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I eh w.{ft mieh ubeJL den HVUtn 6Jteucn·. 

AU'.e-1>, WM -in nU.Jt J..-6;(;, 

me-in H eJLz und me-in Gw;t, 

.~>oil ihn Jtuhmen ! 

Ieh w.{ft mieh ubeJL den HVUtn 6Jteuen 

und w.{ft aLe. dcu Gu;te. nieh;t veJLge-~>-~>en, 

dcu -i.eh von -i.hm e.mp6angen habe. 

E!t ha;t milt aLee me-i.ne Sehu.l'.d veJLg eben 

und lta;t hill gemaeh;t, 

WM in milt zeJLbJtoehen walt. 

E!t ha;t milt dcu Leben noeh unmat ge-~>ehenk.t, 

a.i'.-6 e-6 .~>elton veJLtoJte.n .~>chien. 

E!t ha;t mieh nU.;t FJteundLi.ehkeU ge-~>ehmuek.t 

w-<.e mil uneJL K!to ne. 

E!t ha;t m-i.eh Jte-i.eh und ubeJUtueh gemaeh;t 

an aLI'.en Ga.teJLn, d-ie -i.eh milt W{in-6 eh;te. 

E!t ha;t mune K!ta6;t eJLneueJL;t, 

w-<.e dcu GeMedeJL de-~> AdJ'.eM neu wiltd. 

(P.~>abn 103) 



VORWORT 

Wegen seiner Proteus-Gestalt kennt der Roman eine lange Geschichte der 
Diffamierung. Die Romantheorie hat den Roman von dieser Denunziation 
befreit, indem sie sich rational mit Wesen und Gestalt dieser Gattung 
auseinandersetzt und die Vielgestaltigkeit gerade als Wesensforrn 

des Romans enthUllt. Die romanpoetologische Besinnung ist der frucht
bare Nahrboden , der dem Roman nicht nur seine Existenz sichert~ son
dern ihm immer wieder neue Lebenskraft einflo~t. Zentrales Moment der 
Romantheorie ist das Heldenkonzept. Eine Ubersicht Uber die Entwick
lung des Helden legt eine unleugbare Koinzidenz zwischen theoretischem 
Konzept und praktischer Gestaltung des Helden im Roman selber blo~. 
Urn diese Parallelitat darzustellen, bedient die vorliegende Arbeit 

sich einer Auswahl Romane. Diese Auswahl ist keine willkUrliche, son
dern wird gerade durch die Wechselwirkung von Romantheorie und -praxis 
bedingt. Sie beschrankt sich auf die folgenden Romane: Grimmelshau
sens Simplicius Si1nplicissimus, Goethes Leiden des jungen Werthers 

und Wilhel1n Meisters Lehrjahre, Navalis' Heinrich von Ofterdingen, 

Fontanes Effi Briest, Rilkes Malte Laurids Brigge, Doblins Berlin 

Alexanderplatz und Brochs Schlafwandler. 

Die technische Form der vorliegenden Arbeit beruht auf einer Kombina
tion der Systeme, die Georg Bangen und Edwald Standop entworfen haben. 
Die Kombination ist erwUnscht, da die beiden Systeme gewisse Unzulang
li chkeiten aufzeigen. 

Meinem Promotor, Herrn Dr. B.H.J. van der Berg, bin ich besonders 
ve r pflichtet fUr seine weise FUhrung und begeisternde Arbeitsfreude. 
Ich danke ihm von Herzen. 

Mein Dank gilt ebenfalls dem Ausschu~ von Universitatsdirektoren fUr 
die Bewilligung des Nationalen Stipendiums, das mein Studium an der 
Universitat TUbingen ermoglicht hat. 
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EINLEITUNG 

I. PROBLEMSTELLUNG UNO ZIELSETZUNG 

Der Roman, der wegen seiner Formenvielfalt als der Proteus unter den 

Gattungen gilt, widerstrebt nach wie vor axiomatischen Aussagen Uber 
sei n Wesen. Sehr zutreffend hat ein Kritiker die Theorie des Romans, 

die sich mit Fragen nach dem Wesen und den Existenzmogli chkeiten der 
Gattung ause i nandersetzen mu l3 , als "die verwegenste unter den litera
rischen Theorien" bezeichnet, denn "der Theoretiker des Romans gleicht 

einem Handwerker, der nicht dem Holz, Stein oder Metall, sondern dem 
Wasser Gestalt geben soll". 1 

Ein analoges Problem konstituiert sich, wenn man den Helden, den R. 

Kos k imi es a 1 s den in "den Roman ei ngebetteten aktue 11 en Kern• 2 bezei ch

net, zu bestimmen oder zu kategorisieren versucht. Eine treffsichere 
Einschatzung dieser Problemzone in der Romanpoetik liegt vor in folgen
der Fest s tellung: "Die Dinge liegen allerdings offenbar so, da13 das 

Wes en des Titelhelden in der Epik und namentlich im Roman keineswegs 
ganz entscheidender Art ist . •3 

Im 20. Jahrhundert ist der Held in den Blickpunkt literarischen Inter

esses getreten, weil sich seine Gestalt dermasen verwandelt hat - vom 

Heldischen ins Unheldische -,daB die traditionelle Leser-Held-Identi
fikation aufgehoben worden ist. Die Rezeption des Helden in der 
Mod erne regis tri ert ei n a 11 gemei nes GefUh l des Unbehagens, im litera
rischen wie im auserliterarischen Bereich: 

Vom "Helden einer Geschichte" zu sprechen, fallt heute schwerer 
als zu frUheren Zeiten. Sowohl der "Held" als auch die "Geschich
te" (die des Dichters Ubrigens genauso wie die des Historikers) 
scheinen ein mehr oder minder deutliches Unbehagen zu erwecken.4 

Walter Pabst, "Litera t ur zur Theorie des Romans", DVjs , 34(1960), 
s. 264. 

2 R. Koskimies, "Theorie des Romans", Annales Academiae 
Fennicae B XXXV, 1 (Helsinki, 1935), S. 178. 

Scientiarnm 

3 Ebd. , S. 179. 
4 Heinz Ehri g, Paradoxe und absurde Dichtung . Uber die Formproblema

tik von "Geschichte " und "Held", darge stell t an Textbeispielen von 
Schiller, Klei s t und Beckett (MUnchen, 1973), S. 13. 



-2-

Dieses Unbehagen stammt daher, das dem positiven Muster des traditio

nellen Helden ein negatives entgegengese t zt wird .5 In einem Zeitalter , 
wo menschliches Dasein Uberhaupt fragwUrdig geworden ist, konstruiert 
der moderne Roman6 einen neuen Helden, de r sich von seinem Vorganger 
wesentlich unte rscheidet . Inhaltl i ch i st der moderne homo fiat us 

entmythologisie rt worden. 7 Der Held, der im herkommlichen Roman immer 
der Meister ist, selbst wenn er Verbrecher wi rd, ist "eigenartig mach
tig, ungebrochen, gesund". 8 In seiner Ungebrochenheit reprasentiert 
er ein unproblematisches Heldentum, das keine innere Spaltung kennt, 
und daher die Totalitat eines bestimmten, al lgemein gUltigen Weltbil
des aufzeigen kann. Diese Kongruenz von Held und Wel t reizt den Leser 
daz u, sich mit dem Helden zu i dentifiz ieren : "Zu sehr und unmerklich 
kollllluniz i ert das Herz des Lesers mit der Brust des Helden.•9 

In der Moderne zeigt der Held einen wesentlichen Wandel auf. Den 
genialen, seinsadaquaten Meister-Helden gibt es im modernen Roman 
nicht mehr. 10 Der entmachtete Held ist ei ne "mit sich selbst unei ns 

5 Dieter Wellershoff me i nt, das "das abweichende und gestorte Verhal
ten, das gefesselte, verstUmmelte und scheiternde Leben ein so do
mi nantes Thema der modernen Literat ur geworden ist, das man sie 
eine negative Anthropologie nennen konnte ". Lit eratur und Ver an
derung. Versuahe z u einer Metaphysik der Li t erat ur (Koln, I969), 
s. 30. 

6 Unte r dem an sich schon relativen Begriff 'modern ' konnen . im Be
re i ch der Gattung Roman drei verschiedene umfangreiche Phasen ver
standen werden. Wahrend Karl Migner das Erscheinen des Don Quijot e 
zu Anfang des 17. Jahrh underts als den Ansatz des modernen Romans 
bezeichnet, halt Wolfgang Kayser das Hervortreten des 'personlichen' 
Erzahlers im Roman des 18. Jahrhunderts fUr das entscheidende Phano
men, das dem Roman sein modernes Geprage gibt. Noch enger gefa st, 
nimmt man den Bruch mit dem traditionel l en Roman um 1900 als den 
Anfang des modernen Romans. Die vo rli egende Arbeit identifiziert 
sich mit letztgenannter Auffassung, beachtet aber dabei, das das 
moderne Bewustsein si ch schon in de n letzten Jahrzehnten des 19. 
Jahrhunderts phi los ophisch wie literarisch manifestiert. 

7 Vgl . Paul Konrad Kurz, Uber moder ne Lit eratur, I (Frankfurt am 
Ma i n, 1972), S. 21. 

8 Ebd . , S. 19 . 
9 Ebd . , S. 20. 

10 Die Trivialliteratur dagegen konserv i ert das positive Bild des 
traditionellen Helden. Vgl. Heinz Schlaffer, Der BUrger als Held. 
Sozialgesahichtliche Auflosungen literar i s cher Widersprilche 
(Frankfurt am Main, 1973), S. 48f. 
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se i ende Dutzendfigur•, 11 die in einer atomistisch zerstUckelten, ent

gotterten We l t das unUberschaubar gewordene Ganze der modernen Epoche 
weder reprasentieren noch pratendieren kann. Der moderne Romanheld 
kennt keine asthetische Geschlossenheit und kann dem Erwartungshori

zont des am traditionellen Roman orientierten Lesers nicht mehr 

genUgen. 

Der moderne Roman signalisiert nicht nur eine inhaltliche Entmytholo

gisierung des Helden, sondern auch eine formale Identitatsveranderung 
desselben. Paul Kurz erklart: 

r~it der veranderten Inhaltlichkeit hat sich auch die Darstellungs
weise geandert. Der als Figur dargestellte Mensch tragt inhalt- , 
lich und formal andere ZUge als der zum "Helden" beforderte und 
angefUllte Mensch.12 

Die Form des Helden ist keine geschichtssterile Konstante. In der 

alteren Romanpoetik hat man die Kriterien 'Charakter' und 'Entwick
lung' angelegt, urn zum Helden zu gelangen. Diese Kriterien reichen 
aber nicht dazu aus, an die Form des Helden heranzukommen. In der 

modernen Literaturwissenschaft gilt die Erkenntnis, "das ein Roman nur 

mit Hilfe formaler Kategorien theoretisch bestimmbar und damit analy
tisch zu en~schlUsseln ist•. 13 

Das wesentliche BedUrfnis an Kategorien zur Bestimmung der Form des 

deutschen Romanhelden bedingt die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit. 

Sie will die Entwicklung des Helden, wie sie sich sowohl in der Roman
praxis wie in der Romantheorie abzeichnet, verfolgen, den Schnittpunkt 
zwischen traditionellem und modernem Romanhelden fixieren, und dabei 
gewisse Kategorien zur Bestimmung der Form des Helden aufdecken, die 
zum Entwurf einer Typologie des Romanhelden dienen konnten. Durch 

die Da rs te 11 ung des Entwi ckl ungsganges des homo fictus, durch die 
Systematisierung der romantheoretischen Konzepte des Helden und den 

Entwurf einer Typologie desselben hofft die vorliegende Arbeit einen 

kleinen Beitrag zur Literaturkritik liefern zu konnen und eine Grund
lage fUr weitere Untersuchungen zu schaffen. 

11 Kurz , Uber mode me Li teratur, I , S. 20. 
12 Ebd., S. 23. 
13 Bruno Hi 11 ebrand, Theorie des Romans, I (MUnch en, 1972), S. 27 

[Hervorhebung im Original]. 
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II . RECHTFERTIGUNG DER ARBEIT UNO IHRE 

ABGRENZUNG IM STOFFLICHEN 

Die Geschichte des Romans zeigt zwei diametra l gegenUbergesetzte Bewer
tungen seines Wesens auf: bis weit ins 19. Jahrhundert hinein verwei

gern Schriftsteller wie Kritiker ihm i hre Genehmigung als eine dem 
Drama ebenbUrtige Gattung; wenn er aber sch l ieslich die ihm gerechte 

Ei nschatzung gewinnt, so et abliert s i ch in wenigen Jahren sein 
Triumph, der ihn zur Gattung der Moderne par excellence erhebt. 14 

Jene "Demirespektabilitat" ,15 die dem Roman bis weit ins 19. Jahrhun

dert angehaftet hat, fUhrt Franz Stanze l auf den Mangel an poetologi

sche r Selbstbesinnung zurUck . 16 Die Romantheorie, die das romanhafte 
BemUhen um Weltverstandni s reflektiert, 17 hat diesen Mangel inzwischen 

revanchiert ; in der Tat kann Stanzel feststellen, "das es berechtigt 
ist, das letzte Jahrhundert in einer Gesch ichte der Literaturkritik 

als die Epoche der Poetik und Theorie des Romans zu bezeichnen". 18 

Der Mensch, von alters her Sujet des Romans, beansprucht in der alte

ren Romanpoetik eine seiner zentripetalen Stel lung im Roman entspre

chende umfangreiche Dimension der poetolog i schen Reflexionen bzw. 

Ansichten. Zahlreiche Ko nzepte, die im wesentlichen das Verhaltnis 

zw i schen homo sapiens und homo fictus im Rahmen des Fortschrittsglau

bens i ns Idea l istisch-Utopische steigern, l iegen vor, so zum Beispi el 

Blanckenburgs Konzept vom 'erhabenen' Hel den 19 und Spielhagens Konzept 
vom ' handelnden' Helden. 20 Di e deutschen Romantheorien des 18. und 

14 Lukacs erheb t den Roman "zur reprasentat i ven Form des Zeitalters , 
indem die Auf baukategor i en des Romans auf den Stand der Welt kon
stitutiv auftreffen" . Georg Lukacs, Die Theorie des Romans. Ein 
geschichtsphilosophischer Versuch Uber die Formen der groSen Epik 
(Sonderausgabe der Sammlung Luchterhand, Neuwied und Berlin, 
1971 [11920J), S. 82. Zitiert wird j ewe il s die Paginierung der 
Sammlung Luchterhand und nicht der Originalausgabe. 

15 Franz K. Stanzel, Typische Formen des Romans (Gottingen, 1964), 
s. 3. 

16 Vgl. ebd., s. 3. 
17 Vgl. Hillebrand, Theorie des Romans, I, 

Stanzel, Typische Formen des Romans, S. 
19 Vgl. die vorliegende Arbeit, S. 51- 58. 
20 

Vgl. ebd., s. 115-118. 

18 
s. 33. 

4. 
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19. Jahrhunderts intendieren die Darstellung eines idealistischen Kon

zepts des He 1 den und s ta tten 1 etz teren dementsprechend mit tugendha ften 

Eigenschaften aus, die auf inneres Dasein zurUckfUhren sollten. Im 

wesentlichen bleiben sie im Stofflich-Physiognomischen stecken, bean

spruchen denn auch keineswegs eine fonnale Qualifizierung bzw. Katego

risierung des Helden. 

Der Zerfall des Helden, den der moderne Roman seismographisch regi

striert, findet in der Romanpoetik des 20. Jahrhunderts seinen Nieder

schl ag in antiillusionistischen, antipsychologischen Konzepten des 

Helden. Diese bieten einen Ansa tz zur Typologisierung. Unter dem 

Einflua der Zeitereignisse und als indirekte Auseinandersetzung mit 

der geschichtlichen Sit•Jation vor dem Zweiten Weltkrieg, 21 entlarvt 

die Lukacssche Romantheorie die inneren Antinomien der Romanform und 

leistet eine Typologisierung des Romans, die den Helden zur Metapher 

der Entfremdung erk 1 art: 

Die Verlassenheit der Welt von Gott zeigt sich in der Unangemes
senheit von Seele und Werk, von Innerlichkeit und Abenteuer; in 
dem Fehlen des transzendentalen Zugeordnetseins fUr die mensch
li chen Bestrebungen. Diese Unangemessenheit hat roh ausgedrUckt 
zwei Typen: die Seele ist entweder schmaler oder breiter als 
die Au i3enwelt, die ihr als Schauplatz und Substrat ihrer Fonn 
aufgegeben ist .22 

Lukacs ' Theorie des Romans ist eine glanzende Studie, die nicht nur 

in den zwanziger Jahren einen erheblichen Einflua ausgeUbt hat, 23 

sondern heute noch als Standardwerk gilt. Die scharfst,e Kritik an 

der Theorie Ubt Lukacs aber selber, indem er in der um ein Vorwort 
erweiterten Ausgabe von 1962 die "hochst abstrakte Zweiteilung" ,24 

namlich ob die Seele der Hauptfigur im Verhaltnis zur Wirklichkeit 

zu schmal oder zu breit sei, als "viel zu allgemein" 25 bezeichnet. 

21 Die geschichtlichen Bedingungen fUr die Entstehung der Theorie 
benennt Lukacs selber im Vorwort, S. Sf. 

22 Lukacs , Die Theor>ie des Romans , S. 83. 
23 Vgl. ebd., Vorwort, S. 6. 
24 Vgl . ebd., S. 7. 
25 Vgl. ebd., S. 7. 
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FUr die Herausbildung des modernen Romans sind die Jahre zwischen 

dem Ers ten und Zweiten We ltkri eg entschei dend gewesen. Im roma ntheo

retischen Konzept des Helden verscharft sich nun die Dualitat von Ich 
und Welt. Wahrend Alfred Doblih theoretisch jede psychologische Dar

stellung ablehnt, demonstriert Hermann Broch s Schlafwandler-Trilogie 

die Auflosung der Figur, die die Unmogl ichkeit des modernen Romans, 

ein Totalitatsbild zu entwerfen, sinnfall ig reprasentiert . 

In den Jahren zwischen den Weltkriegen entwirft E.t4. Forster im angel
sachsischen Bereich eine Typologie des Romanhelden . 26 Ausgangspunkt 

di eser Typologie ist die Dimension des Helden, die sich entweder als 

flat oder als round kennzeichnen last . Wahrend erstgenannter Typ eine 

e inzige Idee veranschaulicht, 27 reprasentiert der letztere die Unbere
chenbarkeit des Lebens. 28 Diese Kategor isi erung des Helden hat wenig 

Geltung im deutschen l iterarischen Bereich . Sie is t i nkompetent zur 

Qualifizierung des deutschen Helden, ge rade weil sie quantitativ ver
fah r t und kei ne formale Wesensbestimmung desselben leistet. 

Ein Versuch zu einer Typologie des Romanhelden liegt vor in Koskimies ' 

'l'heorie des Romans . Koskimies unterscheidet drei Heldentypen, naml ich 

den Helden mit einer Intention, den i ntentionslosen, aber von einer 
Hoffnung getragenen 'negative hero ' und den Pi caro. 29 Ausgangspunkt 

dieses Versuchs zur Typologisierung ist "irgendeine menschliche Grund
ha ltung".30 Gerade deswegen ist dieser Versuch unbeachtet geblieben , 

weil er ja die historische Bedingthe it des Helden nicht berUcksichtigt. 

Die Frage nach dem Helden und seiner formal en Identitat erweist sich 

also als eine methodis che Frage. Eine rein diachronische oder abe r 
synch ronisc he Betrachtung des Helden ist unzulanglich, die formale 
Identitat desselben zu definieren . Erst die Kombination beider 
Betrachtungsweisen wird konstante und var iable Faktoren ergeben, die 
Kategorien zur Bestimmung des Helden aufdecken wUrden. Die Zielset-

26 E.M . Forsters Aspects of the Novel wurde 1927 veroffentlicht. 
27 Vgl . E.M. Forste r , Aspects of the Novel (London, n.d.), S. 94. 
28 Vgl . ebd., s. 106. 
29 Vgl. Koskimies, Theorie des Romans .. . , S. 172-179. 
30 Vgl. ebd., S. 169 
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zung der vorliegenden Arbeit bestimmt ihre Methodik als eine Kombina

tion der diachronischen und synchronischen Verfahrensweise. 

Da die vorl iegende Arbeit das romantheoretische Konzept im Zusammenhang 

mit dem jeweiligen Epochenbild diachronisch-synchronisch untersuchen 
will, findet sie ihren logischen Abschlua in dem letzten Jahrzehnt 

dem Zweiten Weltkrieg. Obwohl das erste Drittel des 20. Jahrhunderts 

schon im Schatten der Spenglerschen Apokalyptik steht, kennt es den

noch ein allgemeinverbindliches Weltverstandnis, das eine literaturge

schichtliche Darstellung nach Themen und Stilen gestattet. Der Zweite 

Weltkrieg, der gerade die Bruchigkeit dieses Weltverstandni sses und 
den Zerfall aller Werte aufzeigt, markiert den Anfang eines Zeitalters, 
in dem "es weder ein verbindliches philosophisches System,[ ... ] noch 
ein tragendes Wertgefuge gibt [ ... ]". 31 Dieser prekare Zustand gefahr
det im wesentlichen die Figur des Helden, da diese, wie die vorliegende 
Arbeit demonstriert, in symbiotischer Abhangigkeit von Wertsys.temen 

existiert. Sehr aufschluareich ist denn auch, daa die Relevanz eines 
allgemeinverbindlichen Weltverstandnisses als Pramisse fur Heldsein 

zum Sujet der Nachkriegsliteratur geworden ist. Eine exemplarische 
Auseinandersetzung mit dem modernen Helden und seiner existentiellen 

Problematik liegt vor in Walter Jens' Herr Meister . In einem fin
gierten Briefwechsel zwischen dem Schriftsteller A. und dem Literatur

professor B. Uber den Entwurf eines von A. geplanten Romans, stellt 

sich heraus, daa der konzipierte Romanheld, der anonyme Universitats

professor Meister, einer romanhaften Darstellung wie uberhaupt jeder 
eindeutigen Beschreibung widerstrebt. Verzweifelt schreibt B. an A. : 

Oder ist Ihr Beichtkind, in seiner Widerspruchlichkeit, Uber
haupt kein "Charakter"? Entzieht sich dieses Janus-Gesicht 
nicht von vornherein dem Zugriff der Psychologie? An welches 
Vorbild kann man sich halten?32 

SchlieBlich bleibt dem Schriftsteller A. keine andere Wahl als der 
Abschied vom Helden. 33 

31 Walter Jens, StaU einer Literaturgeschichte (Pfullingen, 
1957/1962), s. 8. 

32 Walter Jens, Herr Meister. Dialog ilber einen Roman (Frankfurt am 
Main, 1974), S. 60. 

33 Vgl. ebd., S. 67. 
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Das lnfragestellen des Helden in der Nachkriegsliteratur ist symptoma

tisch fUr eine Epoche, deren Wesen noch chiffriert ist. Erst die hi

storische Distanz wird ihre Zusammenhange bloslegen. Die Notwendig

kei t dieser Distanz, die zur Bestimmung eines Epochenbildes unerlas-

1 i ch is t, er 1 autert Wa 1 ter Jens in romanthema ti schem Zusammenhang 
fo lgenderweise : 

Erst sehr viel spater - verzeihen Sie die apodiktische These -, 
erst nach 100 Jahren vielleicht, wenn der Glanz des Faktischen 
erl ischt und die Dominanz des Geschichtlichen endet: wenn die 
Konturen wieder zerfliesen und die Begebenheiten wie Legenden 
erscheinen: wenn das brutale "so und nicht anders" den marchen
haften Schimmer des "es war und war auch wieder nicht" gewinnt: 
erst wenn die Namen zu Sternbildern werden, kann es - viel
leicht- gelingen, die Realitatspartikel in mythische Zeichen 
zu wandeln.34 

Gerade weil die "Silhouette des Perfekts" 35 i n bezug auf die letzten 
Jahrzehnte seit 1945 fehlt, beschrankt die vorliegende Arbeit sich 
auf das romantheoretische Ko nzept des Helden in seinen Manifestationen 

bis zu den dreisiger Jahren unseres Jahrhunderts. 

Auffa llig ist denn auch, da 8 die neuere Romanpoetik sich eher mit tech
nischen Fragen Uber den Roman als mit dem Wesen des Helden auseinan

dersetzt. Sie analysiert vor allem Bauformen, Darstellungsformen, 
Erzahlphasen und Erzahlhaltungen. Diese Untersuchungen, seien sie 

strukturalistisch (Roman Jakobson), typologisch (Edwin ~1uir, Wolfgang 

Kayser, Franz Stanzel) oder morpholog isch (Eberhard Lammert) orien

tiert, zielen auf systematische Erfassung ze i tloser Darstellungsmog
l i chkeiten. 

Die summarische Zusammenfas sung der l i terarpoetologischen Situation 
des homo fictus last erkennen, da s das romantheoretische Konzept des 
Helden prazisiert werden mu s . Einen Ansatz dazu bietet die Analyse 

der Heldenkonzepte, wie sie in der Romantheorie und in der Romanpraxis 

vorl iegen. Diese Arbei t bezweckt daher eine Untersuchung des roman

theoretischen Konzepts des Helden, wie es sich in Romanen und in 

Romantheorien von den li t erarischen Anfangen bis zu den drei siger 

34 Ebd., S. 14. 
35 Jens , Stat t einer Literaturgeschichte, S. 9. 
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Jahren unseres Jahrhunderts manifestiert. Beitrage der folgenden Ro

mantheoretiker bilden die hauptsachliche Grundlage der Untersuchung: 

Friedrich von Blanckenburg, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich von 

Schiller, Friedrich von Hardenberg (Navalis), Friedrich Spielhagen, 

Alfred Doblin und Georg Lukacs. Diese Liste soll keine Aufzahlung 

aller ~1ichtigen Namen der Romantheorie sein, sie enthalt aber im 
wesentlichen diejenigen deutschsprachigen Autoren, die sich in dem 

umri ssenen Zeitraum mit dem Konzept des Roman he 1 den ausei nandersetz
ten. Wenn bedeutende Romanciers bzw. Romantheoretiker nicht erwahnt 

worden sind, so einfach deshalb, weil sie kaum Grundsatzliches Uber 
das Heldenkonzept geschrieben haben. 

Obwohl der deutsche Romanheld keine isolierte Problematik vertritt -

die Auflosung der Heldenfigur ist ja ein Phanomen aller modernen 

Literaturen -, beschrankt die vorliegende Arbeit sich auf das Konzept 

des deutschen Helden. Bekanntlich bezieht der deutsche Roman eine 
Sonderstellung in der europaischen Literatur, die den deutschen Hel

den, vor allem den des Bildungsromans, zur Sonderfigur pragt. Wenn 

englische und franzosische Romantheoretiker nicht in die Untersuchung 
einbezogen werden, so hat diese Weglassung vieler bedeutender Theore

tiker der 11oderne ihren Grund in der EigentUmlichkeit des deutschen 
Helden. 

III AUFBAUGRUNDSATZE 

Die Zielsetzung, namlich die romantheoretische Entwicklung des Helden 

in den Blickpunkt zu rUcken, bestimmt die Aufbaugrundsatze der vor
liegenden Arbeit. Nachdem sie im ersten Abschnitt den Begriff 'Held' 
in seiner geschichtlich-literarischen Konnotation erlautert hat, 
verfahrt sie im weiteren chronologisch. Da ein Vergleich zwischen 

Epos- und Romanhelden erlauternd wirkt, gilt der homerische Held als 
Orientierungspunkt der Untersuchung. Summarische Gedanken Uber das 
Wesen des Eposhelden dienen als EinfUhrung in den zweiten Abschnitt, 
der sich mit der Entwicklung des Helden von den literarischen Anfan
gen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts befast. Der dritte Abschnitt 
untersucht das romantheoreti sche Konzept des He 1 den im ers ten Dri ttel 
des 20. Jah rhunderts. 
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Innerhalb der chronologisch or ientierten Untersuchung, die jeweils 

das romantheoretische Konzept des Helden i n einer bestimmten Epoche 

unter die Lupe nimmt, dienen folgende Aufbaugrundsatze zur Erarbei
tung des Themas: erstens ist es notwendig, das Menschen- und Welt

bild einer jeweiligen Epoche in aller KUrze zu besprechen, weil ja 

das Heldenbild nur richtig verstanden werden kann, wenn man den lite

rarhistorischen Hintergrund berUcksichtigt; zweitens gilt es, das 
theoretische Heldenkonzept, wie es sich i n der Romantheorie manife

stier t, zu untersuchen; dri ttens laat si ch das theoretische Konzept 
durch eine Analyse der Heldenfigur und ih rer strukturellen Funktion 

in einem reprasentativen Roman erhellen . In bezug auf letztgenannten 
Aufbaugrundsatz sei zu bemerken, da a es auf dieser Ebene nicht urn 
eine Deutung einzelner Romane geht, sondern urn das Heldenkonzept einer 
bestimnten Epoche. 

