen, also Grundbcsitz, Haus und Hof, und dic ihrcrscits dic Gcmcindc mit
Abgabcn untcrstlitztcn. Zwar wurdc die Flirsorge auch fUr die andern, die
"Heimatlosen", gercgeIt, und man orientiertc sich auch bci ihnen an dcn
"Heimatverhiiltnissen", also an der Herkunft - abcr das Heimatrecht kam ihncn
nicht zu.

Dicscs Heimatrecht fungierte also praktisch aIs AusschIuBprinzip: das
Gcsindc, dic TagIbhncr, oft sogar die nichterbcnden Baucmkinder und spatcr die
Arbcitcr hallcn kcin Heimatrecht, weiI sic heimatlos warcn. Erst in den 60cr
Jahren des 19. Jahrhunderts wurde das altc Heimatrecht abgeibst. Flir cine mobile
GcscIIschaft (und dic Industric brauchtc dic Mobilitlit!) war es ungccignct. Das
Prinzip des "Untcrstutzungswohnsitzcs" setztc sich durch: wcnn jcmand einige
Zcit (mcistcns Iautcte dic Bestimmung libcr ein odcr zwei Jahrc) in eincr
Gcmeindc gcwohnt hallc, kam die Pflicht zu einer evcntucIIen Untcrstlitzung dcr
bctre[fcndcn Wohngcmcindc zu.

Bis zu diescm Zeitpunkt kann man sagcn: Heimat halle ihrcn Platz in bcsitz-
und gcmcindercchtIichc Bcstimmungcn, und es war auBerdcm dic nlichlcrne
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Bczcichnung fUr Haus und Hof. Die Geschichte des Heimatbegriffs wird nun oft so
dargestcllt, aIs sci dicscr sachIiche Bezug spater durch GefUhIc ubcriagert und
schIieBIich wcitgchend abgcIost worden. Dies ist nur bedingt richtig. Die sachIich-
fechtlich FestIcgung halte bereits ihre emotionalc Einfarbung, Heimat war auch
ein Wertbegriff. DafUr gibt es zwei Bewcise. Zum einen wurde auch der Bereich
def "ewigen SeIigkcit" aIs Heimat bezcichnet; in Predigten und kirchlichen
Licdcrn ist scit dcm ausgehenden 15. Jahrhundert verschicdcntIich von der
himmIischcn Heimat dic Rede. Zum andern bezeugt die groBe RoIle des
Heimwchs, daB dic Bindung an die Heimat keineswegs nur eine auBcrIiche und
sachIiche war. 1m 18. Jahrhunderl gab es bereits ausfUhrIiche medizinische
Abhandlungen, in denen Heimweh als Krankhcit und moglichc Heilmittcl dagcgcn
diskutiert wurden, und im Blick auf die von den Zunften vcriangten
GeseIIcnwandcrungcn muBtcn besonderc MaBnahmcn gctroffen werden, damit
sich die jungen Handwerker nicht nur im engen Umkreis der Heimat bcwegten.

Hcimat konnte also ganz nuchtern verwendct wcrden, aber ein glcichguItiger
Begriff war es nicht - in dcm Begriff (und in dcr KonstcIlation Heimat) war
emhallcn, daB Heimat als Clwas Besondcrcs gilt.

Dic Uberhlihung zcigt sich auch am cngcn Gcbrauchszusammenhang von
"Heimat" und "Vaterland". Jacob Grimm gab scincr Iateinischen
AntrittsvorIcsung den Titel: "Dc dcsiderio patriae" - patria hciBt dabei sowohI
Heimat wie Vaterland, cs gcht um Heimatliebe und Vaterlandsliebe. Der Begrifr
Vaterland ibste sich damaIs immer mehr ab von dcn kIcinen Landcrn und
Territorien, er galt immer haufiger der entstehcnden Nation. Jacob Grimm
konnte die GIcichsetzung zwischen Heimat und Vaterland vornehmen, weiI er
nicht nur die Vision yom grbBeren deutschen Vaterland halle, sondern auch die
Vision cines humanen Slaatcs, der den Staalsburgern ZUfHcimat werden konnte.
1m Jahr 1848 - das aItc, cngc H eimatrecht gilt noch uberall - tagt in dcr
Frankfurter PauIskirche die verfassunggebcnde Versammlung. MitgIied ist auch
Jacob Grimm, und er schlagt einen ArtikeI fUr die Verfassung vor, der das damaIs
bCSlchcndc Rechl wcit hinter sich laBt: "Das deutsche Volk ist ein Yolk von Frcicn,
und deutscher Boden duldet keine Kncchlschaft. Frcmde Unfreie, die auf ihm
verweiIcn, macht er frci."

Es ist sichcr kein Zufall, daB in den JubiIaumsredcn fUr dic Bruder Grimm
ge[ade dieser Passus immer wiedcr harusgesteIIt wurdc. Er wurdc damaIs in
Frankfurt abgeIchnt - und cr wurdc bis heute nicht volIstandig eingehoIt. Die
ProbIcmatik ausIandischer Arbeitsimmigranlen und der POlilischen FIiichtlinge
kann gcwiB nicht schnell in eincm Aufwaschen mit der Heimatproblematik von
damaIs behandeIt werden. Aber der Hinwcis ist doch angebracht, daB es in
Dcutschland immer noch Heimatlose gibl, Mcnschen, die gewiB kcinc Gaste, aber
cben auch keine Slaatsburgcr sind. Allgemciner gesagt: Heimat - das ist auch heute
noch ein wenig eine Fragc von angestammten Rcchtcn und von Besitz. Max Frisch
hal cinn1aI dazu aufgefordert, dcnen auf die Finger zu sehcn, die besonders vieI
Heimat haben - vicl Heimat, gem essen in Hcktar und harter Wahrung.

Abe[ bIcibcn wir zunachst noch bcim Vcrhallnis von Heimat und Vater/and.
Jacob Grimm Vision, odcr allgemeiner gesprochcn: die burgerliche 1dentifikation
mit dcm Vater/and, anderte nichts daran, daB - wic dic Heimat - auch das
Vatcr/and nicht allen gehlirte. Die Heimat/osen, dcncn der Rechtsanspruch auf
Heimat verweigert war, blieben zunachsl auch vater/ands/os. Bckannt und
bcruchtigt ist das Wort von dcn "vaterlands/osen Gesellen", das der dcutsche
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Kaiser 1895 auf die SoziaIdemokratcn bczog. Er muBte es aber nicht erfinden,
denn schon im Jahre 1850 hatlc dcr einOuBreiche Publizist und Kulturhistoriker
Wilhelm Heinrich Richl von dcr Vaterlandslosigkeil der ProIctarier gesprochen.
Und dies war nicht einmaI nur cine Etikellierung von auBcn - die Arbeiter und
ArbciterfUhrer bcstatigten sie. 1870, aIs der Krieg gegen Frankrcich groBe TeiIe
des Volkes im Vaterland zusmmcnschweiBte, schrieb dcr ArbeiterfUhrcr Johann
Jacoby:

"Das Wort Vaterland, das llrr im Munde fUhret, hat keinen Zauber fUruns; Vaterland
in Eurem Sinne ist uns ein tiberwundcner Standpunkt, ein reaktiionarer,
kulturfeindlicher Bcgriff; die Mcnschhcit Uillt sich nicht in nationale Grenzen
einsperren; unsere lIeimat ist die Welt: ubi benc, ibi patria - wo es uns wohlgeht,
das heiEL,wo wir Mcnschcn scin kanncn, ist unser Vaterland; Euer Vaterland ist fUr
uns nur cine Statte dcs Elcnds, cin Gcfangnis, ein Jagdgrund, auf dcm wir das
gchetzle Wild sind und manchcr von uns nichl einmal eincn Ort hat, wo cr sein
Haupt hinlegcn kann. Ihr ncnnt uns, schcltcnd, 'vaterlandslos', und llrr selbst habt
uns vaterlandslos gemacht."
Zur voIlcn Deckung kamen die Begriffe Heimat und Vater/and trotz solchen

Parallelcn nichl. Ja man kann sogar sagen, daB die Stcigerung des
Vaterladnsbegriffs ins Monumenlale, ins Martiaiisch-MiIilarische dazu beitrug,
daB sich danebcn und daruntcr das Bedurfnis verstarkte, im engeren Horizont eine
stabile Heimatbeziehung aufzubauen. Heinrich Heine, dcutscher Emigrant in
Paris, schrieb die ZeiIcn:

"Nach Dcutschland lcchzt' ich nicht so schr,
wcnn nichl die Mutter dortcn war.
Das Vaterland wird nicht vcrdcrbcn,
jedoch dic alte Frau kann stcrbcn."

Die NahweIt Heimat war mit nationaIen Perspektiven und gar mit
WeItmachtziekn nicht auszufuIIcn. Dabei ging es nicht nur urn engste persbnIiche
Beziehungen wie in Heines Gcdicht, sondern insgesamt urn eiRe positive,
freundIiche Einflirbung der kIcinen Wclt, in dcr man sich bewegte. Ja, aIlmahIich
biIdete sich cine Art Gegensatz heraus: Vaterland - das wir die Bindung an die
groBe Nation, ganz und gar nicht ohne GcfUhIc, aber doch in erster Linie politisch
formuIiert. Und Heimat- das war dic Bindung an die nachSle Umgebung, den art,
die Region, sicher auch POIilisch vcrmillcIt, abcr in crstcr Linie cin GcflihIswcrt
und GcfUhIswort.

Noch einmaI: Heimat war auch schon zu der Zeit, aIs gesagt werden konnte,
das Heimat sci wohI 10.000 Gulden wert, durchaus cin emotional angereicherter
Begriff. Aber die GefUhIe bezogcn sich aufs Ganze: Haus und Hof, Arbeit und
Wirtschaft, soziaIe Strukturcn und kuItureIle Gegebenheiten. Jetzt aber, in der
zweiten Hafte dcs 19. Jahrhundcrts, lbst sich die VorsteIlung Heimat von der
handfesten AIltagsrcaIitat. DamaIs, so muB man im Ruckblick feststelIen, wurde
der Heimatbegriff fUr rund ein Jahrhundert auf eine faIsche Schiene geschickt:
Heimat aIs romantisicrtcs Gcgenbild. Heimat - nicht aIs AIltagszumutung, sondem
aIs Sonntagsfiktion; nicht aIs Gegenwart, sondern aIs vcrgoIdete Vergangenheit;
nicht aIs zu entziffernde Aufgabc, sondcrn aIs einschmeicheInd-erbauIiche
Lasung.