IV. METHODIK 

Die Problemstellung der vorliegenden Arbe i t bedingt ihre Methodik . 

Weil sie die Form des Helden nicht als ei ne geschichtliche Konstante 

akzeptiert, sondern sie geradezu als dynami sche Identitat aufdecken 
will , kann sie i hrer Zi elsetzung nur gerecht werden, wenn sie die 

romantheoretischen Konzepte des Helden analys iert und zugleich syste

mat i s i ert. Eine diachronische Untersuchung i st unerlaalich, aber 

schliealich ist abstrahierendes Denken notig , die Zusammenhange bloB

zulegen. Die Verbindung einer diachron i sche n Untersuchung mit einer 
synchronischen Betrachtung wird heutzutage im germanistischen wie im 

ange l sachsischen Fachbereich fUr erforder li ch gehalten; 36 sie dien t 
ja zur erwUnschten Bese i tigung der bekannten programmatischen Trennung 
von Literaturgeschichte und ,Literaturkr i t i k. 37 

36 Jaua akzentuiert die Leistung dieser Verfahrensweise explizit: 
"Die Geschichtlichkeit der Literatur t ritt gerade an den Schnitt
punkten von Diachronie und Synchroni e zutage." Hans Robert Jaue , 
Literaturgeschichte al s Provokation (Frankfurt am Main, 1973), 
s. 196. 

37 Vgl . Rene Well ek, Grundbegriffe der Li t eraturkritik (Stuttgart, 
1971 [Ubers . aus dem Amerikanischen] ), S. 9. 
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Gegen eine typologische Darstellung konnte man Einwande erheben. Die 

vorliegende Arbeit akzeptiert sie ab.er als wissenschaftliche Methode, 

um Grundbegriffe bzw. Kategorien aufzudecken. Sie postuliert diese 
Kategorien keineswegs als axiomatische Wahrheiten, sondern als wandel

bare Strukturen. Indem sie diachronisch-synchronisch verfahrt, ordnet 
sie die Figu r des Helden keineswegs in ein rigoristisches, ahistori
sches Schema ein, sondern zeigt gerade die Dynamik derselben auf. 



ERSTER ABSCHNITT 

ALLGEMEINE ORIENTIERUNG ZUM BEGRIFF ' HELD' 

I. DIE URSPRVNGLICHE BEDEUTUNG DER VOKA BEL 'HELD' 

Das Wort Held kann etymologisch auf die i ndogermanische Wurzel *kel

'antreiben' zuruckgefuhrt werden, bedeutet zunachst also: Antreiber, 
Hi rt. 

1 
Schon aus der Etymologie tritt zutage, daB der Held ein 

"Kampfer gegen menschliche und tieri sche Rauber" 2 war . 

Der Begriff Held wurde ursprunglich mit kri egerischer Tapferkeit in 

Zusammenhang gebracht. Diese Pramisse f ur He ldsein wi rd beibehalten 

in der Erlauterung zum Stichwort 'Hel d' im GraBen B1•ockhaus, wo der 

He ld bezeichnet wird als ei n "durch Ta pferkeit hervorragender Krieger, 

ausergewohnlicher Mensch, der durch seine Taten und sein Schicksal aus 
der Menge hervorragt und vielen zum Vorbild werden kann". 3 

Dreierlei last sich rekapitulieren aus dieser Definition. Zunachst 
wird die Tapferkeit des He l den betont. Seinen Ruhm erobert er durch 

kr i egerische Tatigkeit, die sein eigentl iches Naturell ist: "War or 

danger ous adventure is the hero's normal preoccupation. He is sur
rounded by noble peers, is magnanimous to his followers and ruthless 

to his enemies." 4 Der He l d is t ein Kriege r , ein Kampfer; er ist ein 

Man n de r Tat . Solch ein tatkraftiger, handelnder Mensch zogert nie
mals; er weiB, was er tun soll. Als erfolgreicher, seinsadaquater 
Mens ch lebt er aus der Kraft und dem Ruhm seiner tapferen Taten. 

Lutz Mackensen, Deutsche Etymologie . Ein Leitfaden durclz die 
Geschichte des deutschen Wortes (Bremen , 1962), unter 'Held'. 

2 
Friedrich Kl uge, Etymologisches Worterbuch der deutschen Sprache 
(19. Aufl., bearb. Wal t her Mitzka , Berlin, 1963), unter 'Held'. 

3 
Der groBe Brockhaus, V (16. vollig neubea rb. Aufl., Wiesbaden, 
1954) , unter 'Held'. 

4 
The New Encyclopaedia Bl'ittanica, V (15th edition, London, 1974), 
unter 'hero' . 
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Zweitens wird der Held als ausergewohnlicher Mensch bezeichnet. Der 

Held als exorbitante Figur kennt keine Mittelmasigkeit. Nicht nur 
geistig, sondern auch physisch ragt er Uber seine Mitmenschen hinaus. 

Der Tapferkeit des Helden entspricht seine physische Kraft; dazu ist 

er ein Mensch des Konnens, der alle Lebenssituationen meistern kann: 
"In addition to his prowess in battle, he is resourceful and skilful 

in many crafts; he can build a house, sail a boat, and, if ship
wrecked, is an expert swimmer[ ... ]". 5 

Der tapfere, tatkraftige, vitale Held Ubersteigt menschliches Ma s und 

wi rd denn auch transzendi ert. In sei nem "Gramma ti sch-kri ti schen Wor
terbuch der hochdeutschen Mundart" (1796) notiert Johann Christoph 

Adelung zum Stichwort 'Held': "Im vorzUglichsten Verstand wird dieses 
Wort zuweilen von Gott und Christo gebraucht."6 Adelung reklamiert 

also fUr den Begriff 'Held' die ursprUngliche Bedeutung: Heldsein 

als lnbegriff des Ausergewohnlichen, des Gottlichen. 

Drittens wird vom Helden das Musterhafte gefordert. Der Held ist also 
ursprUnglich ein Vorbild fUr die Gesellschaft, der Konvergenzpunkt 

ihrer moralischen Werte und Qualitaten. Als Zentripetalkraft erfUllt 
der Held eine Funktion, die fUr das adaquate Funktionieren und Exi

stieren der Gesellschaft unerlaBlich ist. Aus dieser Verwobenheit 
von Held und Gesellschaft spriest das soziale Kriterium, das fUr Held
sein angelegt wird. Man verlangt vom Helden, seine exorbitanten Bega
bungen der Gesellschaft zugute kommen zu lassen. 7 

Gerade das symbiotische Verhaltnis von Held und Gesellschaft bedingt 
die moralische Qualitat des Helden. Durch den Helden werden die mora

lischen Werte, die in der Gesellschaft geschatzt werden, zelebriert. 
UrsprUnglich erscheint der Held daher als der Inbegriff einer fUr die 
Gesell schaft positiv geltenden Moral . 

5 Ebd., unter 'hero'. 
6 Zitiert nach Heinz Ehrig, Paradoxe und absurde Dichtung ... , S. 26. 
7 Vgl. ebd., S. 25. 



-14-

II. DER LITERARISCHE TERMINUS 'HELD' 

Im 18. Jahrhundert gewinnt das Wort 'Held' neben seiner ursprUnglichen 
Bedeutung, die sich vor allem auf die heldische Figur in der Geschichte 
bezieht, eine zweite Begriffsbestimmung, namlich 'Hauptperson einer 

Handlung, eines Gedichts', die seit 1729 nachgewiesen werden kann. 8 

Es ist nicht zufallig, das gerade dem Wort ' Held' literarische Funktion 
zugewiesen wurde; sie hangt unmittelbar zusammen mit dem in der vorlie

genden Arbeit zu untersuchenden Phanomen der Verheldung in der Litera
tur. 9 

Der Terminus 'Held' ist im 20. Jahrhundert, vor allem seit den dreisi

ger Jahren, in Ungunst geraten und wird manchmal durch die Bezeichnung 

'Hauptfigur' ersetzt. Letztere ist aber ein quantifizierender Be
griff,10 der nicht viel besagt. Angesichts der Nomenklatur- Anti

Held, Nicht-Held, negati ve r Held, posit i ver Held - ist es klar, daB 

die traditionelle Terminologie Uberfordert wi rd. Obwohl der Terminus 

'Held' in der Moderne prob l ematisch geworden ist, bevorzugt Robert 

Petsch dennoch diese Bezeichnung: 

Wir verwenden diesen Ausdruck ohne jede Beziehung auf ein 'Heldi
sches' im Ublichen Sinne. Er hat langst in der Literaturwissen
schaft die gleiche Bedeutung wie 'Hauptperson' oder 'Mittelpunkts
figur' erlangt, nur daB er bei al ler KUrze mehr von dem sagt, was 
er unserer Seele bedeutet [ ... ].11 

Die vorliegende Arbeit geht von der Hypothese aus, das 'Held' eine 

8 Vgl. Friedrich Kluge, Etymologisches io/opterbuch .. . , unter 'Held'. 
9 In diesem Zusammenhang sei zu bemerken, das der Glanz des Heldentums 

meist verfUhrerisch wirkt, und das das Phanomen der Verheldung in 
der Literatur oft in scharfem Widerspruch zu den geschichtlichen 
Verhaltni ssen des jewei 1 i gen Zeita lters steht. 

lO Vgl. Heinz Ehrig, Pal'adoxe und absurde Dichtung .. . , S. 349. 
11 Robert Petsch. Wesen und Formen der Erzahlkunst (Halle/Saale, 1934), 

s. 126, Fusnote. 
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Form ist,
12 

die verschiedene lnhalte haben kann, und das nur dann von 

einer Krise des Helden die Rede sein kann, wenn die Form des Helden 
gesprengt 1~i rd. Die Untersuchung bezweckt also, gewi sse Kri teri en 

aufzudecken, mit denen man an die Fonn des Helden herankommen kann. 

12 
Diese Hypothese beruht auf Heinz Ehrigs Ansichten betreffend 'Held' 
und 'Geschichte': "Das 'Held' und 'Geschichte' eine forrnale Iden
titat jenseits eines bestimnten Inhalts haben mUssen, ist auf Grund 
ihrer inhaltlich unterschiedlichen, ja kontroversen FUllbarkeit 
unmittelbar evident. 'Katholizismus', 'Liberalismus', 'Nationalis
mus' oder 'Kommunismus' sind inhaltlich sicher sehr unterschiedli
che Bezugssysteme, die aber alle die Fonnen von 'Geschichte' und 
'Held' zulassen, ja geradezu zu suchen scheinen. Ein 'Kommunist' 
wird einen 'faschistischen' Helden ablehnen und diesem einen eigenen 
Helden entgegenstellen; aber keine der inhaltlich kontroversen FUl
lungen sprengt augenscheinlich die vorgegebene Fonn des 'Helden' ." 
Heinz Ehrig, Pm'adoxe und absurde DichtuYl{J . .. , S. 14 [ Hervorhebun
gen im Original]. 



ZWEITER ABSCHNITT 

DIE ENTWICKLUNG DES HELDEN 
GESCHICI-ITLICHER UBERBLICK VON DEN LITERARISCHEN ANFANGEN 

BIS ZUM ENDE DES 19. JAHRHUNDERTS 

I. DER EPOSHELD ALS PRAFIGURATION DES ROMANHELDEN 

Vorbemerkung 

Die Frage nach dem Helden erweist sich als besonders wichtig, wenn man 

den Unterschied zwischen Epos und Roman 1 erfassen will, ja si e hat 
sogar bestimmende Funktion. 2 Obwohl es sich in der vorliegenden Ar

beit urn die Entwicklung des Romanhelden handelt, scheint es dem Ver

fasser angebracht, den Blick zunachst auf den Eposhelden zu richten, 

wobe i das Heldenbild im Epos als Ma sstab dienen konnte, an dem die 

Entwicklung des fiktiven Individuums i n der Epik gemessen werden kann. 

Unter der Annahme, das die Fonn des Helden von weltanschaulichen 
Pramissen abhangig ist, 3 d.h. dafl der Held eine rationalisierte Fonn 
eines jeweiligen Weltverstandnisses ist, ware es angebracht, zunachst 
den Weltgehalt, der den Lebensgehal t des Eposhelden konstituiert, zu 

untersuc hen. 

1. Der Weltgehalt des Epos 

In den antiken Nus-Lehren wi rd der Sinn des Lebens vorausgesetzt. 4 

In einer Welt, die kosmologisch al s "das Vollkommenste des irdi sch 
Moglichen" 5 konzipiert wird, und deren Grundelement das Gottliche 

Thomas Mann meint, man sei berechtigt, "das von der Schul-Asthetik 
behauptete Verhaltnis von Roman und Epos umzukehren und den Roman 
nicht als eine Verfallsfo_nn des Epos aufzufassen, sondern in dem 
Epos eine primitive Vorfonn des Romans zu sehen". Thomas Mann, 
"Die Kunst des Romans", Deutsche Literatw:>k:t>itik der Gegenwart, 
hg . Hans Mayer, IV, 1 (St uttgart, 1971), S. 223. 

2 Vgl . Migner, Theorie des modernen Romans ... , S. 13. 
3 Vgl. Ehrig, Paradoxe und absurde Dichtung . . . , S. 15. 
4 Vgl . Reinhardt, Die Krise des Helden ..• , S. 19. 
5 Ebd . , S. 19. 
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ist,6 lebt der Mensch in innigster Verbundenheit mit der Welt, deren 

Sinner nie anzweifelt. 7 Die Verschrankung von Gnosis und Mythos 

garantiert dem antiken Menschen einen festen Standort in der Welt8 
9 und einen te l eologisch pradestinierten Lebensgang. Der antike Mensch 

lebt geborgen, ruhig, selbstgenUgsam innerhalb einer Welt, deren Gren

zen er selber bestimmt. 10 Das Chaotisch-Endlose wird abgewehrt, in

dem der Mensch selbstbeschrankend sich weigert, Uber gewisse Grenzen 
hinauszugehen, 11 und ihm auserdem "der feste Punkt auserhalb der Welt 

fehlt, des sen er zu einem sol chen Versuch bedUrfte" .12 Dem anti ken 

Menschen ist somit die Moglichkeit zur Selbstbetrachtung nicht 
gegeben. 

In solch einer konturierten, als harmonisch geordnet empfundenen Welt, 
gibt es keine BrUchigkeit, kein Chaos, keinen Abgrund, keinen RiB zwi

schen Immanenz und Transzendenz. Di eses Zeita lter, in dem die Welt 

6 Vgl. Romano Guardini, Das Ende der Neuzeit. Ein Versuch zur Orien
tierung (Basel, 1950), S. 16. Der antike Mensch erfahrt die Welt 
als gottlich: "Sie [die Welt] geht aus einer 'arche', einem inne
ren Ursprung hervor und durchlauft den Weg, den Ordnung und Schick
sal ihr vorzeichnen; Ursprung aber, Ordnung und Schicksal gehoren 
zu ihr selbst." Ebd., S. 15 [Hervorhebung im Original]. 

7 Vgl. Reinhardt, Die Krise des Helden .. . , S. 19. Die einzigen 
Zeichen einer Sinneskrise in der Antike, glaubt Reinhardt in der 
Epoche der Sophistik zwischen 450 und 400 zu bemerken, als Sein 
und WUrde der Gotter in Frage gestellt wurde, und rationelle 
Schmerz- und Angs tbekampfung das Heroi sche ersetzte. Vgl. ebd . , 
s. 20, 24f. 

8 Der antike Mensch kennt di e Welt als geformte Gestalt, innerhalb 
deren er alle seine physischen wie geistigen Bewegungen vollzieht. 
Sein fester Standort in der Welt garantiert ihm das Schon-Geordnete 
und verhindert zu gleicher Zeit die Distanzierung, die zur objek
tiven Betrachtung der Welt, und daher zur Einbeziehung des Chao
tisch-Amorphen fUhren wUrde. Vgl. Guardini, Das Ende der Neu-
zeit .. . , S. 15. 

9 Vgl. Reinhardt, Die Krise des Helden ... , S. 20. 
10 Vgl. Guardini, Das Ende der Neuz eit .. . , S. 15. 
11 Vgl. ebd., S. 15. 
12 Ebd., S. 13. 
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als "begrenztes Gebil de" 13 betrachtet wird, bezeichnet Lukacs als "das 

Weltzeitalter des Epos", 14 wahrend Hegel den Begriff 'Heroenzeit• 15 

fur diese historische Epoche gepragt hat. Die Wurzeln des Epos, so 

Hege l , liegen in der Heroenzeit. 16 Er benennt die Voraussetzungen, 

unter denen der Heros existieren konnte, und komprimiert sie auf den 
Nenner eines 

lent hat. 17 

zung fUr die 

"staatslosen Zustandes", der die "Heroenzeit" zum Aquiva

In diesem staatenlosen Zustand, "welcher di~ Vorausset
i ndividuelle Handlung und deren Charaktere ist",18 kann 

der Mensch handelnd und Taten vollbringend leben, weil die ihn umge

bende, noch nicht fertig seiende Welt ihm die Gelegenheit zur Reali
sat ion dieser Taten darbietet. 19 

Oer staatenlose Zustand, als der entgegengesetzte des organisierten 

Staa ts lebens, impliziert ein vorgesetzliches, vorstaatliches Zeita l ter, 

in dem die juridischen, ethischen und wirtschaftlichen Verhaltnisse 

noch nicht gesetzlich und institutionell geregelt sind. In solch ei

ner offenen Wirklichkeit hat das Individuum schopferische, durch di e 

Tat Ordnung gestaltende Kraft. 20 In diese r von der subjektiven Will-

13 Ebd., S. 13. 
14 L k' . h . d S 22 u acs, D~e T eor~e es Romans ... , . . 
15 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, "Vorl esungen uber die Aesthetik", 

I, Samtliche Werke, Bd . 12 (Stuttgart , 1953), S. 254. 
16 Hegel, ebd., III, Bd. 14, S. 334. 
l7 V9l. ebd. , I, Bd. 12, S. 253f. 
18 Ebd . , I, S. 245. 
19 Vgl. ebd., I, S. 246. In einer schon fertigen Welt dagegen, kann 

das Individuum bloB eine untergeordnete Stellung einnehmen. Vgl. 
ebd . , S. 248, 250f. 

20 In seiner Untersuchung uber Heldsein und soziale Verhaltnisse 
macht Schl affer auf den ironi schen Un1stand aufmerksam, das der 
Held gerade durch seine Ordnung stiftenden Taten sich selbst 
uberflussig macht, denn das geordnete Staatsleben braucht den 
Helden nicht mehr. Vgl . Heinz Sch l affer, Der Burger als Held ... , 
s. 23. 
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kur abhangigen Ordnung21 behalt der Mensch seine Substantialitat und 

Selbstandigkeit. 22 Ausgehend von der Totalitat des Individuums, defi

ni ert Hegel Heroen als "Individuen, welche aus der Selbstandigkeit 

i hrer i ndi vi due 11 en Ges i nnung und Wi 11 kiir heraus das Ganze ei ner Hand
lung auf sich nehmen und vollbringen [ ... ]". 23 

Dieser Mensch, der in seinen Taten und Handlungen ungeteilt bleibt, 

ist nach Lukacs der Held des Epos . Wie Hegel, sieht Lukacs das Zeit
alter de s Epos als eine Epoche, die durch die Einheit von Seele und 
Tat gekennzeichnet wird. 24 Die Seele steht "inmitten der Welt", 25 

d.h . "nicht einsam". 26 Diese "seligen Zeiten"27 sind Zeiten ohne 
Philosophie, 1~0 Antworten gegeben werden, ohne das Fragen gestellt 

werden. 28 In diesem Zeitalter ohne Philosophie, d.h. ohne das Infra
gest ell en, das die Problematik des Menschen und seiner Existenz auf-

21 
Im Gegensatz zu dem von Hegel beschriebenen staatenlosen Zustand, 
wo die subjektive Willkur vorherrscht, steht die moderne Gesell
schaft unter der waltenden Macht der Organisation, die als Gegen
pol aufgefast werden kann. Adorno warnt vor den Gefahren der 
Organisation, die die Individualitat des Menschen bedroht, macht 
aber auch darauf aufmerksam, da B in der biirokratischen Ordnung 
ein gewisser Schutz liegt, indem nach einer abstrakten Verfahrens
weise "ohne Ansehung der Person" gehandelt wird, die die subjek
tive Willkur ausschaltet. Vgl. Theodor W. Adorno, Kritik . Kleine 
Sehriften zu.r Gesellsehaft (Frankfurt am Main, 1971), S. 75. 

22 Vgl. Hegel, "Vorlesungen uber die Aesthetik", I, S. 254. 
23 Ebd., S. 254 . Hegel hebt hervor, da B "das Subjekt [im Heroenzu

standeJ mit seinem gesammten Wollen, Thun, Vollbringen im unmit
telbaren Zusammenhange bleibt". Ebd., S. 257. Fur den Heldenbe
griff ist diese Akzentuierung der ursprunglichen Einheit von 
Mensch und Tat von groster Bedeutung. Das moderne Zeitalter wird 
gekennzeichnet durch die Macht der Organisation mit ihrer "Zweck
rationalitat". Vgl. Adorno, Kr itik ... , S. 69ff. - Wenn der Zweck 
der Tat verabsolutiert wird, d.h. wenn Zweck und Tat voneinander 
getrennt werden, wird das Individuum zum blosen Werkzeug und somit 
erse tzbar. Gerade diese Ersetzbarkeit hat fur den Heldenbegriff 
schwerwi egende Fo 1 gen. Vgl. die vor 1 i egende Arbei t, S. 143 . 

24 Vgl. Lukacs, Die Theori e des Romans ... , S. 21f. 
25 Ebd., S. 24. 
26 Ebd., S. 25 . 
27 Ebd., S. 21. 
28 Vgl. ebd., S. 23. 
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deckt und den Subjekt-Objekt-Wechsel bedingt, in diesem Zeitalter kann 

das Epos geschrieben werden: 

Dann gibt es noch keine Innerlichkeit, denn es gibt noch kein 
Au sen, kein Anderes fUr die Seele . Indem diese auf Abenteue r 
ausgeht und sie besteht, ist ihr die wirkliche Qual des Suchens 
und die wirkliche Gefahr des Findens unbekannt: sich selbst 
setzt diese Seele nie aufs Spiel ; sie weis noch nicht, daB sie 
sich verlieren kann und denkt nie daran, das sie sich suchen 
mus. Es ist das Weltzeitalter des Epos .29 

In solch einer geschlossenen Welt, wo Sein und Sinn miteinander iden

tisch sind, kennt die See l e noch keine Dissonanz .30 Gerade diese 

Lebenstotalitat gestaltet die Epopoe. 31 Lukacs setzt den Hegelschen 
Gedankengang fort, indem er die Welt des Epos als eine wesentlich un

problematische darstellt, eine Welt ohne Wahnsinn. 32 In solch einer 

Welt, in der der Weg und das Ziel bekannt sind,33 sind Heldentum und 
Weisheit moglich. 34 Nie i st der abenteue rnde Held ein Scheiternder. 

Ob er die Gefahren bestehen wird, kommt nie in Frage, denn "die welt
beher rschenden Gotter mUssen immer Uber die Damonen [ .. . ] triumphie

ren" . 35 In klarem Bewustsein der fUr i hn authentischen Werte schrei

tet dieser Held durch die Welt, mit der er im Einklang ist. 

2. Die Figur des Helden im Epos 

Aus der Totalitat des Seins folgert Lukacs Homogenitat. 36 Gerade 

wege n der Homogeni tat des epi schen Zeita lters halt Lukacs den He 1 den 

des Epos nicht fUr ein Indivi duum: 

Der Held der Epopoe ist, strenggenonmen, niemals ein Individuum . 
Es ist von alters her als Wesenszeichen des Epos betrachtet 

29 Ebd. , S. 22. 
30 Vgl. ebd., S. 22. 
31 Vgl. ebd., S. 51. Nach Lukacs i s t da s Epos aber schon die erste 

Stufe, die den Zerfall der Einheit markiert, indem es den Weg von 
der Lebens irm1anenz Homer s bi s zur Transzende nz Pl a tons durchschrei
tet. Vgl. ebd . , S. 26f. 

32 Vg L ebd ., s. 52. 
33 Vgl . ebd., s. 22. 
34 Vgl . ebd. , s. 51 f. 
35 Ebd., S. 78. 
36 Vgl . ebd., S. 24, 26. 
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worden, das sein Gegenstand kein personliches Schicksal, sondern 
das einer Gemeinschaft ist. Mit Recht, denn die Abrundung und 
die Geschlossenheit des Wertsystems, das den epischen Kosmos 
bestimmt, schafft ein zu organisches Ganzes, als das darin ein 
Teil sich so weit in sich abschliesen, so stark auf sich gestellt 
sein konnte, urn sich als Innerliches zu finden, urn zur Person
lichkeit zu werden.37 

Die formale Stellung des Helden im Epos wird bestimmt durch das Prin

zip der Organik . 38 Im Epos konstituieren sich Held und Abenteuer als 
relativ gleichwertige Bauelemente, 39 denn es handelt sich urn das Ganze, 

nicht urn Einzelnes. Die Abenteuer werden aneinandergereiht als "Ge
staltung der objektiven und extensiven Totalitat der Welt", 40 der Held 
ist nur "der innerlich unbeweglichste Punkt der rhythmischen Bewegung 

der Welt". 41 

Diese von Lukacs als zentripetal fixierte Stellung des Helden im Epos 

findet eine erlauternde Formulierung in Clemens Lugowskis Theorie des 
mythischen Analogons. 42 Das mythische Analogon, das Lugowski als den 

37 Ebd., s. 57. An dieser Stelle wird es klar, das Lukacs' Konzept 
des epischen Zeitalters sich nicht vollig mit dem Hegelschen Begriff 
der Heroenzeit deckt. Indem Hegel die Selbstandigkeit des handeln
den Individuums akzentuiert, sieht Lukacs die Unselbstandigkeit des 
Menschen als wesentliches Merkmal des epischen Zeitalters. Lukacs 
zeigt einen fortgeschritteneren Stand des Bewustseins in bezug auf 
den Begriff 'Individualismus'. FUr das moderne Bewustsein impli
ziert Individualismus, das das Einzeldasein wichtiger ist als das 
Gemeinschaftsleben. Das ist im Epos nicht der Fall . 

38 Vgl. ebd . , S. 58. 
39 Vgl. Migner, Theorie des modernen Romans ... , S. 13. 
40 Lukacs , Die Theorie des Romans . .. , S. 78. 
41 Ebd., S. 78. 
42 Diese Theorie wird vorgefUhrt in Lugowskis Dissertation, Die Form 

der Individualitat im Roman. Studien zur inneren Struktur der 
fruhen deutschen Prosaerzahlung. Zitiert wird nach der Suhrkamp
Ausgabe, Frankfurt am Main, 1976. In seinen Untersuchungen Uber 
den Roman hat Lugowski einige Stilmomente blosgelegt, die er als 
"Zeichen des mythischen Analogons" (ebd., S. 21) bezeichnet. Ob
wohl Lugowski selber diese Stilmomente nicht in bezug auf das 
Epos untersucht, wUrde die vorliegende Arbeit nicht fehlgehen, 
wenn sie festzustellen versucht, ob das mythische Analogon sich, 
wenn auch nur teilweise, im Epos manifestiert. 
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"KUnstlichkeitscharakter einer Dichtung •43 definiert, handelt Uber die 

"Formbedingtheit alles Einzelnen, das i n der erzahlerischen Ganzheit 

gebunden ist•,44 anders gewendet: solange Te i lhaftes Teilhaftes bleibt, 

herrscht das mythische Analogon; wenn Teilhaftes Einzelnes wird, wird 

das mythische Analogon zersetzt. In bezug auf das Formale des He lden, 

heist es: "Solange das mythische Ana logon herrscht, [ . . . J gibt es 
keinen Einzelmenschen . Dort gibt es kein Einzelnes, sondern nur Glie

der in der Ganzheit. •45 Diese Koexistenz von Einzelgliedern behauptet 
sich, solange das Einze lwesen nicht tendenzios wird und somit die Ho
mogenitat, die als Wesensmerkmal des mythischen Analogons zu betrach

ten ist, zerstort. Wo das mythische Analogon46 vorherrscht, hat di e 

Figur eine reduzierte Exi stenz als Tragerin einer Handlungsfunktion47 

und so kann sie nach der Vollendung ei ner Handlung wieder verschwin
den . 48 

Das fU r das mythische Analogon zentra le Moment des Ergebnisses, 49 das 
die Bestimmung des Helden apriorisch detenniniert, zeigt seine Prag

nanz , wenn man Homers Odyssee in bezug auf das von Lugowski fixierte 

43 Ebd. I s. 83f. 
44 Ebd . I s. 52. 
45 Ebd. I s. 86. 
46 Das mythische Analogon f indet seine Auspragung durch folgende Stil

momente: Linearitat, Aufzahlung , Fu nk tion und Wiederholung (vgl . 
ebd . , S. 53-81), die auf das Ergebnismoment hindrangen. Vgl . ebd., 
S. 25ff. In einem Werk, wo das mythische Analogon vorherrscht, 
wird die Handlung bedingt durch das Ergebnis, das schon am Anfang 
vorweggenommen wird und sichtbar ist. So l ch eine epische We l t, 

47 

48 
49 

die von der "perfekt ischen Aktionsart " (ebd . , S. 27) beherrscht 
wird, steht unter dem Mot to des " Noah nicht" (ebd . , S. 28, [Her
vorhebung im Original]) , existiert abe r im Zeichen "der absoluten 
Gewi sheit der ErfUllung [ .. . ]". Ebd . , S. 28. Pauschal konnen die 
vier Stilmomente als "Motivation von hinten " (ebd . , S. 66) bezeich
net werden, d. h. das Ergebnis ist das Motivierende . Vgl. ebd., 
s. 75. 
Auch die Fi gu r s teht im Bann des Erge bni smoments: s i e is t nur da, 
dami t etwas geschehen ka nn . 
Vgl . ebd . , s. 60f. 