Die Heimatlieder, die seit dcr Mi llc des 19. Jahrhunderts entstchen, rcdcn eine
deulIiche Sprache. Sic sind aIle nach dem gIcichen Mustcr gcstrickt: FreundIiche
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Requisiten aus der N atur werden ins Licht des BesinnIichen, oft auch des
ReIigiosen geruckt, Arbeit und Alltag werden ausgeblendet. Gezeichnet wird eine
Welt unerschutterlicher Daucr, nicht des Wandcls, beschworen wird die
Sicherheit des Daseins. Es ist zwar auch yom Vaterhaus die Rede oder yom Ort,
"wo meine Wiege stand" - aber vor dem Vaterhaus "stand eine Linde", der Blick
wird schnell weitergelenkt auf Bcrg und Tal, Wiesen und Walder, auf die schOnen
Zeichen unbcschadigtcr Natur, auswcchseIbar, iiberall gleich. Die Lieder sind
iibertragbar; sie haben nicht nur ahnliche Melodicn, oft ist es auch fast wortIich
der gleiche Text, der in ganz vcrschiedcncn Stadtchen und Dorfern aIs scheinbar
auf den betreffenden Ort zugeschnittenes Heimatlied angeeignet wird.
Unterschiede gibt es nur auf wcite Distanzen, zwischen Nord und Sud etwa:
wahrend hier das einsame WicscntaI, Berg, FeIs, WaId und FluB besungen
werden, ist es dort das rauschende Mcer und sind es die ewigen Wellen, immer
aber im Einklang mit den Mcnschcn, die so ihre Heimat feiem.

Es ist richtig, daB dics damaIs von dcr WirkIichkeit noch nicht so weit weg
war: Natur reicht noch in die SiedIungcn, die stadtischen auch, hinein; die Natur
Iiefert noch den Grundstock der Ernahrung; es ist die Zeit der FuBreisen und
Spaziergange; das Wandcrn entsLehL als besondere Form dcr Aneigung von
Heimat. Abcr im RuckbIick verschiebcn sich die KIischees der Lieder und BiIder
doch zu Idyllen. In WirkIichkeiL war jcnc Zcit auch bestimmt von Zeichen des
Umbruchs: IndustriaIisierung und BurokraLisierung waren im Begriff, eine neue
Welt entstehcn zu lassen - und wo in dcr ReaIitat die Stationen noch kaum verruckt
waren, da gab es doch Angste vor der drohenden UmwaIlzung. Heimat war ein
positives GcgenbiId zu solchen Angstcn; abcr man beurlaubte sich mit diesem
GegenbiId weithin von der ReaIitlit.

Der Auf- und Ausbau dieser Heimat hat vieI gemeinsam mit der Entstehung
dcs besonderen Bildes yom dcutschen WaId (cs Iiegt nahe, darauf heute
hinzuweisen): er wurde - das bclegen Hunderte von Gedichten - im 19.
J ahrhundert zum Riickzugs - und ZufIuchtsort, zum stiIlen Gegensatz der
geschaftigen Welt, zum grunen Zeit, in dcm religiose GefUhle hinaufweisen zum
Schopfcr. Ein StUck Natur also, wcit ab yom Dickicht der Zivilisation, von der
Welt dcs Profits - obwohl dicse doch in WirkIichkeit ihre Greifarme immer
wcilcr ausstreckte, auch in den deuLschcn Wald. Etwas zugespitzt konnte man die
These wagen, daB man vor Iauter Wald die Baume nicht sah, daB man die real en
Walder und ihrc Gefahrdung verkanntc, weiI sie hinter dem KIischeebiId yom
deutschen WaId verstcckt waren.

Erweitert auf die Heimat bcsagt dic These, daB die zahllosen Heimatbilder und
die cmoLionalen Bekennlllisse zur Heimat die reale Heimatzerstorung eher
begunstigten aIs verhindcrtcn. Der rucksichtsIose Umgang mit der Natur war
ungesWrt moglich, wid Heimat eingczaunt war, ein Park fUr beschauIiche
Spazierganger, kein ArbcitsfeId fUr mutigc ReaIisten. Allerdings wirkte die Idylle
auf die ReaIitlit ein, vor allem dort, wo die Heimatbegeisterung sich auszahlte, wo
es sich also Iohnle, eincr Region oder einem Ort ein aufgeputztes Heimatgesicht
iibcrzustuIpen. In den aIpinen Frcmdcnverkehrsgcbictcn kann man verfoIgen, wie
sich das Leben zunachst teiIt in die WirkIichkeit eines armseligen Daseins und in
eine vorgcspiegeIte, vorgespicILe WirkIichkeit fur die andern, in das aIs
Schaufcnster dekorierte BiId einer heiIen Heimat. Vor iiber hundert Jahren
druckten die "FIiegenden Blatter" einc ParaIIeIdarsteIIung ab, die dieses

. --DoppeIgesicht deutIich macht. Auf dcr einen Zeichnung singt ein uriges
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AIpenterzett obcn auf dcn Bcrgcn, in dcr herkommIichcn Umgcbung ohne
Zuhorcr und Zuschauer; auf dcm BiId danebcn prasentieren sich die gIeichen
Manner, in schmucke Trachtcn vcrklcidet, in cincr Stadt. Dic zugehbrigen Texte:

"Da Teufi soli's Alrnalcb'n hol'n!
Du kricgst net amal an Branntwcin,
Aa wann d'n kunst zohl'n!
Hoi die, hoi diecch!
Muuuuh!"