Im Rahmen des myt hischen Ana l ogons konstituiert das Ergebnismoment 
das EndgUltige. Vg l . ebd., S. 25f . 
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Stilmoment der Linearitat50 untersucht. Die Odyssee zeigt eine linea

re Geschehensreihe; pauschalierend gesagt: zuerst geschieht etwas, 

dann geschieh t etwas anderes. 51 Odysseus' Heimkehr ist das Ergebnis

moment, auf das alle Handlungen von Anfang an angelegt sind und das 

schon im ersten Gesang vorweggenommen wird: 

Alle die andern, soviel dem verderbenden Schicksal entflohen, 
Waren jetzo daheim, dem Krieg entflohn und dem Meere. 
Ihn allein, der so herzlich zur Heimat und Gattin sich sehnte, 
Hielt die unsterbliche Nymphe, die hehre Gottin Kalypso, 
In der gewolbeten Grotte und wUnschte sich ihn zum Gemahle. 
Selbst da das Jahr nun kam im kreisenden Laufe der Zeiten, 
Da ihm die Gotter bestimmt, gen Ithaka wiederzukehren, 
Hatte der Held noch nicht vollendet die mUdende Laufbahn, 
Auch bei den Seinigen nicht. Es jammerte seiner die Gotter; 
Nur Pose i don zUrnte dem gottergleichen Odysseus 
Unablass i g, bevor er sein Vaterland wieder erreichte. 52 

DaB Odysseus seine Bestimmung erreichen wird, steht von Anfang an 

fest. Es handelt sich keineswegs darum, ob er Uberhaupt seine Bestim

mung erreichen wird, nur das Wie ist sichtig. 53 Ehe er sein Ziel er

reichen kann, mus Odysseus zuerst "die mUdende Laufbahn" vollenden, 

d.h . Hindernisse auf dem Weg zur Bestimmung beseitigen. Daf3 er die 

Hinderni sse beseitigen wird, darUber besteht kein Zweifel. Odysseus 

hat noch nicht sein Ziel erreicht, wird es aber auf alle Falle errei-

50 Als Redukt i on der Vielspaltigkeit duldet die Linearitat oder Ein-
s trahnigke i t keine Gleichzeitigkeit: "Zeit ist hier das streng 
l ineare Nacheinander." Lugowski, Die Form der I ndi vidualitcit im 
Roman, S. 56. Mit der Linearitat hangt sehr eng zusammen das 
Stilmoment der Aufzahlung, das sich vor allem durch eine Bezie
hungslosigkeit der Erzahlmomente manifestiert. Vgl. ebd., S. 58. 
Stilistisch zeigt sich diese Beziehungslosigkeit in der Armut an 
Konjunktionen und Adverbien. Vgl. ebd., S. 58. 

51 In der Odyssee macht das Moment der Aufzahlung sich vor allem auf
fallig durch die wiederholte Verwendung der Konjunktion 'drauf'. 

52 Zitiert wird nach der Reclam-Ausgabe von Homers Odyssee , Ubers. 
Johann Heinrich Voss (Stuttgart, 1970), S. 3, Vers 11-21. 

53 Da s epische Fixieren auf das Wie dient der "perfektischen Aktions
art" im mythischen Ana logon (vgl. Lugowski, Die Form der Indivi 
duaUtat i m Roman, S. 27), d .h. der Darstellung eines zeitlosen, 
und im Fall der Odys see , eines geborgenen Seins: "Es ist alles, 
wie es werden wird; was in der Zukunft werden konnte, is t bereits, 
wenn auch schattenhaft, so doch bestinm1t umrissen [ ... ]." Ebd., 
S. 42 [Hervorhebungen im Original]. 
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chen, denn sei ne Bestimmung ist von den Gottern pradestiniert. 54 Die 

odysseische Welt ruht gesichert und geborgen in den Handen der Gotter, 

die alles, auch Odysseus' Irrfahrten , steuern . Odysseus ist eine 

passive Gestalt,55 die von den Geschehnissen getragen wird. Diese 

Geschehnisse werden nicht verinnerlich t, Odysseus bleibt wie er ist: 
"Er bleibt sich selbst gleich, durch alle Situationen hi ndurch, al s 
der , der sich heim sehnt [ .. . ]."56 

Odysseus ist eine unproblematische Gestalt , die im Einklang mit seiner 

Wel t lebt . Ohne Angst57 Uberwindet er die Hindernisse, die ihm in den 

Weg gestellt werden. 58 Odysseus ist der groBe He imkehrer; als solcher 
reprasentiert er alle Griechen,59 kennt dafUr aber kein individuelles 
Schicksal . Aufschlu Breich in diesem Zusammenhang is t eine Bemerkung 
von Gerhart von Graevenitz : 

Solange die Odyssee einen Helden brauchte, urn sie erzahlbar zu 
machen, gehorten Odysseus und seine Geschichte zusammen. Spater 
genUgen, drastisch gesprochen, ein paar Verse, den Inhalt aus 
seinem Gefas zu kippen, den leeren , unveranderten , ungealterten 

54 Aus dem im Epos sich manifestierenden Bewustsein der Pradestination 
wie des endgUltigen Sieges der Gotter Uber die Damonen, folgert 
Lukacs die Passivitat des epischen Helden . Vgl . Lukacs, Die Theo
rie des Romans ... , S. 78. Diese Pass i vitat , so Lukacs, ist "keine 
formale Notwendigkeit, sondern beze ichnet das Verhaltnis des Helden 
zu seiner Seele und sein Verhaltnis zu seiner Umwelt". Ebd., S. 78 . 

55 

56 

57 

Dem homeri schen Menschen fehlt die mora 1 i sche Wi 11 ensentschei dung 
(vgl. Reinhardt, Die Krise des Be lden . .. , S. 7); fUr ihn besteht ja 
noch nicht die Notwendigkeit, sich mit einer fremden Umwelt im Sin
ne der Lukacsschen "Zweiheit von Seele und Welt" (Die Theorie des 
Romans . .. , S. 77) auseinanderzusetzen. 

Walter Marg, "Held und Mensch bei Homer", Daa Menachenbild in der 
Dichtung, hg. Albert Schaefer (MUnchen, 1968), S. 15. 
Weil der odyssei sche Held die Einhei t von Immanenz und Transzen-
denz kennt, empfindet er noch nicht die Sehnsucht , die "Qual des 
Suchens " (Lukacs : Die Theorie des Romans .. . , S. 22), die Lukacs 
fUr den Grund der ex i stentiellen Angs t und des eventuellen Wahn
sinns halt : "Denn Verbrechen und Wah nsi nn sind Objektivation 
der transzendentalen Heimatlosigkei t [ .. . ] . " Ebd., S. 52. 

58 Diese Hindernisse werden durch das Ergebnismoment entwertet, sind 
also im eigentlichen Sinne keine Hi nderni sse mehr, weil ihre Uber
wi ndung schon am Anfang vorweggenommen worden ist. 

59 Hier hat der Held noch nationalen Charakter. 
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'Begriff ' Odysseus neben seine Odyssee zu stellen. 60 

Mit Recht folgert Graevenitz, das in dem homerischen Epos eine wesent

lich unindividuelle Erzahh1eise vorliegt. 61 Odysseus ist kein Indi

viduum; eher kann er, im Sinne von Lugowskis Arbeit, als Funktionstra
ger bezeichnet werden. 62 

60 Gerhart von Graevenitz, Die Setzung des Subjekts. Untersuchungen 
zur Romantheorie (TUbingen, 1973), S. 130. Mit dieser Bemerkung 
bestatigt Graevenitz Lugowskis Hypothese, das die Figur im Rahmen 
des mythischen Analogons nach der Vollendung der Handlung wieder 
verschwinden kann. Vgl. Lugowski, Die Form der Individualitat im 
Roman ... , S. 60f. 

61 Vgl. Graevenitz, Die Setzung des Subjekts .. . , S. 130. 
62 Zwar zeigt Lugowskis Arbeit eine gewisse Einseitigkeit, indem sie 

in der Analyse der Heldenfigur hauptsachlich physiognomisch ver
fahrt und dabei das Phanomen der Verinnerlichung nicht berii<;:ksich
tigt, aber die Theorie des mythischen Analogons hat einen prakti
schen Wert in der Untersuchung des Heldenkonzepts. Dieser Theorie 
hat die vorliegende Arbeit folgende Kategorien zur Analyse des 
Heldenkonzepts im Roman abgewonnen und sich deren bedient: 
Erzahler-Held-Verhaltnis, Weltgehalt, Linienfiihrung und Figur als 
Formelement. 
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I I. DER HELU DES RITTERROMANS 

1. Weltbild des Mittela l ters 

Im Mittelalter wird die antike Totalitat wiederhergestellt. Guardin i 

akzentuiert diese Ahnlichkeit zwischen der Antike und dem Mittela l ter : 

be i de "empfinden die Welt als begrenz t es Geb il de, als geformte Ge

stal t - bildlich gesprochen, als Kuge l ". 1 Hier herrscht noch das pto
lemai sche Weltbild vor, nach dem die Erde als Zentrum des Weltalls 
bet rachtet wird .2 

Das Weltbild im Mitte lalter wi rd weitgehend durch die Kirche und die 
bib l i sche Offenbarung bestimmt: 

In de Middeleeuwen was het corpus chri st i anum nog min of meer in 
tact. Sosiaal gez ien waren geestel i j khe i d en ridderstand de 
centrale instanties in de maatschappi j [ . . . ]. Het gehele wereld
bee l d was nog einheitlich, religieus dooragemd; de "dingen" had
den nog een zekere religieuse ge l adenheid. 

In seinem Bewustseinsstand ist der mitte l al terl iche Mensch dem antiken 
Menschen aber weit vorausgeschritten : hal t dieser die Gotter fUr 
ei nen i ntegrierten Teil der Welt, so huldi gt jene r der Souveranitat 

ei nes auser und Uber der Welt stehenden Go t tes. 4 Die Distanz zwischen 

dem homo religiosus und einem souveranen, selbstgenUgsamen Gott bed ingt 
eine neue Grundlage des Daseins, die dem Me nschen ei ne Durchkonstru i e

rung des irdischen Daseins und einen neuen Bli ck auf die Welt erlaubt. 5 

Dieser erweiterte Lebensblick wird gefordert du rch die in dem europai
schen Raum wirksam werdende Triebkraft des germanischen Wesens, die 

Guardini, Das Ende der Neuzeit .•. , S. 13. 
2 

Der mittelalterliche Mensch unterschei det sich aber von seinem 
antiken Vorganger darin, daS er se i ne n St andort UberprUft: schon 
seit dem Anfang des 14 . Jahrhunderts wi rd das geometrische Weltbi l d 
nicht mehr als selbstverstandlich akzept iert. Im 16. Jahrhundert 
macht Kopernikus den Durchbruch zum hel i ozentrischen Weltbild und 
zerstort die Illusion eines gesicherten , geschlossenen, zentripeta
l en Daseins. 

3 
J .H. Bavinck, De mens van nu (Kampen , 1967), S. 13. 

4 
Vg l. Guardini , Das Ende der Neuzeit . . . , S. 18f. 

5 Vgl . ebd., S. 19 . 
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die selbstbeschr5nkenden Grenzen der Antike durchbricht. 6 

Die Unbekanntheit der Welt wird aber nicht empirisch, sondern meditie

rend erforscht: wo die endliche Welt, die Welt als Kugel aufhort, 

beginnt der Ort Gottes, die Transzendenz. 7 So erbaut sich der mittel
alterliche Geist eine hierarchische, stufenweis geordnete Welt: oben 

ist das Empyreum als der oberste Himmel, unten ist das Herz des Men

schen als die Mitte des lrdischen, zwischen diesen beiden Schichten 

schwebt die Welt mit ihrer Ordnung: die Welt der Tiere, der Pflanzen, 
des Leblosen.

8 
Auch die menschliche Ordnung steht im Zeichen des 

Hierarchischen: Kaiser- Adel - Volk, Papst- Klerus - Gemeinde. 9 

lm mittelalterlichen Denken hat alles einen sinnvollen Platz im Kosmos: 

Mit Bezug auf diese transzendenten Gewahrspunkte sind die Ord
nungen des Zusammen lebens eben fa 11 s genau durchkonstrui ert, von 
oben herab und von unten hinauf, in Syn1bolen, ~mtern und Funk
tionen, Standen und Lebensvorg5ngen.l0 

Gerade wegen dieser Hierarchie ist die mittelalterliche Gesellschaft 

keineswegs eine heterogene. 11 Der mittelalterliche Mensch steht unter 
der Autorit5t der Kirche und des Kaisers, die wiederum fUr sich gott
liche Autorit5t reklamieren. Sie, der geistliche sowohl als der 

6 
Vgl. ebd., S. 20. Das Mittelalter zeigt eine sonderbare Vermischung 
des germanischen und des christlichen Heldenideals. Das germanische 
Heldenbild, verkorpert durch den antiken Heros mit seiner Tatkraft, 
tritt wieder zum Vorschein in dem mittelalterlichen Helden, deren 
Tugendkatalog aber durch die christlichen !deale ver5ndert worden 
ist und nun auch ZUge wie milte und maze, d. i. Barmherzigkeit bzw. 
M5Bigung umfaBt, die ironischerweise eine Spaltung zwischen Tat und 
Seele bedingen, indem die germanische Tatentschlossenheit nicht 
mehr immer in einer Tat, die unter Umstanden eine Leugnung des 
christlichen Ideals bedeuten konnte, kulminieren kann. - Vgl. dazu 
auch Heinz Schlaffer, Der Burger als Held ... , S. 23f. Schlaffer 
hebt die ~hnlichkeit zwischen Heros und Ritter hervor: dem Ritter, 
wie dem Heros, wird ein Spielraum individueller Entscheidungen ge
w5hrt. Da hort aber der Vergleich auf, denn des Ritters Taten 
begrUnden keine Werke mehr, weil alles schon staatlich geordnet ist. 

7 Vgl. ebd., S. 21. 
8 Vgl. ebd., S. 2lf. 
9 

Vgl . Ehrig, Paradoxe und absurde Dichtung . . . , S. 28. 
10 

Guardini, Das Ende der Neuzeit . . . , S. 25f. 
11 

Vgl. Ehrig, Paradoxe und absurde Dichtung .. . , S. 28. 
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sakularisierte Bereich, definieren den Helden als Ritter. 12 

Das einheitliche, christlich gepragte Weltbild bedingt das theologi

sche Menschenbild des Mittelalters,13 nach dem der Mensch als das Eben

bild Gottes geschaffene, in SUnden gefallene und durch die Erlosungs

tat Christi gerettete Wesen gedeutet wird . 14 Der t~ensch des Mittelal

ters lebt vorwiegend als homo religiosus, 15 d.h. als verbundener 
Mensch, der immer wieder die RUckbindung an Gott suchL Aus dieser 

Haltung last sich das mit t elalterliche Bewustsein vom Symbolgehalt 
des Daseins verstehen: 

Das Dasein besteht fUr ihn [den mittelalterlichen MenschenJ nicht 
aus Elementen, Energ i en und Gesetzen, sondern aus Gestalten . Die 
Gestalten bedeuten s i ch selbst, aber, Uber sich hinaus, Anderes, 
Hoheres; zuletzt das Eigentlich-Hohe, Gott und die ewigen Dinge. 
So wird jede Gestalt zum Symbol. Sie weist Uber sich hinaus . l6 

12 Nach Ehrig definiert die sozial-dominante FUhrungs-Gruppe den Hel
den. Vgl . ebd., S. 27 . - Im Mitte l alter kann Heldentum aber nicht 
mehr blos standisch sanktioniert werden, sondern mus durch Ver
dienst erworben werden. Die Emanzipierung des Rittertums vom Adel 
bedeutet somit eine VerbUrgerlichung des Heldenideals. 

13 Vgl. Philip Lersch, "Das Bild des Menschen in der Sicht der Gegen
wart", Menschenbild und Lebensfuhrung, hg. Lutz Besch (MUnchen, 
1963)' s. 12. 

14 Vgl. ebd., S. 12. 
15 Vgl . ebd., S. 12. Lersch sieht die Haltung des homo religiosus, 

der des Glaubens bedarf, als komplementar zu der des homo faber: 
"Das rechte Mas zu finden zwischen diesen beiden GegensStzen, 
gehort zu den immer wieder neuen Aufgaben, vor die der Mensch als 
Wesen der Freiheit gestellt ist." Ebd . , S. 23 . - Wegen der Ratio
nalisierung und Technisierung, die das einseitige Bild des homo 
faber gefordert hat, ist es dem modernen Menschen immer schwerer 
geworden, die Haltung des homo religi osus zu adoptieren. 

16 Vgl. Guardini, Das Ende der Neuzeit ... , S. 32 . 
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2. Die Figur des Helden im Ritterroman 

Fur die mittelalterliche Kunstauffassung ist das Bewustsein vom Symbol

gehalt des Daseins von groser Bedeutung. Der Held, sei er der Artus

ritter, sei er der Gralsritter, ist mehr als blos eine Gestalt: er ist 
eine reprasentative, symbolische Figur mit weltdeutender Signifikanz. 17 

Der Held des mittelalterlichen Romans reprasentiert die Gemeinschaft, 

deren Sitten und Wertbestimmungen. 18 Der mittelalterliche Dichter 

vetsucht, seinen Helden als vorbildliche Figur darzustellen, als Ver
korperung der hofischen Ethik und der christlichen !deale. 19 

Im Epos setzt der Dichter den Stoff, d. i. Sagen- und Mythenstoff, als 

bekannt voraus. 20 Der Dichter des Ritterromans bringt eine Neuerung, 

indem er dem Leser neue Lebenserfahrungen vermittelt, die ihm wesent

lich fremd sind: 21 ausergewohnliche Ereignisse und Heldentaten eines 
Ritters, der kampfend und abenteuernd sein Heil sucht. Statt des 
mythisierenden Erzahlens des Epos zeigt der Ritterroman eine Tendenz 
zum Anekdotischen: 

17 Erich von Kahler akzentuiert die Tatsache, das im Ritterroman die 
individuelle Geschichte eine uberindividuelle Bedeutung hat: "Sie 
[die Fabel] zeigt vermittels eines individuellen Geschehens oder 
einer individuellen Situation einen uberindividuellen, einen all
gemeinen Zustand des menschlichen Wesens. Kurz gesagt, die Ge
schichte wird symboli s ch." Unt ergang und Ubergang. Es says 
(MUnchen, 1970), S. 85 [Hervorhebung im Original]. 

18 Fur den mittelalterlichen Menschen trifft der Begriff 'Person', im 
Sinne eines Einzelnen in seiner menschlichen Eigenart, noch nicht 
zu, weil er nur als Mitglied der Gesellschaft existieren kann. Als 
Ausdruck des Gemeinschaftslebens spiegelt der Versroman formal die
sen Mangel an Individualitiit: "Die mittelalterliche Versform ist 
das Reimpaar; ein Reim allein ist keiner; einer stUtzt den niichsten 
und stutzt sich auf den nachsten . Keiner ist aus sich selbstver
standlich und in sich selbst voll ausgebildet [ ... ]. Diese Verse 
verneinen die Individualitat [ ... ]." Arno Schirokauer, "Bedeutungs
wandel des Romans", Poetik des Romans , hg. Volker Klotz (Darmstadt, 
1965)' s. 16. 

19 Vgl. Petsch, Wes en und Formen der Erzahlkunst, S. 297f. 
20 Vgl. Hildegard Emmel, Gescln:ahte des deutschen Romans, I (Bern, 

1972)' s. 12 . 
21 Auch in dieser Hinsicht sprengt der mittelalterliche Dichter die 

antike Bewustseinsgrenze, indem er beim Leser eine Ahnung erzeugt, 
da B die Lebensverfassung sich andern kann. 



-30-

Ein fiktiver Sonderfall wird so ausgewahlt und ausgeformt, so ins 
menschlich We sentliche, Wesenhafte gesteigert, da B er ei nen Grund
zug des Humanen i n der Bedi ngung se ines Ze i t a lters oder den 
menschlichen Zus t and eines Zeitalters aus sagt .22 

Diese Tendenz zum Anekdotischen im Ritterroman wird von Cl emens Lugow
ski in seinem Werk, Die Form der Individuali tat im Roman, 23 vorgefUhrt . 
Lugowski versucht, die Frage nach der Entwicklung der Individualitat 

im Ritterroman zu beantworten. 24 Zu diesem Zweck hater die beider

seitige Abhangigkeit von Einzelfigur und Di chtungsganzheit in den 

Romanen Wickrams 25 untersucht . Im Galmy26 findet Lugowski Zeichen der 
Emanzipierung des Einzelmenschen aus der Totalitat der Di chtung. 27 

Die Zerstorung des 'mythischen Analogons •28 bemerkt er vor alleman 

der ZerrUttung der strengen Linearita t der Handlung29 und der YerkUr

zung der Distanz 30 in bezug auf die Figur Friedrich, von der er be
hauptet, da B sie mehr als Funktionstrager in sei, 31 d.h. mehr als 

blo ses Glied der Ganzheit. Lugowsk i fo lgert : "Der 'Galmy' zeig t uns 

22 Kah 1 er, Untergang und Ubergang . .. , S. 94. 
23 Ygl. die vorliegende Arbeit, S. 21, Anm . 42. 
24 Ob1~oh l der Roman im wesentlichen ei ne noch unindividuelle Erzahl

weise aufzeigt, manifestiert er schon ein Streben nach Individua
l i tat, das s i ch forma 1 im Ubergang vom Ve rs- zum Pros a roman ank Un
digt. Der Prosaroman gestattet dem Dichter e i ne ungebundenere, 
vom forma len Yers unabhangige di chteri sche Sprache: "Der Vers war 
s t arker als die individuelle Neigung ; mit dem Gesetz der Gattung 
und der Ordnung beugte er die Dichterpersonlich keit~ wo die etwa 
zu Ubergriffen geneigt gewesen ware . Aber nun kann jeder auf sei
ne Art, mit seiner Zunge, mit seinen EigentUmli chkeiten frei sein 
Bekenntnis und bald auch sein Erlebni s aussprechen . " Arno Schiro
kauer , "Bedeutungswandel des Romans", Poetik des Romans , S. 18. 

25 Jorg Wi ckram wird heute die hervorragende Stellung in der Litera
turgeschichte zugewiesen, BegrUnder des deutschen Prosaromans und 
Uberwinder des hofischen Ritterromans zu sein. Vgl. Re i nhold 
Jacobi, Jorg Wickr>ams Romane . I nterpre tation unter besonderer 
Berilcksichtigung der z eitgenoss ischen Erzahlprosa {Bonn, Phil. 
Diss., 1970}, S. 17ff., 373. 

26 Erschienen 1539 . 
27 Ygl . Lugowski, Die Form der Individualitat im Roman, S. 86. 
28 Zur kurzen Erlauterung des mythischen Analogons vgl. die vorliegen-

de Arbeit, S. 21f. 
29 Vgl . Lugowski, Die Form der Individualitat im Roman, S. 93f. 
30 Vgl . ebd., S. 94, 113. 
31 Vgl. ebd., S. 88 . 
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den ersten Keirn im dichterischen Bewustsein fUr die spatere Selbst

darstellung des Menschen in einem Einzelnen. "32 Auch im Gabroiotto
33 

und Goldfaden34 bemerkt Lugowski die Zerstorung der Totalitat, die 
Anla s der Ve reinzelung ist. 35 Immer starker manifestiert sich "ein 

individuelles Bewu stsein, das Bewu stsein eines Autors". 36 Der Held 

reprasentiert nicht mehr den Menschen schlechthin, sondern will fUr 

sich betrachtet werden. 37 So findet Lugowski bei Wickram mannigfache 
Zersetzungssymptome des mythischen Analogons, die auf die ersten Re

gungen des individue llen Bewustseins hindeuten. 

Zusammenfassend la st sich schliesen, da s der Held des mittelalterlichen 
Ritterromans gewis se ~hnlichkeiten mit dem Eposhelden aufzeigt, inso

fern er eine homogene, d.h. innerlich gleichartige Gemeinschaft repra

sentiert und gerade deswegen kein personliches Schicksal hat, wahrend 
das dem Epos eigenti.imliche Bauprinzip der Organik38 formal die Gleich

wertigkeit von Held und Handlung als Bauelemente akzeptiert. Im Rit

terroman gewinnen sowohl der Held als die Handlung aber eine neue 

Konstitution, indem sie nun nicht mehr, wie im Epos , unabhangig von
einander existieren, sondern miteinander verschrankt s ind und einan

der gegenseitig bedingen. Die vom Romancier des Ritterromans vorge
fUhrten Abenteuer faszinieren nun nicht mehr als Handlung an und fUr 
sich, sondern evozi eren ein ganzes kulturelles Klima, eine neue Lebens
form, nl. die des Ritters. 39 Der Held ist keine mythische Figur mehr, 
sondern ein Ritter, dessen Heldsein durch seine Taten bedingt wird. 40 

32 Ebd., S. 98 [Hervorhebung 
33 1551 erschienen. 
34 1557 erschienen. 
35 Vgl. ebd . , S. 109. 
36 Ebd., S. 125. 
37 Vgl. ebd., S. 125. 

im Original]. 

38 Vgl . die vorliegende Arbeit, S. 33f . 
39 Vgl. Kahler, Unterogang und Ubergang, S. 85. 
40 Im Ritterroman wird das Heldenkonzept noch von Tatkraft bzw. Taten

lustigkeit bestimmt, obwohl des Ritters Taten keine neue Ordnung 
begrUnden. - Das fortge schrittene Bewustsein des Gespaltetseins von 
Tatendrang und Tatenlosigkeit findet seinen glanzendsten Ausdruck 
in Cervantes' Don Quijote . 
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Die Handlungskonstellation ist das Kolor i t, das das Heldenkonzept ins 

Symbolische steigert und ein allgeme i n menschliches Schicksal dar

stellt. Der Held vertritt eine zentr i petale, pto l emaisch fixierte 

Stellung innerhalb der Ganzheit des Werkes, aber seine Existenz ist 

nun nicht mehr auf di e Handlungsfuhrung reduz ie rt und, im Rahmen des 
mythischen Analogons, auf das Ergebn i smoment beschrankt. 