Dic ist die eigcnc, nicht-retouchierte WcIt. Dagegcn nun die Inszcnicrung:

"Ein Himmcl ist's auf dcr Alpc da droben!
Frci jauchzet dcr Gcist auf,
Still selig erhobcn!
Hoi die, hoi dieccch!
Juchuuuu!"

Diescs DoppeIspicI, in den "FIicgcndcn Blattern" deutIich ironisiert, war auf
die Daucr nicht durchzuhaItcn, obwohI auch hier wicdcr festzustcIlen ist, daB
Reste davon bis heute in aIlcn FremdcnvcrkchrsIandschaften zu registriercn sind.
Aber wcithin wurdc die Kulissenheimat aIlmahIich akzcptiert, wurdc TeiI dcr
ReaIitat. Aus der inszenicrten Heimatbegeisterung wurdc SeIbstverkIarung. Man
gewohnte sich daran, daB dcr Alltag nichts mit Heimat zu tun hat, daB Heimat
vielmchr eine notwcndige VeranslaItung ist, cin Freizcilangebot, cine bestimmte
StiIform: Rustico, geeignct fUr jede Umgcbung, nicht einmaI nur an Ort und
StcIle, sondcm auch aIs Exportschlager.

Mit dicser Chakraktcrisierung sind wir in dcr Gcgcnwart gcIandet. Abcr ist es
nicht cine unfaire Verkurzung, wenn Heimat nur auf die HerausbiIdung dicser
kIischiertcn BiIdcr bcschrankt wird? SchIieBIich entstand - vor ziemIich genau
einhundcrl Jahren - cine Heimatbewegung, die sich sehr umfassendc ZicIc gesetzt
hatte. Soweil es sich urn die damaIige Heimatkunstbewegung handeIt, muB man
sagcn, daB ebcn auch sic cin Kontrastprogramm zu IndustriaIisicrung und
Urbanisicrung. Die Anhangcr der Heimatkunstbewegung wandtcn sich gegen die
"dekadente" Dichtung der groBcn Stadte, gegen die "AsphaIlIiteratur", sie
orienticrten sich an der dorOichcn Wclt, die aIs zcitIose Erschcinung betrachtet
wurdc. Dic Parole hieB: "Los von Berlin!" In diese Parole ging zwar einigcs ein
yom fOderaIistischen Protcst gcgcn die poIitische Hcgcmonie PrcuBcns, aber in
erstcr Linic signaIisienc sic die Abkchr von dcr GroBstadt.

Dic Heimatbiinde, Heimatvereinigungen ctc., die damaIs gcgrundct wurdcn,
vcrfoIgten cinc umfasscnderc ZicIsetzung in ihrem Progamm. In dcn Statuten des
Schwabischcn Heimatbundes, die in diesem Punkt durchaus reprasentatitv sind,
heiBt cs: "Wir schcn unscrc Hauptaufgabe darin, die IndustriaIisicrung unseres
Landcs dahin zu bccinOusscn, daB dic FIut dcs industricIlcn KapitaIisrnus unscre
aItc KuItur nicht zcrstort. Wir fragcn: Wie ncue, nicht nur technisch, sondcrn
auch soziaI und kiinslIcrisch bcfriedigcndc GcstaItung unscres Landes, unsercr
Dorrcr und Stadlc hcrbcigcfUhrt wcrdcn. Unser ZieI ist die Bandigung dcs
KapilaIismus, daB cr nicht uncrsetzliche gcistigc WerLc zcrstOn, indern er
matcriellc schafft."
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Dics ist hochst rcspcktabeI formulicrt, und es war gcwiB nicht nur aIs
voIImundige Phrasc gedacht. Abcr in der Praxis blieb cben doch von diescr
umfasscnden ZicIsetl.ung nicht vieI ubrig. Die Stadt, zumindcst die groBcre Stadt,
kon1l11t in dcn Bemuhungcn praktisch nicht vor - IctloIich galt auch hicr dic
Uberzcugung, daB nur das Dorf (und hier von allcm das Bauerntum) VitaIitat und
Gesundheit verkorpert. Es ist ruhrend und komisch zugIcich, wenn man in den
aItcn Vcreinszcitschriften vcrfolgt, welchc Unmengen von Artikcln sich mit den
Auswuchscn dorOichcr RckIame befassen - ehrenwert, aber auch kIcinkaricrt,
ciner Kosmctik verpOichtet, dic an dcr Substanz nichts andem kann: Rettung vor
dcr zcrslorcrischcn Wucht induslricllcr Expansion durch hoIzgeschnitzte Esso-
Schildcr (die alIen Ernstcs empfohIen werden!).

In soIchcn hiIfIosen Akzcnlsctzungcn klindigt sich schon dic spatcre
nationaIsoziaIistische Luge an, die yom Baucrntum aIs Jungbrunnen des deutschen
VoIkes faseItc, das Erntedankfcst zum parteipoIitischen Fcicrtag machte und
gIcichzeitig in dcr aIlcin gefbrclcrten Schwcrindustrie auf die bIutige Ernte dcs
Kriegcs vorbcrcitctc.

Abcr auch unabhangig von solchcn striktcr idcologischcn Zusammenhangen
laBt sich feststcIIen, daB sclbst die scriose Heimatbewegung dic Heimatvorstellung
drastisch reduziert hatte, claB sic ubcrgclaufcn war zu demonstrativcn Zcichen
von Heimat. WeiJ cinc grundsalzliche Rcttung von Heimat, von mcnschlichcm
Dascin und mcnschlichcn MaBslabcn in diescr okonomisicrten Well nicht moglich
schien, wich man vielfach aus auf bIoBe Icere SymboIe der vergangenen odcr
vergehenden Welt. Man war nichl in cler Lage, Dorfcr und Stadte vor dcn
barbarischcn Zugriffcn zu rettcn; abcr man rettele Fachwcrkhauser. Man konnlC
die Erosion Iancllicher Sozialstruklurcn nichl aufhaIten; abcr man gIauble sic
festzuhalten in alten Brauchen. Man war nichl in dcr Lagc, dcr cxpansiven
Konsumwclt mit ihren Modediktaten wirklich den Kampf anzusagcn, abcr man
grundete Trachtcnvcrcine, in dcncn uniformicrte Demonstranten dcr gutcn aIten
Zeit heranwuchsen.

Es braucht kaum unterstrichcn loUwcrden, daB geradc diese KuIissenkuItur,
diese Fassadenheimat unbcschadel auch dic Nachkricgszcit (und fast unbeschadcl
auch die Gegenwart) crrcich hal. Dic Konslellalion hatte sich nicht grundsalzlich
geandcrL, sondcrn hochslens verscharft: je mchr die wirkIiche H eimat -
verstandcn aIs responsive Umwelt, aIs Basis der Ubcreinstimmung, des Dialogs
von Mcnsch unci Natur - dcr Zcrstorung ausgesetzl war, umso besser
funktionicrte die Inszenierung mit Heimatkulissen.

Pcter Ruhmkorf notierte vor cinigen Jahren: "Was wir gerade eben noch
Heimat ncnncn konncn, ist namlich nichl allcin in seinem Namen, es ist bcreits in
dcr Subslanz bedroht - ganz cgal, ob uns dcr MUllerboden untcr dcm Hintcrn
wegspckulierL wird odcr dic Iiebe AlemIuft vor der Nase cntcignet, und ohnc daB
man uns auf3cr Lancles jagte, sind wir doch allc in gcwisscr Weise
Heimatvertriebene auf Abruf. Ein kIcincs Weilchcn noch an industricIlem
Vormarsch, und dic Heimat hat sich wic von selbst vcrfIuchtigl." Was Ruhmkorf
weiB, was cr abcr hicr nicht hilll.ufugtc: daB illl.wischen rcgeIrcchtc InduSlrien
dabei sind, die sich verfluchtigendc H eimat aufzufangcn und daraus eincn
synulctischcn HeimatsirufJ zu dcstilliercn, dcr iibcrall zugcsclzl werden kann.

Der Vorgang ist bekannt und brauchl fasl nur ubcr Stichworte abgerufen zu
wcrdcn. Da sind die teiJs suBlichen, LCi!s heroischcn Heimatji'lme, dercn crste
Konjunktur in die Zeit dcs Drilten Reiches fallt, die aber nach 1945 immcr wieder
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Renaissancen erIebten - in diescm ganzen Bereich gibt es keine Stunde NuIl,
sondern eine erstaunliche Kontinuitat. Da sind die am Kiosk verkaufen
Heimatromane, in dcnen heiIe Handlungen in heiler Welt serieII angeboten
werden. Undda sind die aiten und neuen Heimatschlager, Beruhigungsgesange der
Kriegszeit oder einfach saIbungsvolle HohIraume, in die Heimatgefuhle aller Art
einstramen kannen - und auch sic sind noch immer akzepticrt.

Dies sind abgezogene, in ihrcr Windigkeit leicht durchschaubare Bcispiele.
Aber (und dies ist gerade auch im Blick auf die Gegenwart von Bedeutung!): auch
redliche Bemuhungen um mehr heimatliche Wirklichkeit geraten sehr !eicht auf
diese GlcitDache, die eigenen Alitag und fremdes Business, Wirklichkeit und
Ideologie verbindet. Architcktcn bemiihcn sich - in harter Diskussion und mit
sorgfaItigen Planungen - urn "RcgionaIismus im Bauen", um heimatliche
Anklange in Stil und Funktion der Hauser. Abcr am schneIlsten lemt die Lektion
die groBe Fertigbaufirma: sie hat bald ihrc Landschaftstypen mit friesischem
Reetdach und mit aIpcnIandischcn UmIaufbaIkonen, und - sie Iiefert beidcs auch
nach Kbln oder Frankfurt oder Munchen. Eine groBe Zigarettenfirma schreibt
einen Preis aus fUr die Farderung Icbendigen Brauchtums, das sie dann in der
Rcklame vcrwcndet. Bankcn veranstaltcn in ihrcn Bctonsilos heimatliche
Dialekttage. Kaufhauser richten cine Verkaufswoche "Unsere Heimat" ein - und
so fort. Kurz: Heimat ist zum frei verfUgbarcn Fertigteil geworden, zum
zeitweiIig einsctzbarcn Ornament.