Der Held des Ritterromans ist noch unprob lemat i sch. Als abenteuernde, 

d.h. tatendurstige, nicht-reflektierende Fi gur i st er im Einklang mi t 

der Welt, deren Gral-Garantie vorausgesetzt ist. Wi ckrams Romane sig
nalisieren aber eine neue Phase in der Entwi cklung des Romanhelden, 

indem das Bewustsein des Autors sich im Prosa roman manifestiert und 

s i ch immer mehr auf den Helden und seine i ndividuel l e Lebensfuhrung 

konzentri ert. Wick rams Romane bedi ngen ei n neues Verhaltni s vom Ei n

zelnen zum Ganzen und bedeuten einen forma l en Bruch mit der Tradition 
des Epos und seines Helden. 
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Ill . DER HELD DES BAROCKROMANS 

1. Weltbi ld und Heldentum im Barock 

Die au serst verwickelte geistesgeschichtliche Situation des Barock 

la st s ich nicht leicht skizzieren. Einerseits wUrde man den Barock

menschen als neuzeitlich 1 charakterisieren konnen, andererseits ist 

er ein Mensch, dem das erdenfrohe Selbstbewustsein der humanistischen 

Renai ssance verloren gegangen ist. 2 In dem neuzeitlichen Geistesraum, 

wo das heliozentrische Weltbild die Konturen des geschlossenen, mittel
alterlichen Weltbildes gesprengt und die Fragwilrdigkeit alles Gegebe
nen postuliert hat, erhalt die menschliche Existenz "offenen Bewegungs
raum, wird aber auch ortlos" . 3 Der Mensch, dessen Autonomie von der 

humanisti schen Renaissance proklamiert worden ist, verliert seinen 

Halt an der biblischen Offenbarung, die den Menschen als Krone der 

Schopfung Gottes feiert und ihm auch die Wertmasstabe zur Unterschei

dung von Gut und Bose gegeben hat. Die biblische Offenbarung gilt 

jetzt nicht mehr als der absolute Stiltzpunkt. Es entsteht der neu
zeitliche Mensch, "der von seinem 'ingenium' getragen, von 'fortuna' 
gefilhrt, von 'fama' und 'gloria' belohnt wird". 4 Gott und Welt, 

Transzendenz und Immanenz klaffen au?einander. Der neuzeitliche 
Mensch will die Welt nicht mehr nur meditierend, sondern auch empi

risch entdecken, 5 mu s aber nun auch die der Neuzeit eigentUmliche 

1 Die vorliegende Arbeit benutzt den Terminus 'neuzeitlich' im Sinne 
der Pragung und Interpretation von Guardini in seinem Werk, Das E1uie 
der Neuzeit: die Epoche der Neuzeit setzt im 14 . Jahrhundert ein 
mit der Ablosung des mittelalterlichen geozentrischen Weltbildes 
(vgl. ebd., S. 37) und geht im 20. Jahrhundert, vor allem von den 
drei s iger Jahren an (vgl. ebd., S. 61), unter den neuen kulturellen 
und religiosen Verhaltnissen zu Ende. 

2 Vgl . Fritz Martini, Deutsche Literaturgeschichte von den Anfangen 
bis zur Gegenwart (Stuttgart, 1965), S. 141 . 

3 Vgl. Guardini, Das Ende der Neuzeit ... , S. 42. 
4 Ebd., S. 43. 
5 Der neuzeitliche Erkenntnistrieb drangt den Menschen unmittelbar zur 

Wirklichkeit der Dinge und la st die Sinneswahrnehmung als hochstes 
Prinzip der Forschung gelten: "Er [der neuzeitliche Mensch ] will, 
unabhangig von vorgegebenen Mustern, mit eigenen Augen sehen, mit 
eigenem Verstand prUfen und zu einem kritisch begrUndeten Urteil 
gelangen." Ebd., S. 37. - Eine glanzende Exemplifizierung dieses 
kritisch-analytischen Verhaltens findet sich in der Gestalt Galileo 
Gal i leis. 
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Angst erfahren, deren Grund darin zu suchen ist, da s Sein und Sinn 
nic ht mehr miteinander identisch s ind .6 

Dem suchenden Barockmenschen ist der Dre is igjahrige Krieg eine erschUt

ternde Erfahrung, die die Unbestandigke i t der Welt sozusagen bestat i gt . 

Angesichts der vanitas-Erfahrung verliert der barocke Mensch se i ne vom 

Humani smus bedingte Mundigkeit und liefert s i ch der Staatsraison aus. 

Wahrend das Volk in1 Elend lebt, best immt der Adel die Kulturgesinnung 
der Epoche . 

Sehr aufschlusreich sind in diesem Zusammenhang Heinz Ehrigs An si ch t en 

uber Heldentum im Barock . Ausgehend von der UnmUndigkeit der barocken 
Gesellschaft, 7 di e somit eine Voraussetzung fUr di e Stabilitat des ab

solutisti sch und autoritar verwalteten Staates ist, zieht Ehrig das 

Faz it , das der Monarch den Staat pers on l i ch exemplifiziert - L 'etat 

c'est moi - und daher als optimale Figur Held der Gesell schaft wird . 8 

Sein Heldsein ist aber auch darin begrUndet , da s er, der er die sozial 

opt imalste Moglichkeit menschlicher Existenz reprasentiert, dem Rad 

der Fortuna ausgeliefert ist und dahe r zum exemplaris chen Menschen 

sch lecht hin wird. 9 Wiederum bestimmt ei ne weltanschauliche Prami sse 

in diesem Fall der Absolutismus - die Form des Helden. Der Held figu

riert als Manifestation der autoritaren ~le l tanschauung und konserviert 
durch sein Heldentum die Totalitat des barocken Weltbildes. 

Die Ethik des Barockzei tal t ers wurzelt in der Lehre der romischen 

Stoa , 10 die die Gotthe i t al s wirkende Kraf t im Weltall anerkennt und 

6 Vgl . ebd., S. 43 . 
7 Vgl. dazu Bruno Hill ebrand, Theor•i e deB RomanB, I, S. 66. Hille

brand akzentuiert di e Tat sache, da s die Unmlindigkeit der Barockge
sell schaft zwar stabili s ierend fUr den Staat, aber hemmend fUr den 
Prozes geistiger Analyse wirkt. 

8 Vgl . Ehrig, Paradox e und abBurde Di c ht ung . . . , S. 42 . 
9 Vgl . ebd., s. 43. 

10 Vgl. Anselm Mal er, Der Held i m Salon . Zum an tiheroischen Programm 
deut scher• Rolwlw-Epi k (TUbingen, 1973} , S. 43. Di e stoischen 
Tugenden der Grosmu t und Selbstbeherr schung s ind hoch gerUhmt in 
der Personlichkeitsbi l dung des Ba rockmenschen . 
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vom Menschen vernUnftiges Handeln in Ubereinstinwung mit diesem Welt

prinzip fordert. Dieser Ordo fordert im 17. Jahrhundert ein Helden

konzept, das auf der Vorstellung der vollkommenen Ausbildung der Per

son beruht. 11 Vom Helden wird erwartet, auf allen Lebensgebieten 

Geltung zu erreichen ; im gesell schaftlichen als auch im politi schen 

Leben so ll er eine vorbildhafte Figur sein. In einer unbes tandigen 

Welt erscheint der Held als ein Kern der Bestandigkeit, der Konstanz. 

So lange der Held sich selbst behauptet, solange er die Tugend bewahrt, 

garantiert er die Ordnung, die er vertritt und exemplifiziert. 12 

Im Barock ist Heldentum keineswegs individuell, sondern sozialintegra

tiv angelegt. In einem staatsraisonierenden Bezugssystem kann der 

BU rger ja kaum mehr als Funktionar sein. Die Regungen de~ Individua

li smu s , von der Rena i ssance inspiri ert, sind im Barock verloren gegan

gen. Der barocke Mensch lebt sein Leben - sei es Weltflucht, sei es 

Welts ucht- als soziales Wesen, nicht als der bewu st Einzelne. 13 Im 

wesentlichen steht die barocke Gesellschaft der mittelalterlichen Ord
nung naher als der neuzeitli chen, die den besonderen Wert des Einzel

mens chen akzentuiert. In der mittelalterlichen wie in der barocken 

Ordnung kann der Mensch nur al s Mitglied der Gesell schaft funktionie

ren. AnknUpfend an Werner f-1aihofers Unterscheidung zwischen 'Al sse in' 

und 'Selbstse in' , 14 bezeichnet Heinz Burger das Dasein des Barockmen-

11 Vgl. ebd., s. 44. Maler hebt da s interessante Phanomen hervor, das 
der Mensch die Heldengro se hartnackig zu rechtfertigen versucht, 
obzwar die soziologischen Umstande einen Abbau des klassi schen 
Heldenideals fordern. Vgl . ebd., S. 42f. 

12 Obwohl vom Helden erwartet wird, s ich in der Welt zu bewahren, zu
gleich aber das allgemeine Wohl zu fordern, kommt es im Barock 
niemal s zu einer bewusten Konfrontation zwischen Held und Welt, 
gerade weil das stoische Heldenkonzept nicht die Tat , sondern die 
gute Gesinnung akzentuiert . 

13 Auch da s barocke Einsiedlertum i st kein bewustes Sich-Trennen von 
der Gesellschaft, sondern eine Ko nsta tierung des barocken Ordos. 

14 Das 'Al sse in', ursprUngl ich di e Seinsstruktur des Mensc hsei ns be
s timmend, hebt die roll enhafte Existenz in der Gesellschaf t hervor, 
d. h. es handelt sich urn den Menschen in seinem Rollenspiel, sei er 
Ko nig oder Priester, Mann oder Frau. Die moderne Exi s t enzphiloso
phie akzentuiert dagegen das Wes entliche menschlichen Daseins als 
' Se lb st se in'. Im Rahmen dieser Philosophie wird Mitse in oder Al s
se in als uneigentliche Exi s t enz erfahren. Vgl. Heinz Otto Burger, 
Dasein hei Bt eine Rolle spielen . Studien zur deutschen Literatur
geschichte (MUnchen, 1963), S. 87. 
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schen als Alssein: "In der Gesellschaft findet der Barockmensch sich 

zu anderen in eine Beziehung gesetzt, ohne die er sich unvollstandig 

und sein Dasein als ein Dasein 'im Modus der Defizienz ' fUhlt.• 15 

Dieser Tatbestand spiegelt sich sehr deutl ich im Barockroman. In einer 

Wel t , in der der Mensch von ei ner laun i schen Fortuna hin und her geris
sen wird, schlieslich aber unter der Macht der Vorsehung steht, liegt 

der Roman, und zwar beides der hofisch-h i storische Roman und der pika

reske Roman, 16 dem Epos naher , denn in einer barocken Weltordnung mit 
ihrem Ordo konnt e von einer "transzendentalen Obdachlosigkeit" 17 im 
Rahmen der Lukacsschen Romantheorie noch nicht die Rede sein; eher 
will der Barockroman in seiner ganzen Anlage, inhaltlich wie formal, 

eine religios garantierte Ordnung bl oslegen. 

2. Erste Ansat ze zu einer Romantheori e 

Das Barock hat keine ars poe t ica von Bedeutung produziert . 18 Im abso

lutistischen Barockzei t alter fehlen di e Voraussetzungen fur geistige 
Analyse, fUr Se l bstreflexion, fUr eine ~sthetik, die des kritischen 

Geistes bedarf. Gerade wegen der Rollenfix i erung der barocken Gesell
schaft haben der Dichter und das dichteri sche Kunstwerk noch keine 
neuzeitliche Souveranitat, die eine kr i t i sch-analytische Auseinander

setzung mit der Welt ermoglicht. Der Barockroman gestaltet die Tota

l i tat des barocken Weltbildes, ist zu gle i cher Zeit Teil desselben. 19 

15 

16 

17 

Ebd., S. 87. 

Wahrend der hofisch-historische Roman in der Welt des Adels wurzelt, 
und der Held als optimalste Moglichkeit des hofischen Lebens figu
riert, wachst der Picaroroman aus ei ner zunehmend bUrgerlichen 
Gesinnung hervor, die dem Helden einen neuen geistigen Nahrboden 
gibt. Offenbart der hofisch-histori sche Roman eine noch idealisti
sche Weltsicht, wo der Held als Liebender durch die Launen der For
tuna von seiner Geliebten getrennt wird, durch die gottliche Vor
sehung aber wieder glUcklich mit ih r zusammengefUhrt wird, so zeigt 
auch der Picaroroman im Leben des durch die Welt wandernden Vaga
bunden die Manifestationen eines gottlichen Planes, bedeutet aber 
schon eine Umkehrung der idealistischen Sicht, indem der Picaro 
sich schlieslich von de r Welt abwendet und zum Einsiedlertum sich 
bekehrt. 

Lukacs, Die Theorie des Romans , S. 32. 
18 Vgl. Hillebrand, Theor ie des Romans, I , S. 35 . 
19 Vgl. ebd., s. 56. 
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Die erste Abgrenzung des Romans vom Epos - die erste Manifestation 
eines sich bewust vom Epos di. stanzierenden Romanbewu stseins - last 
sich im 16 . Jahrhundert in Italien beobachten. 20 Sie signifiziert die 

Vo raussetz ung fur die Entstehung einer abendlandischen Romanpoetik . 

Im Jahre 1670 erscheint die erste Romantheorie in Frankreich, Pierre 

Daniel Huets Tratte des romans. 21 Huets Romantheorie fuet auf der 
aristoteli schen Unterscheidung von Poesie und Geschichte, wobei Huet 

vor allem das Bedurfnis des menschlichen Geistes nach dem von der Fak

tizitat der empirischen Welt s ich abwendenden, aus der Kraft der Phan
tasie zusta nde gekommenen Roo1an akzentuiert. Den Roman sieht Huet 
ni cht als reines Unterhaltungsprodukt; auch wenn er unterhalt, soll 

er immer noch belehren. Er definiert den Roman als "erdichtete Lie
besabenteuer , kunstvoll in Prosa zum Vergnugen und zur Belehrung des 
Lese rs geschrieben". 22 Diese Definition impliziert, da B der Held des 
Romans als Li ebesheld figuriert. 

Von solchen Liebesabenteuern haben die Barockromane reichlich Spuren 

hi nterl as sen. Di ese L i ebesabenteuer bes timmen denn auch die Struktur 
des hofischen Barockromans, die sich nach folgenden Phasen gliedert: 

na ch der glucklichen Begegnung des liebenden Paares tauchen aueere 

Widerstande auf, die die Trennung der Liebenden herbe ifuhrt; nach Jan

gem Umheri rren werden die L iebenden vereinigt und alle Knoten gelost. 23 

20 Vgl. Migner, J'heor•ie des modernen Romans ... , S. 22. 
21 Vgl . ebd., S. 22. - In deutscher Ubersetzung erschien Huets Tratte 

1682. Bekanntlich zahlt Deutschland im 17. Jahrhundert nicht zur 
literarischen Avantgarde. Erst im 18. Jahrhundert ubt Huets Roman
theorie einen Einflue in Deutschland aus. Vgl. Hillebrand, Theorie 
de s Romans, I, S. 78. - Vollstandigkeitshalber erwahnt die vorlie
gende Arbeit Huets Romantheorie, intendiert aber nicht eine Ausein
andersetzung mit derselben . 

22 Zitiert nach Karl Migner, Theorie des Romans ... , S. 23. 
23 Im Trivi alroman wird dieses Schema immer noch beibehalten. Im 

barocken Ordo signifiziert die Liebe, oder vielmehr die Bewahrung 
in der Liebe, Bestandigkeit, Konstanz, sogar imitatio Christi . 
Mit Beruc ksichtigung der barocken Ethik sei die Liebe al s Agens 
im Barock roman nicht ohne weiteres geringschatzig oder abwertend 
zu betrachten. 
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3. Die Figur des Helden in Grimmelshausens 

Simplicius Simp l i cissimus 24 

3.1 Das Erzahler-Held-Schema 

In der Tradition des Picaroromans erzahlt Simplicissimus selber seine 

Lebensgeschichte in der Ich-Form. Die Formen Held und Erzahler soll

ten hier identisch miteinander sein : der Held, Simplicissimus, spen

det dem Erzahler seine Existenz, wahrend der Erzahler, Simpli cis simus 

in per sona, die Form des Helden ern1ogl i cht. 

Bei einer solchen Zweieinheit, wo keine deutliche Differenzierung von 

Erzahler- und Held-Identitat vorliegt, i st das erzahlende Ich zu glei
cher Zeit das erzahlte Ich, 25 wobei der Erzahler-Held keine periphere 

Position einnimmt, sondern mitten im Geschehen steht. Das Verhaltnis 
von erzahlendem und erzahltem Ich, das fUr diesen Roman strukturbe

stimmend ist,26 ausert sich als eine Dialektik von Weltsucht und Welt
flucht . Die Formen Held und Erzahler wirken dabei immer konvergie

rend, namlich zur Bestatigung des barocken Bezugssystems . Obwohl der 
Held hin und her schwankt zwischen Himmel und Holle, lauft er niemals 

Gefahr, fehlzugehe n, denn seine Bestimmung im Transzendenten ist 

apriorisch garantiert. Der Erzahler ber ichtet und verifiziert nicht 

nur die Erfahrungen des Helden, sondern deutet sie zugleich und fUhrt 
den Helden zu gewissen Erkenntnissen. 

Programmatische Andeutungen der Erzahlabsicht finden sich zu Anfang 

des Romans und in der Continuatio . Der junge Held ist ein t abula rasa

Wesen, das sich ohne Erfahrung der Welt aussetzt: 

24 

25 

26 

Ihre ers te Ausgabe erl ebten die fUn f BUche r des Simplicissimus von 
Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen im Jahre 1668 unter dem 
Ti tel Simplicissimus 1'eutsch . Ein Jahr spiiter erschien das sechste 
Buch, die Continuati o . Zitiert wi rd i n der vorliegenden Arbeit 
nach der Winklerverlag-Ausgabe, Der abenteuer liche Simp licissimus 
(MUnchen, 1965). Alle Zitate aus Primarliteratur werden im Text 
in Klammern angefUhrt . 
Zur Erlauteru ng des lch-Ich-Schemas benutzt Wolfgang Kayser die 
Bezeichnungen erzahl tes und erzah lendes Ich . Diesen Bezeichnungen 
en t sprechen Franz Stanzels erlebtes und erlebendes Ich , Hans 
Robert Jaus' eri nnertes und erinner ndes Ich. 

Vgl . Stanzel, Typische Formen des Romans, S. 32 . 
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[ ... ] ich kennete weder Gott noch Menschen, weder Himmel noch 
Holl, weder Engel noch Teufel, und wuate weder Gutes noch Boses 
zu unterscheiden [. .. ]. Ja ich war so perfekt und vollkommen 
in der Unwissenheit, das mir unmoglich war zu wissen, da a ich 
so gar nichts wu 13te . (S. 10) 

Aus diesem unschuldigen, unverdorbenen Zustand der Unwissenheit, den 

das erzihlende Ich rUckblickend als "edles Leben" (S. 10) betrachtet, 
wird Simplicius hinUbergefUhrt in ein Leben, wo er allmahlich sein 

einfaches Sein verliert und schlieslich als schuldiger, .jetzt aber 
auch als wissender Mensch s teht . Aus dieser Welterfahrung heraus will 
Simplicissimus seine "Histori" (S. 15), d.h. seine Lebensgeschichte 

erzahlen urn "der lieben Posteritat" (S. 15) willen. Das erzahlte Ich 

sucht die Zusammenhange seines Lebens aufzudecken, und zwar als exern
plari sch fUr das Menschentum. 

Se ine Weltfahrt sieht das erzahlte Ich als pradestiniert, als Teil der 

gottlichen Vorsehung, urn es zur Erkenntnis zu fUhren: 

[ . .. ] ich war nur mit der Gestalt ein Mensch, und mit dem Namen 
ein Chri stenkind, im Ubrigen aber nur eine Bestia! Aber der 
Allerhochste sah meine Un sc huld mit barmherzigen Augen an, und 
wollte mich beides zu seiner und meiner Erkenntnis bringen [ ... ] . 
( s. 16) 

Das ist der eigentliche Zweck der Simplicissirnus-Erzahlung: der Er

zahler will den Helden zu gewissen Erkenntnissen fUhren. Vom Einsied

l er erhalt Sirnplicissimus folgenden Rat: 

[ ... ] das du dich je Ianger je mehr selbst erkennen sol lest, [ ... ] 
denn dasdie rneisten Menschen verdamrnt werden, ist die Ursach, 
da s sie nicht gewu st haben, was sie gewesen, und was sie werden 
konnen oder werden rnUssen . (S. 36) 

Durch viele Erfahrungen fUhrt der Erzahler den Helden, urn, nach der 
Abkehr von der Welt, zur Erkenntnis kommen zu konnen . Diese "Histori" 
bezweckt Vollstandigkeit: 

[ .•. J ich will meine Untugenden so wenig verhehlen als rneine 
Tugenden, darnit nicht allein meine Histori ziemlich ganz sei, 
sondern der ohngewanderte Leser auch erfahre, was fUr seltsame 
Kauzen es in der Welt gibt. (S. 333) 

Sehr explizit ausert sich der Erzahler Uber seine Intention: er will 
nicht blo s unterhalten, sondern er will den Leser aufklaren. Vom 

Leser erwartet der Erzahler, den Kern der Erzahlung von den 'HUlsen' 
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zu unterscheiden, d.h . den Schein zu durchschauen. Gerade wei.l er dem 

Leser in dieser Hinsicht behilfli ch ·sein mochte, setzt er den Lebens

bericht fort in der Continuatio . Die Erfahrungen des Helden sollen 

den Leser zu der Eins i cht fUhren, daa das Heil des Menschen in der Ab

kehr von der Welt liegt: 

[ ... ] ein ehrlicher gesinnter chri stlicher Leser wird sich viel
mehr verwundern und die gottliche Barmherzigkeit preisen, wenn 
er fi ndet, da a ei n so sch l immer Gese 11 wi e i ch gewesen, dennoch 
die Gnad von Gott gehabt, der Welt zu resignieren und in einem 
solchen Stand zu leben, darinnen er zur ewigen Glori zu kommen 
und die selige Ewigkeit nachst dem heiligen Leiden des Erlosers 
zu erlangen verhofft , durch ein se l igs Ende. (S. 587) 

FUr diesen Ich-Erzahler i st das Verhaltnis zum Leser sehr wichtig, ja 

gerade zum Heil der "lieben Leser" wird diese "H istori" hingeschrieben. 

Die Larve des Erzahlers zeigt aber manchmal einen Ria , indem Simplicis

simus Kenntnisse und Erkenntni sse verbreite t , Uber die er in seinem 

jeweiligen Entwicklungsstand noch nicht verfUgen sollte. Durch diesen 
Ria blickt der auktoriale Erzahler, 27 der mit seinen getarnten Meinun

gen den Leser unterrichten und zu gewissen Erkenntnissen fUhren will. 

27 In seinem Werk, Typische Formen des Romans, unterscheidet Franz 
Stanzel drei typische Erzahlsituationen, namlich die auktoriale 
Erzahlsituat i on, die Ich-Erzahls itua tion und die personale Erzahl
situation. Markantes Merkmal der auktor ialen Erzahlsituation "ist 
die Anwesenheit eines personlichen, sich in Einmengung und Kommen
taren zum Erzahlen kundgebenden Erzah lers" . (S . 16) Dieser Erzah
ler, der nicht mit dem Autor gle ichzuset zen ist (vgl. ebd., S. 16), 
is t sowohl der Vermittler der Gesch ichte als auch ihr Kommentator. 
Vg l . ebd., S. 20 . Besonders aufschlusreich ist Stanzels Feststel
lung, da B die bei den Pole, namlich die Welt des auktorialen Erzah
l ers und die Welt der Charaktere des Romans, manchmal gleichzuset
zen sind "mit ordo und Chaos, mit moral i schem Gesetz und moralischer 
Verirrung, Sein und Schein, oder aber auch mit gesellschaftlicher 
Konvention bzw. Tradition und Anarch ie " . Ebd., S. 21 [Hervorhebung 
im Original]. Diese Feststellung t r i fft genau zu fUr die Struktur 
des Sinrplicissimus . In der Tat ist dieser Roman einer jener Romane, 
in welchen die Ich-Erzahls i tuation eigentlich nur eine auktoriale 
Erzahlsituation tarnt. Vgl. Stanzel, Typische Formen des Romans, 
S. 26. - Zur Erlau t erung der persona len Erzahlsituation vgl. die 
vorliegende Arbeit, S. 120, Anm. 39. 
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3.2 Der Wel t gehalt 

Die ersten Impressionen, die der Held als tabula rasa-Wesen von dem 

Weltall gewinnt, werden ihm von dem Einsiedler vermittelt. Die Kontu

ren dieser Welt sind fest und klar umrissen: die diesseitige Welt ist 

ein "Jammertal" (S. 36), und der Mensch soll, mit den zehn Geboten als 
Richtschnur, sich darum bemUhen, seine eigentliche Bestimmung im Jen

seits zu erreichen. Dieses Endziel kann der Mensch erreichen, wenn 
er drei Forderungen entspricht: "sich selbst erkennen, bHse Gesell

schaft meide n und bestSndig verbleiben" (S. 36), d.h. ~enn er in der 
Unbestandigkeit der diesseitigen Welt sich als Turm der Bestandigkeit 
bewahrt. 

Wenn Simplicissimus seine Weltfahrt unternimmt, ist er anfangs ent

setzt, weil niemand Gottes "Wort und Gebot zu halten begehrte" (S. 74); 

daraus schliest er, das er sich nicht unter Christen befindet. Bald 

mus er aber zur Erkenntnis kommen, das nicht alle Leute die Welt "mit 
Simplicii Augen ansehen". (S. 77) Empfindet er noch anfangs das Tun 
und Lassen der Leute als "possierlich, narrisch, seltsam, und dabei 
so sUndhaftig und gottlos" (S. 91), so Ubernimmt er doch bald die Rol
le eines Narren. Hier beginnt Simplicissimus' Rollenspiel: seine 

"pure Einfalt" (S. 30) verbirgt sich in verschiedenen Vqrstellungen 
vor der Welt. 

In seinem Schwanken zwischen Gut und BHse kommt Simplicissimus zu der 
Erkenntnis, "das nichts Bestandigers in der Welt ist, als die Unbe
s tSndigkeit selbsten". (S. 234) In der unbestandigen Welt ist Simpli 
cissimus selber kein Turm der Bestandigkeit mehr: "[ ... ] ich lebte 
gottlos wie ei n Epikurer und befahl das Meinige niemal in Gottes 
Schutz[ ... ]." (S. 409) 

Wenn Simplicissimus nach vielen Abenteuern die Summe seiner Erfahrun
gen in der Welt z i eht, s teht i hm die Veranderung, die i hm widerfahren 
i st, sehr deutlich vor Augen: 

Als ich nach rneines Vaters seligem Tod in diese Welt kam, da war 
ich einfaltig und rein, aufrecht und redlich, wahrhaftig, demUtig, 
eingezogen, masig, keusch, schamhaftig, fromm und andachtig; bin 
aber bald boshaftig, falsch, verlogen, hoffartig, unruhig und 
Uberall ganz gottlos worden[ ... ]. (S. 475) 
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So erfolgt dann Simplicissimus' "Adj i eu Welt" unter Inspiration ei.nes 

spanischen Asketen. Der PolaritKt se ines eigenen Wesens ist Simpl i cis

simus sich sehr stark bewust: er kennt se i nen ungebardigen Weltsinn, 
empfindet aber auch eine starke Himme lssehnsucht . Im Einsiedlertum 

hofft er, Ruhe und Be ruhigung zu finden. 

In der Continuatio stellt sich heraus, daB Simplicissimus den ersehnten 

Frieden nicht in der Abwendung von der Welt findet. In sich selbst und 
in der Welt findet er keine Bestandigkeit; er ist "ein Ball des wandel

baren GlUcks; ein Exempla r der Veranderung und ein Spiegel der Unbe
standi gkeit des menschlichen Wesens [ . .. ] ". (S. 551) 

Dem wandernden Simplicissimus begegnet Baldanders, der ihm offenbart, 

das er immer bei ihm gewesen ist und sein Leben bestimmt hat, ihn 

"bald gros bald klein, bald reich bald arm , bald hoch bald nieder , 

bald l ustig bald traurig, bald bas ba ld gut und in Summa bald so und 
bald anders [ ... ]" (S . 521) gemacht hat. 

Als Proteus-Gestalt verkUndigt und verkorpert Baldanders die Vergang
lichkeit des diesseitigen Lebens als Weltpri nzip . Baldanders bleib t 

wirksam, "so lang die Welt bl eibt [ . . . ) " (S. 521); er macht auch di e 
Bestandigkeit "flUchtig" . (S. 522) 

Den festen Bestand zu verf lUc htigen, ist aber nicht Baldanders einz i 

ges Treiben. Er kann die Menschen auch eine Kunst lehren, "dadurch 
sie mit allen Sachen, so sonst von Na tur stumm sind, als mit StUhlen 

und Banken, Kesseln und Hafen etc. reden konnen [ ... )". (S. 521) Der 

11ensch als KUnstler soll mitten in der Unbestandigkeit des diesseiti
gen Lebens das Ewig-Seiende, das Gottl i che i n der Natur entdecken. 

Dieser Aufgabe widmet sich Simplicissimus in seiner hermetischen Exi
stenz auf der Insel, die i hm wie "e in l i eb l icher Lustgarten" (S. 586) 

erscheint. Jetzt betrachtet er die Welt al s groses Buch, in dem die 
Wunderwerke Gottes aufgezeichnet sind : 

[ ... )die kleine Insel muste mir die ganze Welt sein, und in der
selbigen ein jedes Di ng, ja ein jeder Baum~ ein Antrieb zur Gott
seligkeit, und eine Erinnerung zu den Gedanken , die ein rechter 
Christ haben soll . Also, sah ich ein stachelicht Gewachs, so 
erinnerte ich mich der Dornenkron Christi; [ . .. ) sah ich Meer 
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oder Berg, so erinnerte ich mich des ei nen oder andern Wunder
zeichens und Geschichten [ ... ]. (S. 586) 

So sehen Simp licii Augen jetzt die Welt: alles auf Erden hat eine sym

bolische Bedeutung. Der Weltgehalt dieses Romans wird bestimmt von 

dem Gesetz der Polaritat: einerseits vom Proteus-Prinzip der Unbestan

digkeit und des Scheins, andererseits vom Gesetz Gottes und der Vor
sehung. Das diesseitige Leben steht fUr den barocken Menschen im 

Zeichen des jenseitigen Lebens. Auf ~rden ist alles Schein, Wahn, 

Betrug; der Mensch meint, diesen Schein durchdringen zu konnen, wenn 
er die Oinge in einen neuen, fUr ihn sinnreichen Bezug einordnet, d.h . 

in einen jenseitigen Bezug. FUr Simplicissimus gibt es eine gesicher

te Ordnung, wo al les seinen Platz hat. Trotz seiner Erfahrungen mit 
dem Bosen bleibt Simplicissimus' Annahme einer Heilswelt unerschUttert. 
Mitten in der Unbestandigkeit, in der VerflUchtigung des irdischen 

Lebens, hat der Mensch eine freie Au ssicht zum Himmel, weia er, wo 
seine Rettung ist. Zwar wird sein Schicksal bestin~t von einer launi

schen Fortuna, aber Uber der Fortuna steht die Vorsehung, die alles, 
auch das Bose, zum Guten wendet, wenn der ~1ensch sich bekehrt. 

Obwohl der Barockmensch in einem standigen Spannungsverhaltnis zwischen 

Himmelssehnsucht und Weltgier lebt, kann er seine Diesseitsfreude nicht 
verbergen. Freudig entdeckt und deutet er die Welt urn ihn her. Die 
Kantsche Erkenntnis, da s die Dinge an und fUr sich nicht erkannt wer

den konnen, ware dem Barockmenschen noch ganz unvorstell bar. Im Barock 

sind Sein und Sinn noch identisch miteinander. 

Der barocke Weltgehalt wird nicht nur vom Gesetz der Polaritat (Welt
flucht und Weltsucht), sondern auch von dem Gesetz der Kongruenz (Har

monie von Wort und Welt, Geist und Natur) bestimmt. Diese beiden 

Gesetze determinieren a priori die Form des Helden. Zwar wird Sim
plicissimus' Wesen vom Gesetz der Polaritat geprigt, aber er strebt 
immer mehr dem Gesetz der Kongruenz zu, das eine Versohnung von Held 
und Welt bezweckt. Sch li eBl ich wendet sich der Held von der Welt ab, 
aber in der Natur, d.h. noch im dies seitigen Leben, findet er den 
Bezug zu Gott und bejaht so das barocke Bezugssystem. 
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3.3 Die Linienfuhrung 

Zu dem Bildungsprinzip, das das Leben seines Helden besti.mmt, ausert 

sich Grimmelshausen explizit. Es hande lt s i ch i n di.esem Roman um das 

Baldanders-Prinzip, das das Leben als einen unaufhorlichen Prozes des 

Werdens und Vergehens darstellt; demgemaS hat der Held keinen linearen, 

sondern einen kreisartigen, fluktuierende n Lebensgang. Bald ist Sim

plicissimus ein dummer Mensch, bald ei n welterfahrener Mann, bald ein 

JUngling, bald ein alterer Mann. In einem Moment der Selbstbetrach 

tung wird Simplici ssimus sich dessen bewust, wie viele Veranderungen 
er erlitten hat: 

[ . .. J da stellte ich mir vor Augen, da s ich an eben demselbigen 
Ort den Anfang gemacht, aus einem f reien Kerl zu einem Knecht 
der Liebe zu werden, da s ich seithero aus einem armen Offizier 
ein Bauer, aus einem reichen Bauern ein armer Edelmann, aus 
einem Simp l icia ein Melchior, aus einem Witwer ein Ehmann, aus 
ei nem Ehmann ein Gauch, und aus einem Gauch wieder ein Witwer 
worden ware; item, das ich aus ei nes Bau[eJrn Sohn zu einem 
Sohn eines rechtschaffenen Soldaten , und gleichwohl wieder zu 
einem Sohn meines Knans worden . (S . 425) 

Die Hauptlinie des Romans verfolgt das deutlich formulierte Ziel der 

Erzahlung , namlich wie sich Simplicius von einem dun~en Menschen in 

ein frommes Wesen verwandelt. Diese Ges chehn i slinie ist chronologisch 

orient i ert, d.h. Zeit ist die ordnende Kategorie, die das fortlaufende 
Erzahlen nach besti~nten Phasen im abenteuerlichen Leben des Helden 
gliedert. Diese Linie der Erzahlung wird getragen vom Erzahler-Helden . 

Fur die Struktur ist das Gesetz der Po l ar i t at (Weltsucht und Welt
fl ucht ) bestimmend. 

Die sekundare Linie der Erzahlung bezweckt die Aufklarung des Lesers 
und wird getragen vom Erzahler, der durch reflexive Partien den Lebens

lauf des Helden und des Menschen uberhaupt kommentiert. Das Gesetz 
der Kongruenz (Aussohnung der Antithesen im Jenseits) determiniert die 
sekundare Linie, wobei der Erzahler den Helden und den Leser zur 

Erkenntnis der Seligkeit im jenseitigen Leben fuhren will . 

Abenteuer und Reflexion als die beiden kons t i tuierenden Elemente der 
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Erzahlstruktur werden additiv aneinandergereiht28 und blos durch die 
Figur des Helden als zentrales Moment zusanwnengehalten. Zwischen den 

verschiedenen Phasen irn Leben des Helden ist keine organische Verwandt

schaft vorhanden. Der Held reift nicht zu einer sich entfaltenden Per

sonlichkeit, eher verkleidet er sich standig und spielt verschiedene 

Rollen. So bleibt der Held wesentlich ein Narr, bis er sich plotzlich, 
ohne i nnere i~oti vat ion und ohne Schul dbewu atsei n, zu Gott bekehrt. 

3.4 Die Figur als Formelement 

Simplicissimus zeigt das typische Verhaltensmuster des Picaro: als 

unwi ssender, dummer Jungling begibt er sich in die Welt und wird von 

i h ,. verfuhrt ; nach 1 angen Wa nderungen und vie 1 en Abenteuern kehrt er 

sich von der Welt ab, urn als Einsiedler ein fronrues Leben zu fuhren. 

In der Gestalt des Simplicissimus sind zwei Welten einander entgegen

gesetzt: da s Mittelalter mit seiner Weltflucht und die Neuzeit mit 
ihrer Diesseitsfreude. Zwischen diesen beiden Welten steht der Held 

Simplicissimus, zeigt aber noch kein Zeichen der Individualitat. Als 
Zweiheit von Geist und Natur, Weltflucht und Weltsucht erleidet er 

bloB sein Schicksal. Er wird von Pol zu Pol geworfen von der Fortuna, 

bleibt aber was er gewesen ist, namlich rechtschaffen, gut, treu. Wie 
sein Name andeutet, bleibt er ein Naturwesen - 'pure Einfalt'. Trotz 

seiner Erlebnisse, trotz der Veranderungen, die ihm widerfahren, bleibt 

sein Inneres unversehrt und seine Heilswelt unerschuttert. Zu Erkennt
nissen uber sein eigenes Wesen konrnt Simpl icissimus nie. Nur die au ae

re Welt wird dargestellt, nicht die innere. Der Autor intendiert keine 
psychologische Analyse seiner Helden. 

28 Zum additiven Verknupfungsprinzip vgl. Eberhard Lammert, Baufonnen 
des Erzah lens (Stuttgart, 1980), S. 45-52. Die additive Form der 
Verknupfung mehrstrangiger Erzahlungen bezweckt eine Darstellung 
der Fulle des erzahlend eingefangegen Lebens. Eine Tendenz zu 
illustrativer Bereicherung und Ausbreitung des dargestellten Lebens 
druckt s ich vor allem in einer Anreicherung von Schauplatzen und 
Personen aus; diese EinschUbe dienen zur Ausdehnung und Retardation 
des Gesamtverlaufs. Die additive Erzahlweise ist nicht so sehr auf 
die Hauptperson, sondern viel mehr auf die Buntheit der Abenteuer 
und Heldentaten gerichtet. Manchmal dient sie dazu, eine Gesamt
moral des Werkes zu akzentuieren. 
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Obwohl Simplicissimus kein einheitlicher, kein glinzender Held ist,
29 

und durch seinen Lebenslauf gerade den Konflikt zwischen Gut und Bose 

demonstrieren will, wird Uberhaupt nicht angedeutet, das Simplic iss i
mus' himmlische Bestimmung je gefihrdet wire. Er kennt weder Schuld

bewustsein noch Erlosungsfreude. Niemals ist er dem Bosen vollig 

preisgegeben, er bewihrt sich geradezu in der Treue zu sich selbst. 
Die himmlischen Michte fUhren ihn nicht nur zu seinem Endziel, sondern 

gewihren ihm auch einen Ei nblick in die gottliche Ordnung. 

Schlieslich dient das PrUfungsschema, dem Simplicissimus als Held un

terworfen wird, zur Freisetzung der Tugend. Durch alle Erfahrungen 

hindurch bleibt Simplicissimus sich selbst treu und bestatigt die 

Richtlinien zu einem frommen Leben, die er als JUngling vern Einsiedler 

gelernt hat. So kehrt Simplicissimus zu den Anfingen seines Lebens 

zurUck. 

Simplicissimus hat kein autonomes Wesen und kommt niemals zur wahren 

Selbsterkenntnis, obzwar diese von ihm angestrebt wird . Das Sein des 

Helden wird durch die Handlungs strange gelenkt. Simplicissimus ist 

ein Verhaltenswesen, ein Typ ohne individuelles Bewustsein. Einen 
eigenen Willen hat er nicht; er bleibt passiv und erleidet sein Schick

sal als sollendes Wesen, d.h. das Sein des Helden wird bestinnnt von 

normativen Vorstellungen. 

Simplicissimus fUhrt sein Dasein als Alssein: 30 er ist bloB da als 

JUngling, als Narr, als Edelmann, als Einsiedler. Auch zu den anderen 

Figuren im Roman bleibt sein Verhiltnis statisch. Herzbruder ist 
immer se in guter, treuer Freund, Olivier ist imner sein boser Feind . 
Diese Figuren haben keine Individualitat, keinen Bewegungsraum. 

29 

30 

Die allegorische Figur des deutschen Helden, die in III, 5 vorge-
stellt wird, konnte als Satire gedeutet werden. Dieser Held ist 
alles, was Simplicissimus nicht ist : hochvernUnftig, tapfer, tat
kraftig. Er setzt seinen Willen durch und erreicht seinen Zweck, 
wenn nicht mit GUte, dann mit Gewalt. Solch ein Held will Simpli 
cissimus aber nicht sein. Er lehnt solches Heldentum entschieden 
ab: "Die herrlichen Heldentaten waren hochlich zu rUhmen, wenn 
sie nicht mit anderer Menschen Untergang und Schaden vollbracht 
worden wiren [ .. . ]." (5. 127f) 
Zur Erlauterung der Formel 'Dasein als Alssein' vgl. die vorlie-
gende Arbeit, S. 35, Anm. 14. 
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Simplicissimus als Held ist die Objektivierung der barocken Moralitit. 

Er ist nicht per se ein Held, sondern wird zu einem Helden, indem er 

das Gesetz der Kongruenz erfUll t und konvergi erend mit der Auffassung 
und Absicht des auktorialen Erzihlers die barocke Moralitit bejaht. 

Heldsein im Barockroman heist Konvergenz von Wort und Welt, d.h. von 
dichterischer Intention und barocker Weltauffassung. Anders formu-

1 iert: der barocke Romanheld ist eine geschlossene Einheit von Inhalt 
und Form, d.h. wie der Held realiter ist und wie er sein sollte. 

Der Held im Simplicissimus-Roman ist eine geschlossene Form, die sich 

nicht organisch entfaltet, sondern eher rational entworfen ist, urn als 

Postulat der barocken Weltauffassung zu dienen. Von organischem Wachs

tum oder von seelischer Entwicklung kann hier die Rede noch nicht sein, 

eher kHnnte man von einer monadenhaften, d.h. einer in sich geschlosse
nen, vollendeten Existenz des Helden sprechen. 

Der pikareske Held im Barockroman ist, wie sein Vorginger in Wickrams 

Ritterromanen, noch eine vHllig unproblematische Gestalt, deren Bestim

mung transzendent garantiert ist. In solch einer Heilswelt sind alle 

Konflikte von vornherein ausgesHhnt, und kann der Held sein Dasein als 
fllssein lebe n. Im Sinne der Lukiicsschen Romantheorie ist er niemals 

einsam und kennt er weder Verbrechen noch Wahnsinn. In seiner 'puren 
Einfalt' fehlt ihm die MHglichkeit, die Problematik der Welt aufzu
zeigen. 
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IV . DER HELD DES AUFKLARUNGSROMANS 

1. Weltbild und Heldentum in der Aufklarung 

Der neuzeitliche Mensch, dessen Tun und Lassen im Barockzeitalter von 

einer unertraglichen Spannung zwischen Diesseits und Jenseits, Imma
nenz und Transzendenz, Leib und Geist gekennzeichnet wird, emanzipiert 

sich im Laufe des 18. Jahrhunderts von den Bindungen, die er im 17. 
Jahrhundert so scharf empfunden hat: von dem kirchlichen Dogma, das 

ihn bisher in erschutternde Glaubenskriege gesturzt hat, und von der 

Macht des Adels, die im 17. Jahrhundert die Kulturgesinnung bestimmt 
hat. 

Die sich schon im Rokoko ankundigende Diesseitsfreude, nun gefordert 

durch die zunehmende Sakularisierung und Verburgerlichung, entdeckt 

die Welt, deren Gesetzmasigkeiten sich nun dem staunenden Menschen 

enthullen. Die Natur erscheint dem Menschen nicht mehr als Ding, vor 

des sen Geheimnissen er zogernd zuruckweicht; zielbewu st und tatkraftig 

will der Me nsch nun den kausativen Zusammenhang der Dinge in der Natur 
blos legen. 1 Als Triebkrafte dienen der franzosische Rationalismus und 

der engl i sche Empi ri smus. Ursache und Wi rkung, Ph a nomen und Typus -

das will der Mensch nun erforschen, abe r dadurch wird die bisher ma

gisch gesehene Natur entgottert, entmystifiziert; so gerat die theokra

t ische Grundlage der mittelalterlichen Existenz ins Schwanken. 

Ohne die mittelalterliche Fixation auf t ranszendente Offenbarung ent
wi ckelt sich nun ein logozentrisches Menschenbild, das die Vernunft, 

den logos zum Wesenskern des Menschen macht . 2 Mit der Erscheinung des 

Diese Neugierde des Menschen, seine Welt besser kennenzulernen, hat 
schon eingesetzt mit der Erkenntnis der Astronomie, da B die Erde 
sich um die Sonne dreht; dadurch wird das Gegebene a l s fragwUrdig 
empfunden. Vgl. Guardini, Das Ende der Neuzeit ... , S. 40f. 

2 Vgl. Phi lip Lersch, "Das Bild des Menschen in der Sicht der Gegen
wart", MenschenbiZd und Lebensfiihrung, hg. Lutz Besch (MUnchen, 
1963), S. 15f. Das hervorragende Merkmal des logozentrischen Men
schenbildes, so Lersch, ist die Ausklammerung der subra\tiona len Re
gungen des menschlichen Innenlebens, d.h. die einseitige Akzentuie
rung der ration a 1 en Krafte des Menschen. Vg 1 . ebd. , S. 16. Der 
Verlust der seelischen Einheit und Geschlossenheit geht dem Zerfall 
eines geschlossenen Weltbildes paral l el . Vgl. ebd., S. 57 . 
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homo sapiens erhebt sich nun die Frage der Theodizee, deren Untersu

chung sich vor allem der Philosoph Leibniz gewidmet hat. Letzterer 

setzt a 1 s Ausgangs punkt nicht mehr das mitte 1 a lterl iche Dogma, sondern 

suchtvom Menschlichen, d.h. von der Vernunft heraus, das G6ttliche zu 

erklaren. DaS das G6ttliche da ist und den Weltablauf synchronisiert, 

das wird akzeptiert, aber zum erstenmal versucht der denkende Mensch 

von sich aus Gottes Taten zu rechtfertigen. Mit scharfem Diesseitsbe

wustsein kann der Mensch nun zu der Welt und zu Gott Abstand gewinnen; 

so gewinnt er nun den objektiven Standort, den Guardini bei dem antiken 

l~enschen vermi st hat. 3 Der Mensch der Aufklarung steht Gott gegenuber; 

zum erstenmal ist da ein Au sen, ein Anderes, das Lukacs als Bedingung 

fur die Entstehung des Romans voraussetzt. 4 Nicht mehr passivisch 

nimmt der t•1ensch die Welt entgegen, sondern empirisch-rational sucht 

er die Gesetzmasigkeiten seiner Welt, die pl6tzlich nicht mehr homogen 

ist, zu entdecken. Die Seinstotalitat, die das Zeitalter des Epos 
5 garantiert hat, zeigt einen Ris. 

Die mythische Erfahrung des Seins verschwindet und wird ersetzt durch 

die mechanische Erklarung, indem der Mensch nun alles ~" Zusammenhang 

mit dem Kausalnexus zu erklaren versucht. Hat der Mensch des Mittel

alters vorwiegend als homo religiosus gelebt,6 so lebt der r1ensch der 

Aufklarung als homo sapiens nicht mehr kraft der Bindungen der Kirche 

und des Glaubens. 

Zwar manifestiert sich Religiositat noch als Kennzeichen des Menschen; 

dem rational i stischen Zug der Aufklarung kann der Glaube aber nicht 
standhalten. Die Leibnizsche Monadologie7 akzentuiert die strebende 

3 Vgl. Guard i ni, Das Ende der Neuzeit ... , S. 12. 
4 Vgl. Lukacs, Die Theorie des Romans ... , S. 22. 
5 Mit dem Schwinden der organischen Einheit der Welt, die den Gehalt 

des Epos bestimmt hat (vgl. die vorliegende Arbeit, 5.16-20), wird 
das Leben des Individuums problematisch, weil nun eine Kluft zwi
schen Idea 1 und Wi rkl i chkeit entsteht. Gerade a u.s di eser "Fremdheit 
zur Ausenwelt" entsteht, so Lukacs, der Held des Romans. Vgl. 
Lukacs, Die Theorie des Romans ... , S. 56f. 

6 Vgl. ~ie vorliegende Arbeit, S. 28. 
7 Die Monadenlehre mit ihrer Akzentuierung der lebendigen, beseelten 

Individualitat ware im 11ittelalter und noch im barocken Ordo undenk
bar, weil sie das Individuelle nur in bezug auf das Allgemeine, die 
Gemeinscha f t, konzipieren konnte. 
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Qualitat der in sich geschlossenen Einzelwesen, die, sich hierarchisch 

ordnend vom UnbewuBten de r untersten Monade bis zur hochsten Monade, 

sich selbstandig-einsam nach inneren Gesetzen zu entwickeln und zu ver

wirkli chen suchen. Leibniz' Lehre der 'prastabilisierten Harmonie' 

versohnt Transzendenz und Immanenz, die Vorsehung Gottes und die Mecha
nik des Naturablaufes, und bietet fUr den Aufklarungsmenschen eine 

Antwort auf die Theodizee-Frage. 

Der Entgotterung der magisch-pantheistischen Natur geht die Akzentuie

rung der immanent menschlichen Krafte parallel, dem kraftigen Bewu Bt

sein der weltstrukturierenden Macht des l ogos gesellt sich ein revolu

tionarer Geist, der sich utopistisch-visionar in den Schriften der 

franzosischen Aufklarer Diderot, Montesquieu und Voltaire manifestiert . 

Dieser aufklarerische Geist bezweckt die Autonomisierung des Menschen 
auf allen Lebensgebie t en: auf polit i schem Gebiet (Demokratie statt 

Theokratie), auf wi rtschaftlich-sozialem Gebiet (Abschaffung des Feu

dalismus zugunsten der En t stehung einer bUrgerlichen Gesellschaft), 
letztens auf kirchlichem Gebiet (der Verzicht auf das kirchliche Dogma 

zugunsten des selbstandigen Urteils des Individuums). 

Mit der zunehmenden Sakularisation zeigen sich die ersten Regungen des 

Individualismus, wie schon in Thomas i us ' Lehre angekUndigt. Nicht mehr 
die biblische Offenbarung dient als Richtlinie fUr die Einrichtung des 

menschlichen Lebens, sondern fortan versucht der Mensch, die Normen 
fUr seine Existenz immanent, d.h. in der menschlichen Vernunft zu fin

den und sich selbst zu bestimmen. Das utopische Ideal einer vernUnf

tig strukturierten Geselischaft glaubt er vor allem durer seine Tugen
den erreichen zu konnen. 

So tritt nun der Tugendhel d zum Vorsche i n, ein Held, dessen Psychologie 
sich als eine Symbiose von Leibniz ' und Wolffs Philosophien etabliert. 
Diese Psychologie setzt eine Konvergenz zwischen Mikro- und Makrokosmos 

voraus, d.h. die im Menschen latent vorhandene Vernunft und Tugend ist 
ein mikroskopisches Abbild der eventuel l en, universalen Harmonie. Der 

Mensch tragt in sich die Moglichkei t zum Eudamonismus. Durch Erzie
hung der Tugend kann diese Moglichke i t si ch verwirklichen, wenn man 
die affektiven GemUtskrafte der strengen Verstandeskontrolle unterwirft 
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und sie auf diese Weise kultiviert. 8 

Jetzt betritt der Held eine entmythologisierte weltliche BUhne. In 

dieser neuen Welt sind Sein und Sinn nicht mehr miteinander identisch. 

Der Lebenslauf des Helden bestatigt nicht mehr die heile Ordnung der 

Welt, sondern demonstriert eine Summe von praktischer Weltklugheit und 

Utilitarismus, von rationalistischer Selbstkontrolle und eigener 

Tugendhaftigkeit. In Auseinandersetzung mit diesen neuen personlichen 

Werten wird das Ich fortan versuchen, sein Schicksal selber zu 

bestimmen. 

2. Die Figur des Helden in Blanckenburgs 

Ve:rs uch iiber den Roman 

Vorbemerkung 

Im Jahre 1774 erscheint Friedrich von Blanckenburgs Versuch iiber den 

Roman
9 als Hohepunkt der romanpoetologischen Entwicklung, die mit Huets 

Theorie eingesetzt hat. 10 Wahrend Huet und andere Kritiker den Helden 

bisher nur als 'Liebesheld' gesehen haben, 11 hebt der preuBische Leut

nant Blanckenburg diese Beschrankung auf, indem er vom Romancier for

dert, dem Leser den Menschen> und zwar "die nackte Menschheit" (S. XV) 

zu zeigen. 

Anders als seine Zeitgenossen halt Blanckenburg den Roman fUr mehr als 

blo~en Zeitvertreib. Er stellt ihn dem Epos gleich und postuliert, 
"daf), so wie das Heldengedicht [ . .. ] Handlungen des BUrgers 

[ ... J besingt: so beschaftigt sich der Roman mit den Handl ungen 

und Empfi ndungen des Menschen". (S. 17) 12 Diese "Handlungen 

8 

9 
Dieter Kimpe 1 , /Jer Roman rler Aufklarung (Stuttgart, 1967), S. 44. 

Zitiert wird nach dem Faksimiledruck der Originalausgabe (Stuttgart, 
1965). Alle Verweise in bezug auf diese Quelle sind im Text in 
Klanmern angefUhrt. 

10 Vgl. 11artin Sommerfeld, "Romantheorie und Romantypus der deutschen 
Aufklarung", DV,js> 4(1926), S. 480. 

11 Vgl. die vorliegende Arbeit, S. 37. 
12 Hervorhebungen durch Sperrung hier - und in den folgenden Zitaten -

wie im Original. 
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und Empfindungen" sollen zurUckfUhren auf "das Seyn des Menschen" 

(S. 18), dessen "innrer Zustand " (ebd.) fUr Blanckenburg den 

eigentl i chen Geg·enstand der Romandichtung kons t ituiert. Die ganze 

Skala menschlichen Daseins steht dem Romancier zur VerfUgung : "Alles, 

was der Mensch thun, und seyn und empf i nden kann, s teht i hm zu 
se inem Gebrauche frei." (S. 28) 

Als Kind seines Zeitalters bezweckt Blanckenburg die Vervollkommnung 

der Menschheit. Er meint , daB der Roman , mi t seiner Darstellung einer 
idealen Gegenwart, mit seinem Kausalnexus und seinem mimetischen Prin

zip diesem Zweck dienen konnte: 

Der Dichter soll in seinen Lesern, auf die Art, wie er es durch 
seine Mittel vorzUglich kann, Vorste ll ungen und Empfindungen er
zeugen, die die Vervollkommung des Menschen, und seine Bestimmung 
befordern konnen. Vorstellungen , die uns angenehm besch5ftigen , 
indem sie uns denken lehren; und Empfindungen, die zugleich lehr
reich sind, indem sie uns vergnUge n, das i st solche, wie wir sie 
nach Anlage unsrer Natur und vennoge unsrer Bestimmung haben 
mUssen. (S. 252) 

2.1 Blanckenburgs romantheoretisches Konzept des Helden 
\ 

Blanckenburg betrachtet den Helden als zen t rales Instrument zur Befor-

derung des Vollkommenheitsideals. Keineswegs erwartet er vom Roman

cier, den Helden als vollkommene Gestal t darzustellen; eine solche 
Darstellung wUrde gerade den endgUltigen Zwe ck des Romans, d.i . die 

Vervollkommnung des menschlichen Gesch l echts, verhindern .13 

Statt des vollkommenen Helden, den Blanckenburg ablehnt, weil er ihn 

fUr "undicht~risch" (S. 66) h5lt, pl5d i ert er fUr das Winckelmannsche 
Ideal der edlen Einfalt. Nicht die Taten sind wichtig, sondern das 

Innere des Menschen, "das wir in Handlung, i n Bewegung sehen wollen, 
wenn wir bewegt werden sollen". (S. 65) Bei dem Entwurf solch eines 
erhabenen, aber kei neswegs vo 11 kommenen Cha rak ters, so 11 der Dichter 

den Endzweck anstreben, n5mlich den Menschen als moralisches Wesen 

auf dem Weg zur Vollkommenhe i t zu zeigen . (Vgl. S. 66) Das Ei gentUm-

13 Von den Heroen des Altertums hat Blanckenburg sich verabschiedet, 
von dem heroischen Ideal aber noch ni cht . FUr ihn gilt noch die 
ar i stotelische Pramisse, daB das Schicksal des Heiden heftige Le i 
denschaften erregen soli, damit der Lese r gereinigt und gebessert 
werde. 
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liche des Romans erblickt Blanckenburg dar"in, "dies Werdende seines 

Helden zu zeichnen" (S. 68), d.h. den Kausalnexus im seeli.schen Ent

wick lungsgang des Helden so uberzeugend darzustellen, da~ der Leser 

unter Einflu~ der Illusion zur Identifizi erung mit diesem Helden ange

regt wird - so wirkt der Held asthetisch-unterrichtend.14 

lndem fur Blanckenburg der aristotelische Reinigungsproze~ beim Lesen 

eines Kunstwerks sehr wichtig ist, weil ja durch das Mitleiden der 

Leser gebildet werden soll, pragt er den Begriff des leidenden Helden: 

Und da nun die Leidenschaften der Se lbsterhaltung, das hei~t 
erhabene Gefuhle, nicht in uns erregt werden konnen, ohne 
da~ irgend eine Person in dem Werke 1 ei det: so kann mit 
diesem zug leich unser Mi tl ei d erweckt werden. (S. 91) 

Da~ der Held leiden mu~. bedeutet fur Blanckenburg aber keineswegs, 

da~ er sich willenlos einer launischen Fortuna unterwerfen mu~. Vom 

Romancier erwarte t Blanckenburg, den Helden entelechisch entwickeln zu 

lassen, bis er den Entwicklungsstand erreicht, den er erreichen sol l .15 

Fur Blanckenburg ist der Dichter ein Schopfer,16 der die Faden in sei

nern Kunstwerk mit gro~ter Prazision spinnt . Kalkulierte Kausalitat ist 

die Grund lage fur die Montage des Mikrokosmos, in dem ein Charakter 

seinen Werdegang antreten so ll : "Der Dichter mu~ bey jeder Person 

14 

15 

16 

Den zwei auffallendsten Eigenschaften, die Blanckenburg irn homeri-
schen Helden zu bemerken meint, d.i. Tapferkeit und Klugheit (vgl. 
S. 71), sollen seiner Meinung nach, im neueren Helden Tugend und 
Verstand entsprechen. Vgl. S. 72. Diese Attribute des Helden ent
sprechen dem rationalistischen Zug der Aufklarung . 