Wenn die EntwickIung hier endcte, dann handcIte es sich beirn Heimat-Boom
urn eine Konjunktur in einer recht erfoIgreichen, aber faIschen Wabrung. Aber
das letzte Kapitel fehIt noch. Dcr Abbau des WirkIich-Heimatlichen, der
Ausverkauf von Heimat an die und durch die Agenturen der Werbung, des
HandeIs, der Masscnproduktion - diese aIlmahIich zur KenntIichkeit entstellte
EntwickIung hat zu einer Gegenreaktion und IctztIich dazu gefUhrt, daB der
Begriff Heimat wieder eincn voUeren Klang bekommen hat und Heimat heute
einen guitigeren Platz beansprucht. AIlmahIich ist immer dcutIicher geworden,
daBHeimat fast nur noch aIs Variante in dcn ZentraIismus der KonsumgeseIIschaft
eingebaut ist: das Heimalliche aIs cine Art TrostpDaster fUrdie Wunden der Zeit.
Am auBeren Bild unsercr Stadte und Dbrfer, aber auch im geselischaftIichen
Leben wird es immer offenkundiger, daB Heimet oft erst nach den schIimmsten
KahIschlagcn ausgerufen wurdc, daB man namIich dann die haBIichsten BIbBcn
mit Heimat-Toupets zu kaschicren suchtc: monumentaIe Betonbunker mit
zierlichem historischem Fachwerk, monstrbse StraBenkreuzungen garniert mit
soziaIcm Kriechgrun und pDegcleichten Baumchcn, das AlierweItsgctriebe von
Stadten und Dbrfern schcinbar individuaIisiert durch Tracht und Brauch.

Man merkte: was so gefuhlvoll zwischcn mechanische UnerbittIichkeiten
geschoben wurde, war nUI noch cine Schrumpf- und Schlumpfheimat, die kaum
mehr dem tatsachIichen Anspruch dieses Begriffes genugt. Die heutige
HeimatkonjunkLUr - dies macht dic Einschatzung so verwirrend - hat keine
eindeutige Farbung und Richtung. Sic hat durchaus etwas zu tun mit der noch
nicht gcstopptcn Inflation konfektionicrter Heimatprodukte. Abcr wichtiger ist,
daB es fast uberaII inzwischen Ansatze gibt zu einer Iangwierigen, zahen Arbeit,
deren Ziel es ist, Orte zur Heimat zu machen, HeimatstrukLUren (und nicht
Heimatkulissen!) in den Alltag hineinzutragen, Formen des ZusammenIcbens zu
entwickeIn, die heimatlich genannt werden kbnnen.
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Elisabeth Roth sprach 1975 von dem mit dem Heimalbegrijj verbundenen
"BekanntheitsgefUhI", das kognitive und affektive Zuwendung bedeutet und zu
dem man aktiv beitragen muB. Lange wurdc dieses BckanntheitsgefUhl nur im
engsten privaten Rahmen gesucht; aber dics war offcnsichtlich zu wenig. Die neue
Heimatbewegung Ibst, wcnigstens zum TeiI, jene privatistische
Ruckzugsbcwegung ab, mit der dic Mcnschen ihre Unzufriedenhcit auszugIeichen
suchten - daheim, im PantoffeIkino, hinter ziemlich hermetischen Stores. Es hat
den Anschein, daB es dcn Leutcn wieder kIarer wird, daB Intimitat aIIein keinen
Lebensraum bietet, daB vieImchr cin Echo jenseits der eigcnen vier Wande da sein
muB.

Es gibt nun allcrdings die These, daB dieses Echo mit der lokalen Festlegung,
mit Heimat, schlechterdings nichts zu tun hat. Der osterrcichisch-brasiIianische
KommunikationsphiIosoph Yilem FIusser zum Beispiel halt dcn Menschen fUr
eine grundsatzIich wurzelloscs Wesen: Heimat sci nichts aIs die Mystifikation eines
Geburtsorts oder WohnpIatzes, einc Sakralisierung von Banalem, uberholt durch
die Mbglichkeiten der modcrncn InformationsgescIlschaft - schIieBIich kbnne
jeder Mensch heute seine Kommunikation frci und unabhangig von ortlichen
Bindungen herstcIlcn: Freundschaft stall Heimat.

Intercssanterwcise hat sich Edgar Rcitz, dcr mit seiner FiImserie "Heimat"
wic kein zwcitcr dazu bcigetragcn hat, die starke Bindung an einen art verstehbar
zu machcn, nach AbschIuB seiner Arbciten an dem Film in ahnIichcr Richtung
geauBcrt: "Fur mich ist Heimat im raumIichcn Sinn nicht wiederhersteIlbar. Es
muB einc Vcranderung von Raum in Zcit stattfinden. Gcborgenheit und
Akzcpticrtheit spielcn sich in Lcbcnszeitcn ab, nicht in Raumen."

In einer kIcinen Umfrage ging Anfang Septembcr 1989 cine Zeitschrift dcm
Bcdurfins nach Heimat nacho Unter den publizierten Antworten war auch die
einer aus OstpreuBen stammenden, seit 1948 in WestdeutschIand wohnenden
Rentnerin: "Es war ein Iangcr Weg und hat lange Zeit gedauert, bis mir diese
Gegcnd hier zur ncucn Heimat gcwordcn ist. Abcr ich finde es doch gut, daB
unsere Welt kIciner und damit der Begriff Heimat grbBer geworden ist, denn
dicses neue Dcnken verhindert wcitere Kriegc." Auch hier wird also zumindcst
cine cngc raumlichc Bindung des Heimatbcgriffs zuruckgewiesen.