In diesem Heldenideal erkennt ,man die utopische Perfektibilitatsidee 
der Aufklarung. · 

Die Aufklarung akzentuiert die Idee der schopferischen Kraft des 
Romanciers sehr stark. So schreibt Leibniz am 26. April 1713 an den 
Herzog Anton Ulrich von Braunschweig: "Es ist [ ... ] eine von der 
Roman- Macher bes ten kuns ten, a 11 es in verwi rrung fa 11 en zu 1 a~en, 
und dann unverhofft herau~ zu wickeln. Und niemand ahmet unsern 
Herrn be~er nach als Erfinder von einem schonen Roman." Zitiert 
nach Kimpe l, Der Roman der Aufk llirung, S. 9. Sehr deutlich offen
bart sich in diesen Worten das autarke Lebensgefuhl des Aufklarungs
men schen. Im Gegensatz zum Barockmenschen, der in den Verworrenhei
ten des Lebens befangen bleibt, oder aber sich vom Diesseits verab
schiedet, wie Simplicissimus, versucht der Aufklarungsmensch, einen 
rationa l en Ausweg aus den Verworrenheiten zu finden und alle Mi~ver
standnisse zu klaren. 
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seines Werks gewisse Verbi ndungen voraussetzen, unter welchen sie 

in der wirklichen Welt das geworden ist, was sie ist." (S. 207) 

Durch die Herstellung solcher Verbind ungen - physiognomisch wie auch 

physisch und psychologisch - kann der Dichter Wirkung und Ursache, d.h. 
den Kausalnexus verwenden, um"die vollige, runde Gestalt" (S. 208) 17 

darzustellen. Nur durch die "RUndung" der Charaktere kann der Roman

leser sie "als lebend, a l s wirklich erkennen" . (S. 209) Blanckenburg 

akzentuiert das mimetische Prinzip: der Mikrokosmos des dichterischen 

Kunstwerks soll dem Makrokosmos der wirkl i chen Welt entsprechen. 

Zweck der RUndung eines Charakters ist fUr Blanckenburg die Individua

l i sierung . (Vgl. S. 210) Dazu hat der Auto r "alles, was ein Mensch 

seyn und thun kann, zu se i nem Gebot " (S . 254), d.h. der Romanschreiber 

soll den Charakter mit gewissen Eigenschaften ausstatten, in ihn den 
Keirn eines Entwicklungsganges legen und i hn dann zu seiner Vollendung 

fUhren, "so dai3 dieser im Lauf des Werks entstandene und ausgebildete 
Charakter jetzt so weit ist, als er der Abs icht des Dichters zufolge 
seyn soll, und wir nun nichts mehr wissen dUrfen, urn uns zu befriedi

gen" . (S. 254) Auf diese Weise kann der Romancier, so Blanckenburg, 

"uns in seinem Werk wenigstens die mogl i chen Mens chen der 

wi rk 1 i chen Welt" (S. 257) zeigen. 18 

Zur E,nthUllung der Identitat, zur Herstellung .der Verbindungen zwischen 

Inne r em und Aui3erem, setzt Blanckenburg die Allwissenheit des Dichters 

voraus : 

Der Oi chter, wenn er sich nicht entehren will, kann den Vor
wand ni cht haben, dai3 er das Inn r e seiner Personen ni cht kenne. 
Er ist ihr Schopfer : sie haben i hre ganzen Eigenschaften, ihr 
ganzes Seyn von i hm erhalten; s i e leben i n einer Welt, die er 
geordnet hat. (S. 264t) 

17 E.M. Forsters 'round characters', die er, im Unterschied zu 'flat 
characters' in seinem Werk Aspects of the Nov e l im Jahre 1929 
postulierte, sind schon hier in Blanckenburgs Terminologie vorweg
genommen . 

18 Wahrend Blanckenburg das mimetische Prinzip befUrwortet, offenbart 
er zu gleicher Zeit seinen Glauben an die festgelegte Identitat, 
die sich entelechisch vollzieht . Le i bniz' Idee der prastabilisier
t en Harmonie hat sehr deutli ch einen Niederschlag in Blanckenburgs 
Theorie. 
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Blanckenburg postuliert die Idee vom Dichter-vates: kraft seiner dich

terischen Begabung kann und mu~ der Dichter mit prophetischem Blick dem 

Leser die verworrenen Zeiten entwirren und ihn zu neuen Einsichten fUh

ren, indem er den Kausalnexus blo~legt: 

Das Wort des Dichters mu~ eine kleine Welt ausmachen, die der 
gro~en so ahnlich ist, als sie es -seyn kann. Nur mUssen wir 
in dieser Nachahmung der gro~en Welt mehr sehen konnen, als wir 
in der gro~en Welt selbst, unsrer Schwachheit wegen, zu sehen 
vermogen. (S. 314) 

Au s diesen rezeptionsasthetischen Ansichten Blanckenburgs spricht sehr 

deutlich der aufklarerische Gei s t seines Zeitalters: der Dichter soll 
nicht nur einen Kau salnexus, sondern auch einen Idealnexus darstellen, 

denn erst wenn der Leser die vom Dichter im Kunstwerk enthUllten Yer
bindungen erkennt, konnen diese Erkenntnisse zur Yervollkommnung der 

l~en s chheit beitragen. Das endgUltige Resultat des sich im Roman voll

ziehenden Entwicklungsprozesses mu~ dem Dichter vor Augen schweben, 
wenn er sein Werk strukturiert, soda~ er nicht in den Gang desselben 
einzugreifen braucht, denn "der KUnstler, der all' Augenblicke Uber 

sei ner Uhr s tellen mu~, hat wahrlich keine gute Uhr gemacht". (S. 339f.) 

2.2 Da s Primat des Charakters 

Au s Blanckenburgs Ve.rsuah iibe.r den Roman geht sehr deutlich hervor, 

da~ eine be s ti~nte weltanschauliche Pramisse auch hier die theoreti

sche Form des Helden bestimmt, und zwar dermasen, da~ sie in anthro
pozentrischer Orientierung den Helden zum Kriterium des dichterischen 
Kuns twerks macht. Das Primat des Charakters hebt Blanckenburg sehr 
stark hervor : "Der Mensch selbst war ehe, als Begebenheit oder Yor

fall; er la~t sich ohne sie; ein Yorfall, eine Begebenheit, eine That 
nicht ohne Menschen denken." (S. 355) 

Da der Held als didaktisches Hodell zur Yervollkommnung der Menschheit 

mitwirken soll, mu~ er eine homogene, harmonische Einheit sein, ein 

Konvergenzpunkt der mora 1 i schen Werte der Gese 11 schaft. Fur den He 1-
den legt Blanckenburg ein soziales Kriterium an: er soll dem Mitmen
schen zum Yorbild sein, der Gesellschaft dienen und deren positive 
Moral exemplifizieren. Blanckenburg verkUndigt noch die herkommliche 
Einheit der ethischen und asthetischen Beurteilung: der Held ist ln

begriff des Guten, Wahren und Schonen. 
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In Blanckenburgs Figurenkonzeption lebt der Held symbiotisch mit dem 

Dichter bzw . Erzahler, 19 dessen Weltanschauung nicht nur den Inhalt, 

sondern auch die Form des He lden bedingt. Der Dichter, den Blancken

burg flir "Schopfer und Gesch ichtsschreiber seiner Personen zugleich" 

(S. 379) halt, "steht so hoch, da[3 er sieht, wohin alles abzweckt" 
(S. 380); mit olyrnpischer Sicht kann er den Werdegang des Helden beob

achten, beschreiben und prophezeien. 

Zum erstenmal i n der rornanpoetologischen Entwicklung ist der Rornanheld 

nicht mehr identisch mit 'Liebesheld', sondern gewinnt er eine mensch
liche Dimension, die die Totalitat des Lebe ns vors Auge flihren will . 

Die i nnere Geschichte eines Menschen wird nun zum Sujet des Roo1ans. 

Z1~ar wi rd di ese i nnere Geschi chte noch ni cht psycho 1 og i sch, sondern 
phanomenologisch-chronologisch als eine "Folge abwechselnder und ver

sch iedene r Zustande" (S. 391) verstanden . 

Der Held steht nicht mehr unter der l aunischen WillkUr einer barocken 

Fortuna , sondern erhalt vom Dichter eine zweckma[3ige Gestalt, die sich 

en telechisch i n zeitlichem Ablauf zu ei ne r gewissen He ldengro[3e ent

wi ckelt. Blanckenburg sa nktioniert das Idea l , da[3 der Romanheld zu 
einer gewissen Vollkommenheit reifen soll ,20 aber es handelt sich ni cht 

mehr, wie im hofi schen Da r ockroman, urn die Apotheose des Helden. 21 Die 
Dominanz, die Blanckenburgs Theorie dem.organischen Reifeprozef3 des 

Helden verleiht, 22 deutet auf eine neue Phase in der romanpoetologi

schen Entwicklung. 

19 Die romantheoreti schen ErHrterungen des 18 . und 19 . Jahrhunderts 
setzen s ich mit der Existenz und Funktion des Erzahlers im Roman 
nicht auseinander. Erst im 20. Jahrhundert befassen sich Roman
theorien mit dem Phanomen des Erzahlers, dessen Identitat nun nicht 
mehr mit der des Di chters gleichgestellt wird. Vgl. Stanzel, 
Typische Formen des Romans , S. 18. 

20 Vgl. die vorliegende Arbeit, S. 52. 
21 

22 

Anders als der Barockroman, den ma n als ' dichterische Theodi zee ' 
bezei chnen kHnnte, wil l der Aufkl arungsroman die Seelengeschichte 
eines Menschen darstel l en. 
Blanckenburg hebt den heutzutage gelaufig gewordenen Unterschied 
zwischen Drama und Roman hervor; wah rend jenes "fert i ge und gebil
dete Charaktere" zeigt, stellt der Roman das Werden eines Charak
ters dar. Vgl. VePsuch ilba den Roman, S. 39D. 
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2.3 Zusammenfassende Bemerkungen 

Blanckenburgs Anthropologie wird von der Perfektibilitatsidee der Auf

klarung best immt. Seine normierende Charakterkunde setzt das Primat 

des Idealschonen voraus, d.h. der Held kann sich bis zur Vollkommen

heit hin entwickeln und als optimalste Moglichkeit menschlichen Daseins 

das Aufklarungsideal bestatigen. Der Charakter des Helden ist prade

stiniert: di e Idee, die Weltanschauung des Autors pragt ihn. Der Held 

mui3 einen Lauterungsprozej3 durchlaufen, um seine apriorisch festgelegte 

Identitat zu erreichen. 

Blanckenburgs Verdienst liegt vor allem darin, dai3 er als Initiator 
eines neuen Romanbegriffs viel fUr den Ruf des Romans geleistet hat: 

nicht mehr das Romanhafte, das Abenteuerliche, sondern das innere Da

sein eines Menschen konstituiert fortan das Wesen des Romans. 23 Obwohl 

er als Kind der Aufklarung das poetische Werk einseitig als rationale 

Struktur auffai3t, und die Ansichten der schweizerischen Kritiker Bod

mer und Breitinger in bezug auf die Rolle des GefUhls und der Phanta
sie im Schaffensprozej3 nicht berUcksichtigt hat, macht Blanckenburg 

mit sei nem Versuch den Roman zu ei ner 1 egitimen deutschen Gat tung. 24 

In der Blanckenburgschen Romantheorie ist nicht mehr die auj3ere Einheit 

der Handlung maj3gebend, sondern der innere Zusammenhang des sich ent

wickelnden Helden. Blanckenburg macht den Helden zum bestimmenden 

Aufbau- und Kompositionsprinzip des Romans. Als zentripetale Figur 
steht der Held im Mittelpunkt des Romans; alle Handlungen, Ereignisse 

und Reflexionen beziehen sich auf ihn. Anfang und Schluj3 werden vom 

Helden bestimmt; der Roman hat also wesentlich biographischen Charak

ter. Zwischen Anfang und Schluj3 vollzieht sich die Entwicklung eines 

Helden, die darin besteht, dai3 der Held seine latent vorhandenen Eigen

schaften der Intellektualitat und Sittlichkeit in einer, ihm die ErfUl

lung voraussetzenden, vernUnftigen Welt entfalten soll. 

23 Vgl. Hillebrand, Theorie des Romans , I, S. 112f. 
24 Vgl. ebd . , S. 112. 
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Im wesentlichen postuliert Blanckenburg eine geschlossene Romantheorie 

di e die Kongruenz von Held und Welt nicht nu r zum Idea l nimmt, sondern 

auch zum Romansujet prok lamie r t. Im Gegensatz zu der in der Philoso

phie der Aufklirung signa l isierten Ver f remdung von I~nanenz und Trans

zendenz, zeigen sowohl die Romantheor i e al s auch die Romanpraxis ein 
geschlossenes Konzept des Heiden. Der Potential i s eines problema t i
schen Individuums, das di e Fremdhei t von Held und Welt im Sinne der 

l uk acss chen Romantheorie aufze igt, aktual is i ert sich erst im Roman 
des Stu rm und Orang . 
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Vo DER HELD DES STURM UNO ORANG-ROMANS 

1. Welt- und r~enschenbi ld im Sturm und Orang 

Die mechanische Denkweise der Aufkl5rung, die den Kausalnexus zum Aus

gangspunkt nimmt,
1 

wird im letzten IJrittel des 18 0 Jahrhunderts abge

lost durch eine organisch-dynamisch-vitalistische Weltansicht, 2 die 

den N5hrboden fur Sturm und Orang, Klass i k und Romanti k bil det. 3 W5h

rend diese geistesgeschichtlichen Epochen der organischen Weltansicht 
jeweils ihre eigenen Akzente setzen, stellen sie einen letzten Versuch 

dar, Glauben und Wissen, Theodizee und Naturerkenntnis miteinander in 
Einklang zu bringeno 

Im Gegensatz zu der Aufkl5rung verg6ttlicht der Sturm und Orang wieder 

die Naturo IJas Naturgefiihl des Sturm und Orang hat einen ausgesprochen 

idealistisch-pantheistischen Charakter, der die Einheit der Welt voraus

setzt 0 In sei nem epocha 1 en Werk, Ide en zur Philosophie der Geschichte 

der Menschhei t, entwi eke lt Johann Gottfried Herder sei nen Pandynami smus, 
der wesentlich eine Umwandlung der Leibnizschen Monadologie in ein 

sinnvolles Gewebe von lebendigen Kr5ften beinhalteto 4 Uberall in der 

Natur erblickt Herder das Lebendige, das in allen seinen Wandlungen auf 
"eine herrschende Ahnl i chkei t der Hauptform" 5 schliej3en 

1513to Diese Urform, die sich progressiv-vitalistisch in den verschie
denen Gattungen entwickelt, erstrebt Totalit5t und Vervollkommnungo 

Als Inaugurator des Sturm und Orang ist Herder dem engen Rationalismus 
und Pragmatismus der Aufkl5rung entwachseno An die Stelle des von der 

1 Vgl 0 die vorliegende Arbeit, So 49o 
2 

Vgl. Franz Schultz, "Klassik und Romantik der Deutschen", I, Epochen 
der deutschen Literaturo Geschichtliche Darstellungen, IV, hgo 
Julius Zeitler (Stuttgart, 1935), So 140 

3 
Schultz betrachtet die Epoche von den siebziger Jahren des 18o Jahr
hunderts bis in das dritte Jahrzehnt des 190 Jahrhunderts hinein als 
eine Einheit, deren Grundlage die organisch-dynamische Weltansicht 
bildeto Vglo ebdo, So 40o 

4 Vglo ebdo, So 1Do 
5 

Johann Gottfried Herder, "Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit", I, Her•ders Werke, II I, hg 0 Erns:; Naumann ( Ber 1 in, o 0 J 0) , 
So 176 0 
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Aufklarung entworfenen homo s apiens postuliert Herder seinen Humanitats

gedanken, der die allseitige Entwickl ung des Menschen zu einer gereif

ten, harmonisch ausgewogenen Ei nhe it von Ye rnu nft und GefUhl als Ideal 

set zt . Die Tragweite dieses Gedankens wUrde sich aber erst in der 
Klassik etablie ren; im Sturm und Orang empfangt er- i n kont rarer Aus

einandersetzung mit der Yerstandeskul tur de r Auf klarung - noch zu sehr 

eine Akzentuierung sowohl des GefUhlsmaBi gen6 wie des Immanenten. 

Der in der Aufklarung vollzogene Wande l vom Glauben zum Erfahren, evo

zi ert im Sturm und Orang einen Sensual i smus , der sich in erster Linie 

auf den Menschen, auf das eigene Ich richtet : 

Das so lange unterdrUckte und verach t ete bUrgerliche Ich muBte 
jetzt [ . .. ] sich selbst fUr etwas emi nent Wichtiges, ja als das 
Kostbarste und Wertvollste der ganzen Welt betrachten. Nichts 
ging dem BUrger Uber seine Bespiegelungen, Uber seine Empfindungen , 
seine Auffassungen, seine Gedanken. ? 

Intros pektiv richtet der sich selbst entdeckende Mensch den Blick nach 

i nnen , macht er das Innenleben zum Objek t der Beobachtung und Analyse .8 

Das ungeheure Yerlangen nach Freiheit, Lebenssteigerung und Seelenemp

findu ngen verdichtet sich im Ideal des Genies . Dieses Individuum nimmt 

weder das Dogma noch die Gesellschaftsmoral, sondern seine immanenten, 

vi ta l en Triebkrafte zum MaBstab se i nes Lebens . Das Genie hypostasiert 

6 In der GefUhlsauflockerung hat der noch vor der Aufklarung einsetzen
de Pietismus keine geringe Rolle gespiel t. Er betont die Rolle des 
GefUhls in der Belauschung der eigenen Seel enregungen und in der 
mystischen Yer senkung in das Gott-Erlebn i s. Indem er den ~1enschen 
als den Trager eines inneren Gottesbildes betrachtet, hebt er den 
besonderen Wert des Individuums hervor. 

7 Leo Ba 1 et, in Arbeitsgemei nschaft mit Dr . E. Gerhard, Die Verbiirger 
l i chung del' deutschen Kuns t , Liter atur und Mu s i k im .18 . Jahrhunder t 
(StraSburg, 1936), S. 187. Das literarische Erzeugnis dieses Bekennt
ni sses zur empirischen Psychologie ist der Briefkult in der zweiten 
Ha l f t e des 18. Jahrhunderts. Ygl . ebd., S. 188 . 

8 Die Odyssee ins Innere ist aber nich t nur als Hinwendung zum Ich , 
sondern auch als Widerstand gegen den Feudalabsolutismus aufzufassen . 
Dieser Widerstand, der sich in einem wirtschaftlich zerrissenen 
Deu t schland politisch nicht zu verwirkli chen vermag, findet seinen 
pragnanten Niederschlag in der Li t era t ur des St urm und Orang, die 
das Freiheitsstreben des sich bildenden BUrgertums befUrwortet. 
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die Quintessenz des Sturm und Orang: eine neue Wertschatzung des Men

schen und seines Rechts auf Se l bs tbes tinunung. Der Eudamoni smus, der 

in der Aufklarung das Bild des homo logos als eines sein Leben rational 

planenden Tugendhelden hervorhebt,9 wird in1 Sturm und Orang abgelost 

durch 'Empfindung', die im Genie ihre schonste Verkorperung findet. 

Das zentra 1 e ~loment in Less i ngs Pragung des Geni ebegri ffs, naml i ch die 

Symbiose von Genie und Kunst, 10 wird bei Herder nicht nur als schopfe

rische Kraft bewertet, sondern auch als das Empfindungsvermogen, das, 

wenn es kultiviert wird, einen jeden zu aktiver Reaktion auf die Umwelt 

befah i gt. 11 

Der deutsche Geniebegriff, der dem Personlichkeitsideal des Sturm und 

Orang se ine wesentliche Pragung verleiht, zeigt eine unleugbare Rezep

tion der franzosischen Geniekonzeption. 12 Diese Rezeption macht sich 

vor allem in drei Momenten erkennbar: im Primat der Natur, in einer 

gesteigerten Aufnahmebereitschaft der Realitat und in der Aktivitat 

kunstlerischen Schaffens. 13 In der deutschen Annahme dieser Momente 

"ist es einmal kennzeichnend, da8 die aufzunehmende Realitat unter 

kritischen Augen gesehen wird, zum anderen, da8 die Aktivitat, die 

einen integrierenden Wesenszug des Genies ausmacht, auf konkret-gesell

schaftliche Probleme hingewiesen wird, wobei selbstverstandlich beruck

sichtigt werden mu8, da8 die Aktivitat, die in Frankreich nicht auf den 

Bereich as thetischer Theorien und der Gestaltung handelnder Helden 

beschrankt bleiben mu6te, sich in Deutschland gerade auf diese ~u6e

rungsrnogl i chkeiten begrenzte. •14 In der Literatur des Sturm und Orang 

manifestiert das Postulat der Aktivitat sein astheti sches Geprage in 

9 Vgl. di e vorliegende Arbeit, S. 50f. 
10 

11 

Im 96. Stuck der "Hamburgischen Dramaturgie" notiert Lessing zum 
Begriff ' Genie': "Nicht jeder Kunstrichter ist Genie: aber jedes 
Genie ist ein geborner Kunstrichter . Es hat die Probe aller Regeln 
in s ich." Les sing . I-lerke , II, hg. Paul Stapf (Wiesbaden, o.J.), 
s. 889 . 

Vgl. Edith Braemer, Goethes Prometheus und die Grundpos iti on des 
Sturm und Orang (Berlin, 1968), S. 75f. 

12 Vgl. ebd., s. 83f. 
13 Vgl. ebd., s. 84. 
14 Ebd., S. 84 . 
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zweierlei Gestalt: einmal in der prometheischen Gestalt des Tatenmen

schen, zum anderen in der reflektierten Gestalt des KUnstler-Genies. 

2. Geniebegri f f und Asthetik 

Di e i rrationalen Ideen des Sturm und Drang l assen sich in kein geschlos
senes System zusammendrangen;15 hier fehlt eine systematisierte Roman

poetik denn auch vollig . 16 Als literari sche Bewegung praludiert der 
Sturm und Orang aber eine neue Phase i n de r Asthetik, die in engem Zu
sammenhang mit dem Geni ebegriff s teht . 

Das Geniekonzept evoziert eine neue Kunstauffassung, die den Sch~er~ 

punkt in der Dichtung und in kunsttheo retischen Reflexionen von der 

au~eren, normativen Regel in den 'originalen' Charakter der Kunst und 

des KUnstlers verlegt. Nachdem der Gen iebegri ff sich schon durchge
setzt hat, definiert Immanuel Kant ihn fo l genderma~en : "Genie ist 

die angeborene GemUtsanlage (ingeniwn), durch welche die Natur 

der Ku~st die Regel gibt." 17 Das Kriter i um fUr Dichtung und Poetik 

mu~ sich fortan richten nach dem KUnstler , der, so Kant, "selbst nicht 
we i ~, wie sich in ihm die Ideen dazu herbeifinden, auch es nicht in 

se i ner Gewalt hat, dergleichen nach Bel i eben oder planma~ig auszuden
ken und anderen in solchen Vorschriften mi t zute i len, die sie instand 
setzen, gleichma~ige Produkte hervorzubringen". 18 Der aufklarerische 
Regelzwang wird mit dieser Erklarung entschieden abgewiesen. 

Kants Geniebegriff impliziert die Anerkennung der subjektiven, welt

schopferischen Kraft des KUnstlers. Das mimetische Prinzip verliert 

seine GUltigkeit , indem das Wesen der Kunst von der Subjektivitat des 
KUnstlers abhangig gemacht wird. Die Funk ti on der Dichtung besteht 

ni cht mehr in einer Nac hahmung der Wi rkl ichkeit, sondern "in der schop

feris chen, phantasiebedingten, fiktionalen Errichtung ganzlich neuer 

15 

16 

Vgl. Hermann Augus t Korff, Geist der Goethez e i t , II (Leipzig, 1930), 
s. 3. 

Vg l . Mi gner, Theorie des mocieJ'nen Romans . . • , S. 26 . 
17 

Immanuel Kant, "Krit i k der Urteilskraft", S&ntliche f-le;,ke, II, hg. 
0. Buek u.a. (Leipzig, 1915), S. 160 [Hervorhebung im Original]. 

18 
Ebd., S. 161. Diese neue Auffassung vom W~sen der Kunst markiert 
die Wende von einer norma t iven Poetik zur Asthetik. 
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Realitatskonstellationen" . 19 Diese Wende von Mimesis zur Fiktionali

tat bedingt eine entscheidende Wandlung im Yerhaltnis des Erzahlers 

zum Stoff, zum Leser, zur Umwe lt Uberhaupt. 20 An Goethes Werther-Roman 

laSt sich dieses neue Yerhaltnis ablesen. 

Obwohl der Roman als Gattung im Sturm und Orang immer noch der Recht

fertigung bedarf, 21 erlebt der Briefroman in dieser Literaturepoche 

eine BlUtezeit. Goethes Werther-Roman fUhrt diese Gattung nicht nur 

zu ei nem Hohepunk t, sondern gilt auch a 1 s besondere ~1anifes ta ti on 

eines sich von moralischen Konventionen befreienden Individuums: 

Erstmals verselbstandigt sich hier die Konfession eines leiden
schaftlich empfindenden Individuums jenseits moralischer Quali
fizierungen. Hier endet sinnfallig die Instrumentalisierung von 
Literatur zu moralischen Zwecken [ ... ].22 

3. Die Figur des Helden in Goethes Briefroman 

DZ:e Leiden des jungen Werthers 23 

Yorbemerkung 

Eine sonderbare Koinzidenz bietet die Geschichte: in demselben Jahr, 

als Blanckenburg seine wesentlich von der Aufklarung gepragte Roman

theorie veroffentlicht, erscheint Goethes Stunn und Orang-Roman, Die 

Le1:den des jungen Iverthers. Blanckenburg postul i ert noch die herkomm

liche Einheit der asthetischen und moralischen Beurteilung: Wenn der 

Held die sittlichen Werte der Gesellschaft bewahrt, mu6 er als normie

rend-korrigierende Figur auch asthetisch wirken. Die rezeptionsasthe-

19 Hillebrand, Theorie des Romans, I, S. 95. 
20 Vgl. ebd., S. 95. 
21 Vgl. ebd., S. 120. 
22 Gert Mattenklott, "Briefroman", Deutsche Dite.ratur. E1:ne Sozial

gesohiehte, IV, hg. Horst Albert Glaser (Hamburg, 1980), S. 197. 
23 

Zitiert wird nach der Winklerverlag-Ausgabe Goethes Werke (Munchen, 
o.J.), III. 
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tische Kontroverse urn Goethes Briefroman24 signalisiert eine neue Phase 

in der Geschichte des Romans und des Romanhelden. Zwar erfUllt Goethe 

die Blanckenburgsche Forderung, das Innere eines Menschen darzustellen, 

aber er entwirft keinen Helden, der dem Blanckenburgschen Muster ent

spricht. Werther exemplifiziert nicht die Gesellschaftsmoral seiner 
Zeit, sondern stellt sie in Frage, fordert sie heraus, ja verwirft sie 

schlief31ich als Sklavenmoral. Im Werther-Roman klaffen Heldenbild und 
Gese l lschaftsethos auseinander. Werther dient der Gesellschaft nicht 

zum Vorbild, sondern durchbricht den Erwartungshorizont des bUrgerlich
konservativen Lesers. 

3.1 Das Erzahler-Held-Schema 

An und fUr sich ist der Briefroman schon ein Gegentyp zu der auktoria

len Erzahlstruktur. Wahrend diese eine olympische Perspektive darbie

tet, fixiert der Briefroman de n Standpunkt und die Erlebnisperspektive 

der Ich-Gestalt und bedeutet somit eine Verengung der Erzahlperspek

tive: "nicht mehr souverane Uberschau und Allwissenheit wie beim auk
torialen Erzahlen, sondern Beschrankung auf den subjektiven Gesichts
kreis und Blickwinkel". 25 

Der 'anne' Werther erzahlt selber seine 'Geschichte', indem seine Brie

fe, in denen er seinen personlichsten GefUhlen und Empfindungen freien 

Lauf laf3t, dem Leser von einem fiktiven Herausgeber vorgelegt werden. 

In dem Vorwort gibt letzterer seine Absicht mit der Veroffentlichung 

dieser Briefe bekannt: "Ihr [die Leser] konnt seinem Geiste und seinem 

Charakter eure Bewunderung und Liebe, seinem Schicksale eure 1'r•anen 

nicht versagen." (S. 7) Nachdem Werther verstunnnt ist, nimmt der He!"-

24 

25 

Von der bUrgerl ichen Durchschni ttsmora 1 wurde Goethes Roman a 1 s 
verderblich und gefahrlich bezeichnet, weil er keine moralische 
Korrektur darbietet; von der bUrgerlich-progressiven Intelligenz, 
vor allem von der Jugend, wurde er als Befreiung von der Sklaven
moral und als Ausdruck des Individualitatsstrebens gefeiert . Sehr 
aufschluf3reich hat Klaus Scherpe diese Kontroverse dargestellt in 
To/erther und fvertherwirkung. Zum Syndrom burgerlicher Gesellschafts
ordnung im 18. Jahrlzundert (Bad Homburg v.d. H. : Verlag Gehlen, 
1970). 

Jochen Vogt, "Aspekte erzahlender Prosa", Grundstudiwn Literaturwis
senschaft. Hochschuldidaktische ArbeitsmatePialen, VIII, hg. Heinz 
Geiger u.a. (DUsseldorf, 1972), S. 34 . 
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ausgeber wieder das Wort, urn den Lesern durch Zeugnisse und Erz~hlun

gen - Nachrichten, die er gesammelt hat - einen Einblick in die letzten 
Tage Werthers zu vermitteln. Dieser Herausgeber ist kein olyrnpischer 

Erz~hler, dem der Kausalnexus ohne weiteres sichtbar ist; irn Gegensatz 

zu dem von Blanckenburg geforderten allwissenden Erzahler, erweist er 

sich als ein Erzahler, der bei der Analyse und Interpretation mensch
licher Triebfedern sehr vorsichtig verfahrt. Freirnutig gesteht er 

seine Unzulanglichkeit, dem Leser den Kausalnexus blo~zulegen: 

Was bleibt uns ubrig, als dasjenige, was wir mit wiederholter Muhe 
erfahren konnen, gewissenhaft zu erzahlen, die von dem Abscheiden
den hinterlassenen Briefe einzuschalten und das kleinste aufgefun
dene Blattchen nicht gering zu achten; zumal da es so schwer ist, 
die eigensten wahren Triebfedern auch nur einer einzelnen Handlung 
zu -entdecken, wenn sie unter Henschen vorgeht, die nicht gemeiner 
Art sind. (S. 84) 

Obwohl der Herausgeber in dem Vorwort das Mitleid der Leser fur die 

Leiden des Helden beansprucht, versucht er trotzdern, eine objektive, 

multiperspektivische Version der letzten Tage Werthers darzustellen. 

Indem er eine gewisse Distanz zwischen sich und dem dargebotenen Stoff 
wahrt, behauptet er seine Identitat als Herausgeber. 

In den vorgefuhrten Briefen verschranken sich die Fonnen Held und Er

zahler. Werther, der Held, ist auch der Erzahler seiner Leidensge

schichte. Keine didaktische Intention zeigt sich hier. Erzahlabsicht 

ist nur Mitteilung, Kon1nunikation, Bekenntnis. Der Adressat, Wilhelm, 

kommt niemals ans Wort, soda~ hier von Dialog keine Rede sein kann. 26 

Die Briefform akzentuiert die Einsarnkeit eines Ich, das zu einem Du 

keine Verbindung mehr findet. 

26 Normalerweise setzt ein Briefwechsel einen sozialen Widerklang vor
aus, deme ntsprechend notiert Lammert in bezug auf den Briefroman: 
"Die Moglichkeit, Personlichstes dem Gegenliber zu sagen und von ihrn 
zu pmpfangen, macht den Reiz der Form aus und erhellt ihren Ge
s priichscharal<ter, wahrend die Tagebuch-Form gleicherma~en eine Ab
leitung des Se lbstgesprache s oder der Rede an di e Welt ist [ ... ]." 
Bauformrm des Erzahlens , S. 238f [Hervorhebungen im Original]. Als 
Briefschreiber erwartet Werther jedoch keine Antwort, keinen sozia
len Widerklang, weil er zu subjektiv ist. Seine Subjektivit~t 
schlie~t apriorisch die Relevanz eines richtigen schriftlichen Ver
kehrs aus. Die Briefform dient nur als Folie fUr tagebuchartige 
Auaerungen, deren lyrischer Bekenntnisgehalt die geniale Empfind
lichkeit des Briefschreibers enthlillt . 
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Werthers hochste Qualitat ist seine geniale Empfindungskraft, mit der 

er di e Welt zu erfassen und zu gestalten versucht. Gerade an dieser 

Empfindungskraft geht er aber leidend zugrunde, weil die Welt seinen 

Erwartungen nicht entspricht. Als erzahlendes Ich hat Werther wenig 
Einsicht in die AuSenwelt, weil er sich zu sehr auf GefUhl und Intui

tion verlast. Seine Ansichten Uber We l t und Gesellschaft sind daher 

meist spekulativ, niemals normierend. In schroffem Kontrast zu diesen 
Speku l ationen Uber Ausenwelt sind gewisse, deutlich formulierte Einsich

ten in die eigene Psychologie markant abgehoben, wie etwa sein apriori
sches Wisse~ um das Unfeste und Unsichere des eigenen Herzens. 

Werther ist wesentlich KUnstler - nicht nur Maler, sondern auch Schrift

steller, wie seine Briefe zeugen. Immer wi eder spUrt Werther aber seine 
Unzulanglichkeit, sich zu artikulieren : "Ach, kHnntest du das wieder 

ausdrUcken, konntest du dem Papiere das einhauchen, was so voll, so warm 

in dir lebt [ ... ]." (S. 9) Zwischen erzahlendem und erzahltem Ich ent

steht eine Spannung: Werther, der Erzahler, kann die GefUhle und Emp

f i ndungen des Helden Werther nicht immer beschreiben. Diese Spannung 

akzentuiert das Nicht-Konnen sowohl des Erzahlers als des Helden. 

3.2 Der Weltgehalt 

Im Werther-Roman handelt es sich nicht um die abenteuerlichen Taten 

eines Helden, sondern um die psychologische Lebensproblematik, die exi

stentielle Not eines Menschen, der an der Welt leidet und an ihr zu

grunde geht. 27 Das erzahlende Ich reflekt iert Uber das Verhaltnis des 
erzahlten Ich zur Umwelt. Nicht mehr der Symbolgehalt dieser Umwelt 

ist wichtig, sondern das Schicksal eines Individuums . 

Die Welt, die in diesem Roman gestaltet wird, ist eine Vorstellung des 
fUhlenden Herzens, das das Ich zur Achse se i nes Kosmos macht. Die Dar
stellung der Welt wird nicht mehr bed i ngt von apriorisch gesetzten 
Ideen, die Sein und Sollen miteinander versohnen wollen, sondern von 
einem subjektiv empfindenden Geist. 

27 Werthers tragische Geschichte ist nicht bloS eine unglUckliche 
Liebesgeschichte, sondern ist im Grunde die Darstellung eines Men
schenschicksals. Vgl. H.A. Korff, Ge1:s t del' Goethezeit~ I (Leip
zig, 1923), S. 306. 
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Wahrend die ersten Briefe im Zeichen der Seligkeit, der Geborgenheit 

und Harmonie stehen, ist sich Werther schon des Brausens seines Her

zens bewuSt, ahnt er die Kraft seines Herzens, das keine Schranken 

duldet: "[ ... ] jeder Wille wird ihm [dem Herzenl gestattet." {S. 10) 

Sein labiles Herz schwankt hin und her zwischen Weltseligkeit und 
Weltschmerz. 

Anfangs kann Werther sich noch mit dem patriarchalischen Leben abfin

den, allmahlich aber wird das GefUhl der Eingeschranktheit groSer, 

drangender, v1eil das lch sich nicht auSern kann, und so viele Krafte 

"ungenutzt vermodern" {S. 11) mUssen. Diese seelischen Krafte muS er 

verbergen, denn sie pragen ihn zum AuSenseiter. Als geniales Indivi

duum, das der Welt mit hohen Erwartungen entgegentritt und sie erfor

schen wi 11, wi rd er immer wi eder in die Schranken des bUrgeri i chen 

Lebens zurUckgewiesen, wo ein von ihm als sinnlos empfundener Wechsel 

von Systole und Diastole vorherrscht, wo man gelassen die Tage und 

Jahreszeiten als selbstverstandlich hinnimmt, ohne nach dem teleologi

schen 'Wohin?' zu fragen. So philistros-gelassen kan Werther nicht 
leben; ihn drangt die Leidenschaft, sich selbst zu erfUllen. 

Werther leidet an seiner Umwelt, die kein Verstandnis fUr seine Indi

vidualitat, fUr sein Wesen als KUnstler-Genie hat. Er fUhlt seine 

forschenden Krafte eingesperrt, sich selber zum Gefangenen gemacht. 

Uen einengenden Regeln und Sitten der Gesellschaft kann er sich nicht 

beugen, denn das wlirde eine Leugnung der eigenen Individualitat bedeu
ten.28 

In seinem Verhaltnis zur Welt wird Werther immer wieder enttauscht. 

Noch vor der Begegnung mit Lotte ist er dermaSen desillusioniert, daS 
er die auSere Welt durch ei ne i nnere ersetz t: "I ch kehre in mi ch 

selbst zurlick und finde eine Welt!" {S. 12) Starker sogar als der 

Lebensdrang ist das Verlangen des in sich selbst eingekehrten Menschen, 

seine individuelle Freiheit zu behaupten: "Und dann, so eingeschrankt 

28 
s·implicissimus dagegen hat gerade die vom Transzendenten hergelei
t eten, in der Gesellschaft geltenden Normen gesucht, um ein gutes 
Leben fUhren zu konnen. FUr Werther ist die Verwirklichung des 
individuellen Lebens wichtiger als die harmonische Einordnung in 
das blirgerliche Leben. 
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er ist, halt er doch in~e r im Herzen das sUBe GefUhl der Freiheit, und 

daB er diesen Kerker verlassen kann , wan n er wil l ." (S. 13) 

Eine neue Lebensanschauung offenbart sich hier : als MaBstab des Verhal

tens dient weder die gesellschaftliche noch die religios-dogmatische 

Norm, sondern der Will~ des Individuums . Ni cht das Transzendente i st 
wicht i g, sondern das Immanente ; nicht mehr das zu erstrebende Heil im 

Jense i ts, sondern die Entf altung der Personl ichkeit im Di esseits be
stimmt menschliches Verha l ten. 

Di e Begegnung mit Lotte, einem prakt i schen, ordnungsliebenden Madchen, 
rad i ka 1 i s i ert die Labil itat Werthers . Immer wi eder mahnt s i e Werther 

zur MaBi gung, aber er verabsolutiert di ese Liebe und sprengt even t uel l 

den Zusammenhang mit dem bUrgerlichen Leben. In seiner Subjektivitat 

kennt seine Leidenschaft keine Beherr schung, und je mehr er sich eine 
ei ge ne i nnere Welt entwirf t, desto mehr schwi ndet die AuBenwe l t. 

We r ther will weder die berufliche noch die soziale Rolle spielen, die 

di e Gesellschaft ihm zumutet. Er empf i ndet se i n Ich als GegenstUck 

zur AuBenwe l t . Als autarkes Ich vert eidigt er das Recht des Mens chen 
auf Selbstmord . Im Gegensatz zu Albert, der als Kind der Aufklarung 

vernlinftig-sittlich raso ni ert, halt Werther den Selbstmord nicht fUr 

ei nen Akt der moralischen Schwache, sonde rn fUr stolze Selbstbehaup

tung, fUr Selbstbefreiung . Ihm ist Se l bs t mord eine Bestatigung des 

freien, individuellen Wil l ens, der das r~aB des Leidens nicht mehr aus

dauern kann. Dieses sich selbst befre i ende Ind i viduum entscheidet 

sel ber tiber Leben und Tod. 

Wer t hers Subjektivitiit steigert s i ch zu einer exaltierten Hybd s . lo/e il 
di e Welt jedoch seinen Erwartungen ni cht ent spr i ch t , wird er immer wie
de r enttiiuscht. Die wohlvertraute Naturverbundenheit weicht einer ent
got terten Naturdamonie. Auch die bli rgerli che Gesellschaft bietet nicht 
mehr Harmon i e, sondern Entfremdung. Werther empfindet die Konturlosig
keit so peinlich, daB se i ne Letharg ie, se i ne "Krankhei t zum Tode'' (S. 
44) ihn zum Grabe hetzt. Seine Welt wi rd zunehmend kleiner, wird zum 
"Kafig" (S. 60) ; sein Orang nach Freiheit wi rd immer groBer, bis er 
das bedrangte Herz befreien muB . Nich t so sehr aus Achtung vor der 

Ehemoral begeht Werther Selbs tmord, sondern vie lmehr, weil er, zi tternd 
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zwischen Sein und Nichtsein, das eigene Herz retten mus. 

3.3 Die LinienfUhrung 

Dieser Briefroman ist aufgebaut aus den fingierten Briefen Werthers 

und dem Vor- und Nachwort eines fiktiven Herausgebers. Erzahlabsicht 

Werthers ist Selbstauaerung, diejenige des Herausgebers Aufklarung der 

mHglichen Anlasse zum Selbstmord Werthers. Werthers Briefe, eingerahmt 

vom Vor- und Nachwort des Herausgebers, nehmen den Adressaten, Wilhelm, 

wenig in acht, sind auch keineswegs Reaktionen auf Wilhelms Briefe, 

sondern eher tagebuchartige AuBerungen und Reflexionen, die nach und 

nach vor der "Krankheit zum lode" (S. 44) verstummen. 

Werther ist wesentlich Dichter; er beobachtet, reflektiert, beschreibt . 

Er kennt aber sowohl die Ekstase des lyrischen Bekenntnisses als die 

Melancholie wegen unzulanglicher Artikulation. Das peinliche Bewuat

sein urn die deutliche Diskrepanz zwischen auaeren und inneren Erleb

nissen reizt immer wieder zur Reflex ion. Es ist Werthers Schicksal, 

daB er sich mit seiner "Krankheit zum lode" auseinandersetzen muB. 

Seine FeinfUhligkeit erzwingt diese Auseinandersetzung. Durch seine 

eigene seelische Beschaffenheit in eine Position des isolierten AuBen

seitertums gedrangt, verliert er eventuell nicht nur Kontakt mi t der 

AuBenwelt, sondern - und das ist das Prekare dieser Situation -mit 
der eigenen Bestimmung: 

Ich stehe wie vor einem Raritatenkasten und sehe die Mannchen und 
Gaulchen vor mir herumrUcken und frage mich oft, ob es nicht op
tischer Betrug ist. Ich spiele mit, vielmehr, ich werde gespielt 
wie eine Marionette und fasse manchmal meinen Nachbar an der hHl
zernen Hand und schaudere zurUck. (S. 59) 

Die Fremdheit dem eigenen Ich gegenUber weitet sich aus zu einer Dia

lektik von erzahlendem und erzahltem Ich, welche ihre formale Gestal

tung im zweigliedrigen Aufbau des Romans findet. Der Aufbau wird aber 
nicht nur durch Dialektik, sondern auch durch Parallelitat bestimmt: 

beide BUcher gestalten ja die existentielle Not Werthers. Die Beschrei
bungen, Reflexionen und Bekenntnisse sind nicht additiv, 29 sondern 

29 
Zum additiven VerknUpfungsprinzip vgl . die vorl iegende Arbeit, 
S. 45, Anm. 28. 
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korrelativ 30 aneinandergereiht. lm Werther-Roman manifestiert sich 

das korrelative Verknupfungsprinzip vo r allem im Parallelismus der 

Ereignisse und Motive. 31 Die Wahl gewi sse r "Reifepunkte oder Gelenk-
32 stel l en der Haupthandlung" offenbart die Genauigkeit, mit der Goethe 

diesen Roman strukturiert hat und widers pr i cht der scheinbaren WillkUr 

der Gefuhlsauserungen Werthers. Di e beiden BUcher sind parallel auf

gebaut, indem dfeselben Motive und Personen i n dem zweiten Band wie

derkehren. Zwischen Fruhlingsheiterkei t und Winterschwermut, zwischen 
Homer und Ossian vollz i eht s i ch Werthers Sch i cksal . Die Seitenhand

lungen (der Mord an dem Bauern, die ung l uckl i che Liebesgeschichte des 
Schreibers Lottens) wirken vorausdeutend, erregen die Antizipation des 

Lesers und spiegeln als Paral l elhandlungen die Ve rstrickung des Hel

den . 33 Zweck des korrelativen VerknUpfungsprinzips ist hier, die Fi

gur des Helden i n den Mittelpunkt des Interesses zu rUcken. 34 

30 Zum korrelat i ven VerknUpfu ngsprinz i p vgl . Lammert, Bauformen des 
Erzahlens, S. 52-54 . Im Gegensatz zu dem VerknUpfungsprinzip der 
Addit ion , das nicht so sehr auf t hemat i sche Beziehungen, sondern 
mehr auf die Aneinanderreihung von Ep isoden ausgeri chtet ist, 
erzielt das korrelative Prinzip Akzentu i erung und Vertiefung des 
Themas. Entweder durch Gleichstimmi gkeit oder durch Kontraste der 
Begebenheiten ermog l icht dieses erzah ltechnische Prinz i p eine Kom
paration, die den Kausalnexus erhe l l t . Al le Seelenhandlungen s i nd 
abgestimmt auf die Haupthandlung, verknupfen durch RUckwendungen 
und antizipierende Vorausdeutungen Ve rgangenheit und Zukunft, und 
wi rken dabei spiegel bildlich. 

31 Lamme r t fUhrt gerade diesen Roman als Be i spie l der korrelativen 
Verk nupfung an. Vgl . ebd., S. 54f. 

32 Ebd. , S. 55 . 
33 Vg l . ebd. , S. 55. 
34 In diesem Zusammenhang i st Lugowskis Theor ie i n bezug auf die Ent

wick lung der Individualitat im Roman zu berUcksichtigen. Gerade 
in der Sprengung der strengen Linearitat, d.h . des addit i ven Ver
knUpf ungsprinzips, und in der Verkurzung der Di stanz bezUglich der 
Fi gur- Zersetzungssymptome des 'myt hi schen Analogons' - erblickt 
Lugowski die Voraussetzungen fUr Vere i nze l ung und Individualisie
rung. Vgl . die vorliegende Arbe it, S. 30 . Im Werther-Roman sind 
diese beiden Momente gegenwartig . Zunachst bestimmt hier nicht 
das additive Verknupfungsprinzip , sonde rn eher das korrelative die 
Struktur des Romans . Zweitens verk Urzt der Briefroman mit seiner 
Ich-Perspektive nicht nur die Di stanz des Erzahlers zum Helden, 
sondern hebt sie vollig auf, i.ndem die Formen Held und Erzahler 
ko i nzidieren. 
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3.4 Die Figur als Formelement 

Hauptanliegen des korrelativen VerknUpfungsprinzips ist, so Lammert, 

die Fixation auf thematische Beziehungen. 35 In dem Werther-Roman die

nen diese Beziehungen dazu, die Leiden des Helden zu akzentuieren. 

Der Held ist das strukturbestimmende Element: alle Handlungsstrange, 

all e r~oti ve, a ll e RUckverwei se und Vorausdeutungen di en en dazu, des 

Helden Lebensproblematik vors Auge zu flihren. Die Einheit des Romans 
liegt nicht in der Handlung, sondern in der Figur, in dem Ich. 

Hier autonornisiert sich das Individuelle, das auf Eigenwert und Selbst
behauptung pocht, das nicht mehr dem gesellschaftlichen Wohl dient, 

sondern sich selbst zu verwirklichen sucht. Werthers Individualitat 
man i festiert sich in seinem kritischen Bewuetsein der Gesellschaft und 

ihren Sitten gegenUber, in seinem exaltierten Selbstbewuetsein wie in 
sei nern Aui3enseitertum. Dem Uti 1 itatsdenken seiner Zeitgenossen, der 
Arbeitsmoral des BUrgers, dem Tugendsystem und der herrschenden Kunst

doktrin seiner Zeit steht er fremd gegenUber. Er leidet an der Fremd
heit zwischen Menschen, an seiner Isolation, an der selbstgewahlten 
Ei nschrankung der menschl i chen Freiheit und Krafte. FUr Werther sind 

Sein und Sinn nicht identisch miteinander. Er ist ein Suchender, ein 

Leidender. Sein Leben und Dichten wird zur Passion: "Was ist es an

ders als Menschenschicksal, sein Mai3 auszuleiden, seinen Becher auszu

trinken?" (S. 78) 

Wert hers Selbstmord ist der Kulminationspunkt seines Leidens, seiner 
"Krankheit zum Tode". Diese radikale Beendigung seines Schmerzes ist 
ein Akt der Selbstbefreiung, der endgUltigen Emanzipierung des Indivi

duums von der Gesellschaft. Bei diesem Akt wird nicht das Transzen
dente berllcksichtigt. Das immanente, individuelle GefUhl sakularisiert 
und verabsolutiert sich, indem es schlie13lich Uber Leben und Tod ent

schei det. 

Wer t her ist ein problematischer Held, nicht nur in dem Sinne, dai3 er 
inneren Konflikt erleidet und daran zugrunde geht, sondern auch darin, 

35 Lammert, Bauformen de s Er zahlens, S. 52. 
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daB er die Normen der Gesellschaft in Frage stellt und gegen sie ver

stoSt.36 Werther steht der AuSenwelt fremd gegenUber . In diesem Roman 

failen Recht und Sitte des Indi.vi.duums nicht mehr mi.t Gesetz und Sitt

lichkeit der Gesellschaft zusanunen. Hier vollzieht sich die Spaltung 

von Seele und Welt, Denken und Handeln, Idea l und Wirklichkeit. Der 

Nonkonformismus dieses sich emanzipierenden lndividuums gefahrdet die 

organische, homogene Einheit der Gesellschaft. Auf Werther trifft 
Lukacs ' Definition des Romanhelden zu : "Das epische Individuum, der 

Held des Romans, entsteht aus dieser Fremdheit zur Aueenwelt." 37 

Wenn die Philosophie endgUltig den Subjekt-Objekt-Wechse l durchgefUhrt 

hat, entsteht der Roman, 38 den Lukacs als "die Form der gereiften Mann

lichkeit im Gegensatz zur normativen Ki ndlichkeit der Epopoe" 39 bezeich
net. Ist fUr das Epos in seiner Kindlichkeit die extensive Totalitat 

des Lebens noch sinnfall i g mitgegeben, so ist der Roman in seiner Mann

lichkeit "ein Ausdruck der transzendenta l en Obdachlosigkeit" . 40 

Wenn die extens ive Totalitat brUchig geworden ist, wird der heimatlose, 

transzendental obdachlose Mensch, dem die das Leben meisternde Weisheit 
abhanden gekommen ist, ein Suchender,41 der die Qual der Sehnsucht 
kennt, 1~eil Ideal und Wirklichkeit nun auseinanderklaffen. Der Held, 

der im epischen Zeitalter in innigem Vertrautsein mit der Welt gelebt 
hat, verwandelt sich nun in einen lebensfremden Menschen, der die Kon

gruenz zwischen innerer und auBerer We l t, zw i schen Seele und Natur, 
Inmanenz und Transzendenz nic ht mehr kennt. FUr diese Inkongruenz hat 

36 Mit dem Selbstmord begeht Werther eine Tat, die man traditionell 
als VerstoB gegen Menschentum und ~lenschlichkeit aufgefaSt hat. 
Vgl. Scherpe , Werther und Wertherwir kung . . . , S. 67f. 

37 Lukacs, Die Theorie des Ron~ns .. . , S. 56f . 
38 Die Philosophie, so Lukacs, ist "immer ein Symptom des Risses zwi

schen Innen und Ausen, ein Zeichen der Wesensverschiedenheit von 
Ich und Welt , der Inkongruenz von Seele und Tat" . Die Theor ie des 
Romans ... , S. 21. Die Philosophie i st Vorbedingung fUr die Genese 
des Romans als Gattung, weil der Roman denselben Nahrboden wie die 
Philosophie hat, namlich den Verlus t de r Einheit von Seele und Tat . 

39 Ebd., S. 61. 
40 Ebd. , S. 32. 
41 Vgl . ebd . , S. 51 . 
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Lukacs den Begriff 'zweite Natur' gepragt. 42 

Wenn Seele und Tat voneinander getrennt werden, wenn der Wahn-Sinn des 

Daseins sich in einem diskrepanten, fluktuierenden Spannungsbogen von 

Denken und Handeln, Ideal und Wirklichkeit manifestiert, sind die Miig

lichkeiten fUr die Entstehung des Romanhelden gegeben, dessen Wesen 
und Aufgabe Lukacs darin erblickt, "eine bestimmte Problematik der 
Welt aufzuzeigen". 43 

3.5 Einige SchluSfolgerungen 

Im Ritter- wie im Barockroman wird die Relation: Blickpunkt - Text, 

Schopfer- Geschaffenes, von dem Gesetz der Kongruenz bestimmt,44 d.h. 
der Roman offenbart die Weltanschauung des Erzahlers, die mit der des 

Auditoriums konvergiert. Die Einheit des Blickpunkt es wird dadurch 
erreicht, daS der Erzahler nicht subjektiv erzahlt, sondern von aprio

risch gesetzten Ideen Uber Held und Welt ausgeht und sich viillig mit 
der Tradition und Moral seiner Zeit identifiziert. 45 Erzahlabsicht 

dieser auktorialen Romane, in denen der Erzahler nicht so sehr als 

Schopfer, sondern mehr als Protokollant auftritt, 46 ist die VerkUndi
gung der Wahrheit, die im Mittelalter und Barock mit den kirchlichen 
Dogmen, in der Aufklarung mit Vernunft koinzidiert. 

t~it der Subjektivierung der Kunst im Sturm und Orang andert sich nicht 

nur das Verha l tnis des Erzahlers zum Stoff, sondern auch zum Leser. 
Im We.rthex-Roman erfUllt der Held nicht mehr die Antizipationen des 

42 
Der von Lukacs postulierte Begriff 'zweite Natur' (vgl. Die Theorie 
de s Romans ... , S. 53-55) erzielt die Akzentuierung dieser Entfrem
dung von Individuum und Gesellschaft, Seele und Tat. Wenn Sein und 
Sinn fUr das problematische Individuum nicht mehr koinzidieren, 
empfindet es alle Konventionen als seinem eigenen Wesen fremd, als 
eine 'zweite Natur'. Diese Dissonanz erlebt das Individuum als 
Heimatlosigkeit. 

43 Ebd., S. 72 . 
44 Vgl. Juri j t1. Lotman, Die Struktur des kiins tlerischen Textes [Tite 1 

der Originalausgabe: Struktura chudo'>/; es t vennogo t eksta, Moskau, 
1970], hg. Rainer GrUbel (Frankfurt am Main, 1973), S. 399f. 

45 Vgl. ebd., S. 400. 
46 Vgl. ebd., S. 400. 
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konservativ-bUrgerlichen Lesers, weil da ei ne di ametrale Gegensatzlich

keit zwischen dem Wertsystem des Helden und der Moral seiner Zeit be

steht. Ursache dieser Divergenz ist die Subjektivitat des Autors . 