Dies sind, wic mir schcint, gcwichtige Einwande. Aber es sind Einwande
gegcn cin bomiertcs Heimalverstandnis, das Toleranz nicht zuIaBt. Doch Toleranz
muB sich auch im engcrcn Rahn1cn bcwahren, und es gibt gute Grunde, eben doch
auf dic einzelne Gemeinde und die kIcine Rcgion als art fUr Heimat - fUr die
aktive HersteIlung von Heimat vor alIcm - zu pochen:

1. Den meisten Menschen ist nach wie vor cine so frcic BewegIichkeit in ihrer
Kommunikation verwehrt - sic bcwegcn sich nicht frcischwcbcnd in dcr ganzen
Welt, sondern haben ihren Arbeits platz, ihrcn Wohn Oft, haben ihre bestimmte
Lebcnswclt, die sic nicht mit allen, sondcrn mit cinigcn teiIcn.

2. Heimat ist nicht cine immer hcrzIiche, vorbehaItIose Bezichung wie -
ideaIitcr - untcr Frcunden. Heinrich BbIl hat in eincr Skizzc seiner Heimatstadt
KbIn dic bcsondere QuaIi@ von Heimat herausgearbeitet, dic sich geradc nicht im
Zusammcnscin mit dcr Familie oder vertrauten Frcunden erschbpft, sondern die
sich fUr ihn vcrkbrperte in den Gcsichtcrn und Gcstalten der NamenIosen, dcnen
er immer wiedcr einmal bcgcgnete, in den "Unbckanntcn, die ich kenne": Heimat
also aIs Nctzwerk von abcstuftcn Vcrtrautheiten und Bekanntscharten. Es gibt an
einem art oder in eincr Region immer Mitburgcr und Nachbarn, mit dcnen man
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sich arrangicren muB, auch wenn sic einem zunachst eher fern stehen. Die
dcutschc Bcvolkcrung hal diescs Lchrstlick einmaI - nach 1945 - gut bcstanden;
was sich spater abspicILe, lag nicht unbedingt auf der gIcichen Linie.

3. Das Problem der FIiichtlinge, die nach dcm Kricg aus dcn deutschcn
Ostgebieten und den deutschsprachigen Gebicten im ostIichen Europa kamen,
kann hier nicht ausfUhrIich beh:mdcIt wcrdcn - dics warc cin cigenes Thema. Abcr
es ist auffaIlend, daB sich im Zusammcnhang mit eincr wahrIich unsentimentalen
poIitischen MaBnahmc dcr Begriff Heimat durchsetzt: das
Bundesvertriebencngesetz von 1953 definierte den GroBteiI der Zuwanderer aIs
"Heimat-vcrtricbenc", und dic Ruckkchrhoffnungcn fanden ihrc Basis in cincm
ncucn "H eimalrechl", das von dcn Vcrcinten Nationen dekrcticrt war. Die
Hcimatvertriebenen habcn nachdruckIich criebt, daB Heimat eben auch mit der
ganzcn Struktur einer Landschaft und cines Ortes verknupft ist. Sic habcn dics
eriebt im Blick auf die aILcHeimat, an der sic hingen und hangcn, aber auch im
Blick auf die neue Heimat, in der sic sich einzulcben vcrsuchten.

Das Problem der Heimatvetriebenen war in groBcn und ganzcn etwas in
Vergcsscnheit gcraLcn; sic galtcn, nachdem sich ihrc wirLschaftliche SiLuation
einigcrmaBcn konsolidierL halLe, als inLcgricrl. VcrgIciche miL dcn
"Gastarbcitern" wurdcn zuruckgcwicsen, obwohI manchc ParaIlelen sich
aufdrangten.

Hcute erinncrt dic - in manchcm frcilich anders gcIagene -Situation der
Spataussicdler an die Nachkriegsproblcmatik. Patcntlosungcn gibt cs hier sicher
nicht. Abcr auch wenn dic BeLroffcnen sich vicIfach, zumindcst cmotionaI, an der
aItcn Heimat oricnticren - dic ncue muB ihnen doch heimatliche StrukLurcn
anbictcn. Ein Heimatbcgriff, dcr diesc Frcmdcn nichL einschlicBt, ist sicher zu
eng. Es ist erfrcuIich, daB der diesjahrige SchuIcrwettbewcrb dcs
BundcsprasidcnLcn dcm Thcma "Unscr art - Heimat fur Fremde" gewidmet ist.

Vor dicscm Hintcrgrund laBL sich resumieren: Auch und gerade in unserer
Zeit wcILweitcr Kommunikationsmoglichkeitcn ist cs sinvoll und notwendig, dic
Heimat crnst zu nchmen. Und dies zeichnet sich SCiLeiniger Zeit dcutIich abo Es
gibL cine ncuc Heimatkunde (vcrkejrpcrt bcispicIswcise in den
"GeschichLSwcrksLatten"), die am cigencn art auf Spurensuche geht, und zwar
nicht nur in den altcstcn Schichtcn, sondcrn auch in dcr jungercn und jungsLcn
Vergangenheit. Es gibt einc neuc Heimatliteratur, die wcit CnLrernt ist von dcr
romantisicrcndcn Vorspicgclung hei!cr WclLcn. Es gibt einen neucn Typus dcs
Heimatfilms, der das dorflichc Lcbcn - in dcr Vcrgangcnheit wic in dcr
Gegcnwart - unrctouchicn mit allcn ProbIemen schildert und doch urn eine
Annahcrung an Lcbcnsformen bcmiiht iSL,dic dcn Namcn Heimat verdicncn.

Vor aIlcm abcr gibt es Ansall.c praktischcr Bcmuhung urn solche
Lebcnsformcn. Es gibt Vcrsuche, Kullur von eincr abgehobcnen, ritualisierten
VcranstaItung in Icbcndigc Kommunikation ubcrzufUhrcn und dabci auch die
cigenc IokaIc und regionalc Kullur starker ZUfGeitung zu bringcn - Heimatkultur.
Es gibt BurgeriniLiativcn, wclchc der von 'Sachzwangen' bcsLimmtcn PIanung
ihrc Heimatvorstellungen konfronLieren, und es gibt - in manchen SLadLen und
DOffern - inzwischcn KoaliLioncn jcnsciLs dcr traditioneIlcn Schubfachcr dcr
PoIitik, ctwa im Zcichcn cincr (jkologischcn Heimatorienticrung.

Gcmessen am chef folkloristich aufgcput/.tcn alten HeimatverSliindnis h:mdclL
es sich dabci cincrscits um rclativ umfasscndc, andcrcrscits um sehr nucl1lcrne
Einstellungcn und Aktivitaten. Sic schieben ubrigens dic traditioncllen
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Heimatzeichen nieht einfach auf die Seite, nehmen ihnen aber das Pathos und
gebcn ihncn einen anderen Charaktcr. Institutioncn der Trachtenpflege etwa
werden nicht pathetisch gcfeiert, wei! sic das aIlein guItige "Heimatkleid"
bereitstcIlcn, aber als legitime Formen dcr GeseIligkeit bctrachtet, soIange damit
nicht glcich abendlandisches ScndungsbewuBtsein verbundcn wird. Der Dialekt ist
nicht die einzige MogIichkeit einer "Heimatsprache", und cr wird auch nicht aIs
Garantie fUr EhrIichkcit und KIugheit angesehen; auch im Dialekt kann man IUgen
und sehr dununc Sachen sagen. Abcr der Dialekt ist cine legitime heimatliche
AuBerungsform. Das Museum schIieBIich gilt nicht mehr aIs Registratur der guten
allen Zeit und einer heilen Welt, aber aIs wichtiger Versuch, Lebensformen
verstandlich zu machen, die uns ferngeruckt sind und die doch mit uns zu tun
haben.

Nuchternheit also, vicI mchr Nuchternheit in der Heimatszene aIs in den
letztcn lahrzehnten. Aber ich meine, gerade von dieser Nuchternhcit, gerade
nachdem Heimat bcarbeitet, instandbesetzt, rehabilitiert ist, laBt sich dic Brucke
schIagen zu den graBen Heimalentwi.i.rjen, die wir Iangc Zeit nicht mehr
wahrhabcn wolltcn.

Pctcr Hartling hat im Ietztcn Jahr scin Buch "Dcr Wandcrer" vcrCiffcntIicht-
ein Buch uber Heimat, das freilich ausgeht von dem Gcdanken, daB die Frcmde
das Normale ist: "Das Fremdscin is!... die uns zeitgcmal3c Existenzform". Vor
diesem Hintergrund erhaItcn die Bemuhungen um Heimat ihrcn Sinn und ihr
Gewicht. Hartling erinnert sich an die eigencn Fluchtwege und Wandcrschaften.
Er intcrprcticrt den politischcn Widerstand dcr NS-Zeit aIs Kampf un die
ErhaItung des Heimatlichen, und er zcigt, wie Kunstlcr, Dichter und Musiker vor
aIlem, mit der Heimat umgegangen sind. HoIderiin etwa, dcr wuBte, daB man der
Heimat "faIsch anklcben" konne, der von sich sagtc, er habc "das Eigenc so gut
geIernt als das Frcmdc" und der geradc deshalb der Heimat verehrte sichrc
Grcnzen", ja dcn "Himmel der Heimat" besang.

Hier wird noch einmaI dcutlich, daB Heimat, richtig verstanden, nichts
AusschlieBcndes ist, sondern erstuber cine auch politisch verwirklichte HumaniLlit
zu sich selbst kommt. Es ist nicht illegitim, ja cs ist in unsercr Zcit sogar
notwendiger denn jc, dic kleinc Heimat in groBerc Zusammenhangc zu stcIlcn.
Ernst Blochs viclzitiertes Wort yom "Umbau der Wclt zur Heimat" meint nicht
nur dic engere Lcbenswelt - es tragt viclmehr dcr Tatsache Rechnung, daB es
abgeschIossene Inseln und Rescrvatc nicht mehr gibt, daB sich Heimat zwar im
kleinen darstcIlt und verwirklicht, daB sic abcr in universalcn Zusammenhangcn
stcht. Naturlich kann man darubcr strciten, ob cs sinvoll ist, den vicldcutigcn und
oft beschadigten Begriff Heimat weiterf.Uverwenden. Eine ZeitIang hallc cs den
Anschein, das Wort Identitat (vor allcm in Zusammensctzungcn wie kultureIlc
Identitat, IokaIe Identitat) sci ein vollwertiger Ersatz - bis erkcnnbar wurde, daB
auch dieses Wort vicIdeutig ist und mit falschen Anspruchen besetzt werden kann.
Karl Kraus hat einmaI gcsagt, es sci bcsser, mit alten Wortcn Ncues, als mit neuen
Wortcn Altes zu bczcichnen. Achtcn wir also darauf, wer uns soufflicrt, aber
redcn wir uber Hcimal!
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