Der Romanheld wird fortan nicht mehr von apr iorischen Weltideen ge

pragt, sondern von der subjektiven We l tans chauung des Autors. Der Ro

manheld fUhrt daher nicht mehr ein seinsol l endes Dasein, sondern ge

winnt eine weltbestinnnende Kraft, indem das Ich sich autonomisiert und 
sein Dasein als 'Selbstsein' lebt. 47 

Simplicissimus ist durchaus Produkt des barocken Weltbildes. Sein vom 

Telos bestimmtes Dasein ist eine in s i ch gesch l ossene Existenz, deren 
Sinn transzendent garantiert ist. Obwoh l Simplicissimus ein Abenteu

rer ist, ist er kein Suchender, denn er kennt von vornherein seine 
Besti mmung. Mitten in der Unbestand igke it der diesseitigen Welt be
wahrt sich der Held als Kern der Bestand i gkeit. 

Im Gegensatz zu der geschlossenen Existenz des Simplicissimus, bleib t 

das zur Lebenstotal itat drangende Dase in Werthers unvollendet. Er ist 
ei n Suchender, der die Gespaltenheit von Seele und Tat am schmerzlich
sten empfindet, ja daran zugrunde geht . Goethes Romanheld ist kein 

Turm der Bestandigkeit, der sich in der We l t bewahrt. Seine todliche 

Qua l i st gerade das Unstete, das Unbestand ige seines Herzens , das kei

ne r Tatkraft mehr fahig ist. Es ist zut i efst Grund seines Leidens, 

daB er die dem Leben zugru nde liegende Polari tat von Aktivitat und 

Passivitat nicht zum e igenen Lebensgese t z machen kann. Simplicissimus 

vermag es, unversehrt durch die Welt zu gehen; Werther dagegen erweist 
s i ch als eine dem Leben nicht gewachsene Figur. Das scheiternde Dase i n 
Werthers signal i siert eine neue Phase i n de r Entw i cklung des Romanhel
den . Er ist fortan ein Suchender, de r s i ch nu r auf seine eigenen Kraf
te angewiesen sieht, seinen Weg durch di e We l t zu finden . 

47 Vgl. die vorliegende Arbeit, S. 35 , Anm. 14. 
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VI. DER HELD DES KLASS I SCHEN RO!~ANS 

1. Welt- und Menschenbild der Klassik 

Der Sturm und Drang setzt der organischen Weltanschauung einen vitali

stischen Akzent, der sich par exce llence im Genie veranschaulicht. 

Das Genie, das die Probe aller Regeln in sich hat, 1 ist die dynamisch
schopferische Lebenskraft, die unter standiger Einwirkung der chao

tisch-amorphen AuSenwelt steht und als sensibles Wesen dieses Chaoti

sche in ein s innvolles Gewebe umformen mus. Geistiger Nahrboden des 
sturm und drangerischen Genies ist die Aufklarung, die die GrundzUge 

des Kosmos nicht mehr vom Theologisch-Dogmatischen, sondern vom Sub
jektiv-VernUnfti gen heraus erforscht. 2 

Wahrend die Aufklarung nicht mehr vom Behaupteten, sondern vom Beweis

baren ausgeht,
3 

und dabei die Dualitat von Theologie und Naturwissen
schaft, von Mythos und Wirklichkeit akzentuiert, kennt der Sturm und 

Drang - vor allem in der Person Herders und Hamanns - den Orang, alles 
aus dem Ganzen, aus der FUlle gewaltigen, unendlichen Lebens, aus der 

Allbeseeltheit des Kosmos heraus zu erklaren. Gerade dieser Gedanke 

vom allbeseelten Leben, der die Mediokritat der Aufklarung nicht dul

det und im Sturm und Orang einen faustischen Lebensdrang hervorruft, 
wirkt sich in der Geistesepoche der deutschen Klassik als Totalitats
streben aus. In den hervorragenden Exponenten der Klassik, Goethe und 

Sch i ller, die den klassischen Geist sowohl befUrworten als auch ver
korpern, erhalt das Totalitatsstreben seinen Inhalt in nuancierten 
Auspragungen, die wiederum die Einheit der klassisch-antikis i e~enden 
Vision bestatigen . 

Inspiration dieses Totalitatsstrebens ist die klassische Interpretation 
der Leibnizschen Monadologie. Wahrend die Aufklarung das kopern i kani
sche System gerade als Signatur des Deismus auffast, 4 postuliert die 

Leibn i zsche Monadologie eine Kosmologie, die den mittelalterlichen 

2 
Vg l . die vorliegende Arbeit, S. 61, Anm. 10. 

Vgl. Karl Sell, Di e Religion uns erer Klassi ker (TUbingen, 1910), 
s. 8. 

3 Vgl. ebd., S. 8. 
4 Vgl. ebd., S. 159. 
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Unterschied von Innen und Aui3en, von Oben und Unten aufhebt . Die mona
di sche lehre und das begeisternde Erlebnis antiker Vergangenheit spen
den dem klassischen Gei s t ein superlat i ves Mai3, das das Welta ll antiki

sierend zur Kugel rundet. 5 

In dieser kugeligen Welt, die der ant i ken arche ahnelt,6 herrscht aber 

kein starres System, sondern das Prinzip der Polaritat, wodurch das 

Menschenleben sich bildet und sich entwickelt. In dem Ausgleich von 

Immanenz und Transzendenz, von Vernunft und Gefuhl, Vergangenheit und 

Zukunft erblickt der klassische Geist jene Geschlossenheit von Mensch 
und Welt, die die ' schone Seele' als Inbegri ff des sittlich Guten und 

sinnenhaft Schonen in sich selber ruhen la13t. Das Vorbild so l ch eines 

geschlossenen Menschentums, das in hermet i scher Asthetik und eschato

logischer Geborgenhei t lebt, entdecken be ide Goethe und Schiller im 

Griechentum, dessen Wesen Winckelmann fo rme l haft als 'edle Einfalt und 

st ille Groi3e ' gepragt hat. 7 Dieses Idea l der Kalokagathie , das das 
Totalitatsstreben der deutschen Klassik forma l isiert, konstituiert die 

Schonheitsidee, an der die Kla ssi ke r s i ch immer wi eder erquickt haben . 
Sinnmitte dieses Ideals liegt fur Sch i ll er i n der Kunst, fUr Goethe 
im Leben selber . 

In seinen theoretischen Schriften entwirft Schiller ein Jdealbild des 

Menschen, das auf Meisterschaft - Bewal ti gung des lebens wie der 
Ku ns t - ausgerichtet ist. 8 Dieses Jdealbi l d, zunachst durch den Kan

tischen moralischen Aktiv is mu s hervorgerufen, erscheint in Anmut und 

WUrde (1793) als der gluckliche Einklang von Pflicht und Neigung. 

Aufgrund des klassischen ganzheitlichen Bildungsideals verwirft Schi l

ler aber die einseitige Kantische Akz entuierung des Morali schen, die 
die physische Komponente menschliche r Exi stenz negiert. Die losung 
fUr den Konflikt zwischen Si nnlichem und Sittli chem erbli ckt Schiller , 
wie formuliert in den Bri efen uber Die asthetische Er ziehung des Men

schen, in dem Spieltrieb, d.h. in einem asthetischen Zus ta nd, WO beide 

5 Vgl . die vorl i egende Arbeit, S. 26 . 
6 

Vql. ebd. , S. 17. Anm . 6 . 
7 

Vgl. Korff, Geist der Goethezeit, II, S. 311. 
8 Vgl. Fritz Stri ch, Deutsche Klassik und Romantik oder• Vollendung und 

Unendl?:chl<eit . E'in Vergleich (Munchen , 1922), S. 19. 



-77-

Triebe gleichberechtigt in einer hoheren Sphare existieren. Wo sich 

"das GemUt bei Anschauung des Schonen in einer glUcklichen Mitte zwi

schen dem Gesetz und BedUrfnis befindet", 9 da lebt der Mensch in Frei
heit und WUrde. 

Die Schillersche Asthetik zeigt einen Evolutionsprozes, der sich immer 

mehr um 'lebende Gestalt' bemiiht und eine Synthese von Leben und Form 
erstrebt. Im fiinfzehnten Brief heiSt es: 

Nun spricht aber die Yernunft: das Schone soll nicht bloses Le
ben und nicht blaSe Gestalt, sondern lebende Gestalt, das ist, 
Schonheit sein, indem sie ja dem Menschen das doppelte Gesetz der 
absoluten Formalitat und der absoluten Realitat diktiert.1D 

In den Jahren der gliicklichen Freundschaft mit Goethe wachst in Schil

ler immer drangender das Bediirfnis, den ganzen t4enschen darzustellen. 11 

Im 'gesunden ' Menschen, der das gleichzeitige Wirken von sinnlichen 
und geistigen Kraften veranschaulicht, erblickt er in seinen letzten 
Lebensjahren den asthetischen Menschen. 12 

Parallel zu Schillers philosophisch-reflektorischer Etablierung des 
Schonheitsideals, geht Goethes empirische Entdeckung der GesetzmaSig

keit alles Lebendigen. In seinen vorkritischen Jahren lebt er aber 
noch aus der titanischen Kraft der schopferischen Genialitat, die das 

Ratsel des Daseins aus eigener Kraft losen will. 13 Seine jugendliche, 

spinozistisch inspirierte Weltfrommigkeit kennt eine ruhige Welt, die 

sich nicht entwickelt, da sie schon vollendet ist. 14 Das Gesetz des 
Werdens und Wachsens, des sen Kraft Goethe sich vor all em wahrend der 

Italienreise und durch seine Kantischen Studien bewust wird, animiert 
sein inniges Yerstandnis fUr die Leibnizsche Monadologie. 15 FUr das 

von ihm in seinen naturwissenschaftlichen Studien beobachtete Phanomen 

9 
Schiller. Werke, II, hg. Paul Stapf (Wiesbaden, o.J.), S. 610. 

10 Ebd. , S. 611. 
11 

Vgl. Reinhard Buchwald, Schiller, II (Wiesbaden, 1954), S. 283. 
12 Vgl . ebd., S. 289f. 
13 Vgl. Martin Loesche, Goethes geistige Welt {Stuttgart, 1948), S. 11. 
14 Ygl. ebd., S. 51. 
15 Vgl. ebd., S. 57. 
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der organi sch-dynami schen Verwandl ung , pragt Goe t he die Begri ffe Typus 

und Metamorphose, die das geschlossene Dase in der Leibnizschen Monado
logie in eine aufgeschlossene Koexistenz verwandeln . Das Einzelne 

besteht nicht mehr an sich als Einze l nes , sondern im Zusammenhang mit 
anderen Lebensformen, und zwar als Abwandlung eines Allgemeineren . 16 

Die Faszination der Monadologie, der Goethe sein Leben lang treu ge

blieben ist, 17 liegt in derIde~ der Entelechie . 18 Im wesentlichen 
bietet das klassische Postul at der Entelechie eine Erganzung des Genie

begriffs. Wahrend di eser das der gen ialen Natur innewohnende Gesetz 

akzen tui ert, akzepti ert das kl ass i sche Total itatsdenken das Telos , das 
Se in und Sinn, Anfang und Ende, Epigenese und Praformation sinnvoll 

mitei nander verbindet. Das Telos gesta ttet eine harmonische Kosmolo

gie, i nnerhalb deren die lebende Entwi cklung einer von Anbeginn geprag

ten Form sich vol lziehen kann. 19 Diese Nus -Lehre, die eine Weltver

nunft voraussetzt, formuliert Goethe fo l genderweise : 

Die vernUnftige Welt ist als ein gro~es , unsterbliches Individuum 
zu betrachten, das unaufhaltsam das Notwendige bewirkt und dadurch 
sich sogar Uber das Zufallige zum Herrn macht.20 

In den Orphischen Urworten21 setzt Goethe sich expliz i t mit diesem Ver
haltn is zwischen Notwendi gem (Ananke) und Zufalligem (TycheJ auseinan
der . Zunachst bekennt er sich zum Daimon, der das Lebensgesetz der 

Entelechie in sich tragt : 

So muSt du sein, dir kannst du nicht entfliehen, 
So sagten schon Sibyllen, so Propheten; 
Und keine Zeit und keine Macht zerstUckelt 
Gepragte Form, die lebend sich entwickelt . 

Korff, Geist der Goethezeit, II, S. 55 . 
Loesche , Goethes geistige Welt, S. 57. 

16 Vgl . 
17 Vgl . 
18 Sehr aufschlu~reich fUr das klassische Menschen- und Weltbild ist 

die Goethesche Identifizierung von Monade und Entelechie miteinan
der in einem Gesprach mit Eckermann : "Leibnitz, fuhrer [Goethe ] 
fort, hat ahnliche Gedanken Uber solche selbstandige Wesen gehabt, 
und zwar, was wir mi t dem Ausdruck Entelechie bezeichnen, nannt e 
er Monaden." Johann Peter Eckermann, Gesprache mit Goethe in den 
le tzten Jahre n seines Lebens (Le ipzig, 1948), S. 318. 

19 Vgl. Str ich, Deu tsche Klassik und Romantik .. . , S. 26. 
20 Zitiert wird nach der Winklerverlag-Ausgabe Goethes Werke, III, 

(MUnchen, o.J . ) , S. 508 . 
21 Ebd., I, S. 240f. 
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Oiese entelechische Entwicklung vollzieht sich nicht nach dem Gesetz 

des Zufalls, sondern nach dem der Notigung, d.i. Ananke : 

Oa ist's denn wieder, wie die Sterne wollten: 
Bedingung und Gesetz; und aller Wille 
Is t nur ein Wollen, weil wir eben sollten, 
Und vor dem Willen schweigt die WillkUr stille; 
Oas Liebste wird vom Herzen weggescholten, 
Oem harten Mu~ bequemt sich Will und Grille. 

Hoher als die Notigung steht aber schlie~lich E'lpis , die Hoffnung. 

Nichts erhebt den Menschen sonst in die sittliche Hohe, in die Sphare 

der Gottahnlichkeit, als allein der von Kant und Goethe gepriesene 
gute Hille . Oer klassische Mensch hat den Lichttrieb, der Daimon und 

Ananke aussohnt und den Menschen in die .Lichtsphare des Apollinischen 
erhebt. 

Oer anthropologisch-moralische Optimismus der klassischen Kosmologie 

akzeptiert eine Theosophie, die als asthetische Theodizee die Macht 
des Bosen relativiert und den humanen Menschen, als Inbegriff des Gu

ten und Schonen- kraft seiner meditativen BerUhrung mit Gott -, zum 
Mittelpunkt des Weltalls macht . Oer klassische Mensch ist die allsei

tig gerundete Personlichkeit, die den schonsten Ausgleich zwischen 

Immanenz und Transzendenz, Tat und GlUck, Daimon und A r~nke kennt. 

2. Romantheoretische GrundzUge der Klassik 

Die deutsche Klassik ist die erste gro~e literarische Epoche der deut
schen ~s thetik . Oer Ausgleich von Sinnlichem und Sittlichem, von 

Stofftrieb und Formtrieb wird der Idee der Schonheit gleichgestellt. 
Oas daraus resultierende Ideal der Schonheit bestimmt die klassische 

Kuns t sowie die kunsttheoreti schen Reflexionen. 

In den Briefen Uber die asthetische Erziehung des Menschen erhebt 

Schiller das Schonheitsideal zu einem Weltprinzip, dem er die Fahig
keit anrechnet, die zerstorte Lebenstotalitat, d.h. die ursprUngliche 
Einheit von Natur und Kultur, so wie die Griechen sie gekannt haben 
sollten, wiederherzustellen. In dem achtzehnten Brief erklart er: 

Ourch die Schonheit wird der sinnliche Mensch zur Form und zum 
Oenken geleitet; durch die Schonheit wird der geistige Mensch 
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zur Materie zurUckgefUh r t und der Sinnenwelt wiedergegeben. 22 

Schiller beansprucht grHSte Wirksamkeit fUr die SchHnheit. Sie ist 

funktionell, nicht nur indem sie angesichts Materie und Form vermit

telnd und veredelnd auftritt, sondern auc h i ndem sie Extreme aussohnt 
und die Natur kult i viert. 

Das Steigerungsprinzip der organisch-dynamischen Weltanschauung gestat

tet dem KUnstler, der die gesteigerte Form menschlichen Daseins repra

sentiert, eine besondere Stellung. 23 Es ist seine Aufgabe, das Wahre 

und Schone der Natur zu offenbaren. Weil die Natur nur Chiffre ist, 

bedarf sie des KUnst lers , ihre hHhere Bedeutung zu dechiffrieren. Der 

KUnstler darf sich aber ni cht mit der Darstellung des bloS Normalen 

begnUgen, sondern muS s i ch in der Hauptsache urn die Hervorhebung des 
Idealen bemUhen. 24 

Im Gegensatz zu der macht igen Entwick lung der allgemeinen Schonheits
theorie, ist das Evolvieren ei ner systematischen Romanpoetik in der 

klassischen Epoche auffallend mangelhaft . In dem Briefwechsel zwischen 

Goethe und Schiller etab l ieren sich zwar ei nige romantheoret i sche Prin

zipi en, die die beiden Klassiker vor al l em der Genese des Meister-Ro

mans abgewinnen, aber sie verharren in al lgemein-asthetischen Katego

r i en, ohne je den Anspruch auf eine geschlossene Systematik zu erhe
ben . 25 

Zwanzig Jahre nach der Erscheinung vo n Blanckenburgs Romantheorie, die 

wede r von Schiller noch vo n Goethe erwahnt wi rd, zweifeln die beiden 
Klassiker noch an dem poetischen Wert des Romans . In seinem Aufsatz 
Uber naive und senti mentalische Dichtung (1 795) bezeichnet Schiller 
den Romancier als "Halbbruder" des Dichters .26 Trotz seiner Freude an 

der asthetischen Konstruktion des Meister•-Romans, schreibt er am 

20 . 10 . 1797 an Goethe: "Die Form des Meisters, wie uberhaupt jede Ro-

22 
Schiller . Werke, II, S. 618 . 

23 
Vgl. Korff, Geist der Goethezeit, II, S. 440. 

24 Vgl . ebd . , s. 440 . 
25 

Vgl. Joachim Muller, "Goethes Romantheori e" , Deutsche Romantheo
rien, I, hg . Reinhold Grimm (Frankfurt am Main, 1974), S. 62. 

26 
Schiller. Werke, II, S. 717. 
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manfonn, ist schlechterdings nicht poetisch [ ... J. "27 

Die allgemein verbreitete Denunziation des Romans unter EinfluS des 

Gottschedschen Diktums - der Roman sei keine Kunstform - hat wahrschein

lich zu des jungen Goethe Abwertung der Romanfonn beigetragen. In ei
nem Brief vom 9.8.1797 SuSert sich Goethe geringschitzig zu der "grosen 
Neigung des lesenden Publ ikums zu Journal en und Romanen", die nur "Zer-

28 . streuung in die Zerstreuung bringen". Trotz des grosen Erfolgs des 

Meister- Romans bezeichnet der alte Goethe dennoch die franzosische 
Romanlektiire als "eine Literatur der Verzweiflung, woraus nach und nach 
alles Wahre, ~sthetische sich von selbst verbannt". 29 

Das isthetische Unbehagen der beiden Klassiker an der Romanfonn stammt 

daher, daS der Roman der klassischen Forderung nach reinen und ewigen 

Formen i.iberhaupt nicht entspricht. 30 Im Meister-Roman entdeckt Schil
ler "ein sonderbares Schwanken zwischen einer prosaischen und poeti

schen Stimmung". 31 Er rit Goethe, "dafiir zu sorgen, daS dasjenige, 

wa s Ihr Geist in Ein Werk legen kann, immer auch die reinste Fonner

greife, und nichts davon in einem unreinen Medium verloren gehe". 32 

Gegen diese Bemerkungen hat Goethe nichts einzuwenden; auch er empfin

det die Fonn seines Meister-Romans als unvollkommen, weil unrein: 
"Eine reine Form hilft und trigt, da eine unreine Uberall hindert und 
zerrt. "33 

Schiller will den Roman streng von Epopoe und Tragodie abgrenzen, fin
det aber im Me1:ster-Roman eine "unerhorte Mannigfaltigkeit" ,34 die ihn, 

27 
Der Briefwechse l zwischen Goethe und Schiller, hg. Ka r 1 Schmid 
(ZUrich, 1964), S. 443. 

28 Ebd., S. 387. 
29 Brief vom 28.6.1831 an Zelter. Johann Wolf gang Goethe . Br i e f e , 

Auswahl von Rudolf Bach (Miinchen, o.J.), S. 1132. 
30 Aus dieser Forderung resultiert die strenge klassische Sonderung 

der Kiinste und ihrer Gattungen. 
31 Brief vom 20.10 . 1797 an Goethe. Der Briefwechse l z wischen Goethe 

und Schil l er, S. 443. 
32 Ebd., S. 444. 
33 Brief vom 30.10.1797 an Schiller. Ebd., S. 448. 
34 Brief vom 2.7.1796 an Goethe. Ebd . , S. 184. 
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wie er gesteht, dermaSen uberwaltige, daS er nicht die Einheit des 

Romans fassen konne. 35 In diesem Zusammenhang ist eine Bemerkung des 

a lten Goethe in ei nem Gesprach mi t Eckerma nn am 18.1.1825 aufsch 1 uS
reich: der Me i ster gehore "zu den inca l cu l abelsten Productionen, wozu 

mi r fast selbst der Schlussel fehlt". 36 Beide Goethe und Sch i ller 
entdecken im Meister eine Mannigfalt i gke i t , die dem Roman offenbar 

wesenseigen ist, wissen aber nicht, wi e sie dieses anscheinend gattung

sprengende Phanomen bewerten sollten . 37 

Das Verhaltnis von Inhalt und Form, von Idee und Struktur ist das be

herr schende Thema im brieflichen Geda nkenaustausch zwischen Goethe und 

Sch i l l er uber das Wesen des Meister-Romans . Das Vorbild der Epopoe 
ver ste l lt ihnen die Einsicht, den Roma n als eine Gattung an und fur 
sich zu erkennen . Der Klassiker Schi ll er erwartet vom Roman, eine in 

s i ch geschlossene Einheit, eine Synthese von kraftvollem GefUhl und 

ruhigem Geist zu sein. Imme r wieder ermut igt er seinen Freund, die 
objektive Idee des Ganzen explizit zu akzentu i eren, so das sie den 

Roman zusammenbi nden kann. Im Schaffungsprozes empfi ndet Goethe aber , 

daS der Roman sein ei genes Wesen forttr ei bt,38 und das eine Vermischung 
des Ob j ekt i ven und Subjektiven ihm wesense igen zu sein scheint. In 

bezug auf das sechste Buch des Meister-Romans erklart Goethe, das das 

Ganze "auf den edelsten Tauschungen und auf de r zartesten Verwechslung 

des Subjektiven und Objektiven beruh t [ . . . ]" .39 Diese Bemerkung Goe

thes erlautert gewissermasen seine spatere Charakterisierung des Ro
mans als "eine subjektive Epopee, i n wel che r der Verfasser sich di e 

Erl aubnis ausbittet, die Welt nach se i ner Wei se zu behandeln". 40 

35 Vgl. ebd. , S. 184. 
36 Eckerma nn , Gesprache mit Goethe ... , S. 112. 
37 In ei nem Gesprach mi t Ec kermann am 25. 12 . 1825 verteidigt Goethe das 

Mannigfaltige als dem "poetischen Korper" seines Romans angemessen . 
Vgl . ebd . , S. 133. 

38 Vgl . Goethes Brief vom 23 . 12 . 1795 . Der Bri efwechse l zwischen Goe
the und Schiller, S. 142 . 

39 Brief vom 18. 3. 1795 . Ebd . , S. 69 . 
40 "Maximen und Reflexionen " , Goe t he . Wer'l<e , III, S. 472. 
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3. Das romantheoretische Konzept des Helden als 

Polaritat von Praformation und Epigenese 

Bemerkenswert ist, daj3 Goethe und Schiller sich in ihrem Briefwechsel 

ab Ende 1795 immer mehr mit We sen und Funktion der Fi guren im Meister

Roman auseinandersetzen. In seinem Brief vom 11.8.1795 kommentiert 

Schiller die verbindende Funktion der Figuren und Szenen, die durch 

RUckbezUge und Vorausdeutungen dem Leser die Zusan~enhange immer wie

der ins Gedachtnis rufen. 41 Im Brief vom 2.7.1796 lobt er Goethe da

fUr, dai3 es ihm im achten Buch gelungen ist, "den groj3en so weit aus-

e i nander geworfenen Kreis und Schaup 1 atz von Personen und Begebenhe i

ten wieder so eng zusammenzurUcken", dai3 es wie "ein schHnes Planeten

sys t em" erscheint, in dem alles zusammengehHrt. 42 Im Verhaltnis von 

Figur zum Ideengehalt des Romans, ist letzterer fUr Schiller maj3gebend; 

Hauptsache ist die "Idee des Ganzen". 43 Weil das Individuelle nicht 

die Aufmerksamkeit vom Allgemein-Objektiven ablenken darf, sollen die 

Figuren nicht zu viel Autonomitat innerhalb des Romans gewinnen. 

Fur die Figur Mignons hat Schiller groj3e Bewunderung. Dieses "reine 

und poetische Wesen" "kann zu der reinsten Wehmut und zu einer wahr 

menschlichen Trauer bewegen, weil sie nichts als die Menschheit in ihm 

darstellte".
44 

Hier vertritt das Individuelle das Allgemein-Menschli

che, das Huma n-Vorbildliche, das Schiller als konstitutiv-konstrukti
ves Strukturmerkmal des Goetheschen Romans erkennt. 

Auc h die Figu r Wilhelms empfindet Schiller als "wohltatig fUr das Gan
ze, wei! sie den Realism[ ... ] erklart und veredelt". 45 Als Vertreter 

des veredelten, erhabenen Menschentums steht Wilhelm "in einer schHnen 

menschlichen Mitte da [ ... ]". 46 Kraft seiner klassischen Schulung 

fordert Schiller vom Romancier, die Charaktere so zu nuancieren, dai3 
sie nicht nur naturlich-realistisch sind, sondern auch das Wahre und 
SchHne exemplifizieren. 

41 
Vgl. Der Briefwechsel zwischen Goethe und Schaler, S. 95. 

42 Eb d. , S . 185 . 
43 Ebd. , S. 186. 
44 Brief 2. 7.1796. Ebd., s. 188. vom 
45 Brief vom 2. 7. 1796. Ebd., S. 193. 
46 Brief 2.7.1796. Ebd., S. 193. vom 
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Den Werdegang Wilhelms•beschreibt Sch il ler folgenderweise: "Er tritt 

von einem leeren und unbestinmten Ideal i n ein bestimmtes tatiges Le 

ben, aber ohne die idealisierende Kraft dabei einzublij3en . "47 Indem 

Wilhelm "von dem Idealischen zum Reellen, von einem vagen Streben zum 

Handeln und zur Erkenntnis des Wirk lichen Ubergeht, oh ne doch dasjeni

ge dabei einzubUi3en, was in jenem ersten strebenden Zustand Reales 

war•,48 erreicht er einen "Zustand der ge i stigen Gesundheit", der "zu 
einer endlosen Voll kommenheit fUhrt ".49 In der Ausgewogenheit von 

Geist und Natur, Seele und Tat erblickt Schil ler das Ideal-Menschliche. 

Dieser Auffassung gemai3 so llen die Romanfiguren nicht nur eine gewisse 
Realitat, sondern auch eine Idealitat aufze igen. 

Schiller lobt sowoh l den Kausalnexus des Romans als die Motivation bei 
der VerknUpfung der Begebenheiten, 50 aber meint, dai3 der Idealnexus 

nicht hinre i che nd akzentu iert is t . Der Ideen- Inhalt soll so stark her

vorgehobe n werden, dai3 "das Ziel, be i welchem Wilhelm nach einer langen 
Reihe von Verirrungen end l ich anlangt " , dem Leser immer vor Augen 

schwebt . 51 Weil der Held einen teleologischen Prozei3 durch l aufen mu13, 

m6chte Schiller gerne sehen, "dai3 die Beziehung aller einze lnen Glie

der des Romans auf jenen phi losophi schen Begri ff noch etwas klarer ge
macht wUrde". 52 ~Jenn Goethe in einem folgenden Brief diese unzulang

l i che Akzentuierung des phi losophischen Gehalts seinem "realistischen 

Tic" zuschreibt, 53 empfieh l t Schil ler ihm, "aus dieser subjektiven Ei

genheit einen obj ektiven Gewinn fUr das Werk zu ziehen [ . .. ]" .54 Hier 

wird wieder das Verhaltnis von Subjekt i vitat und Objektivitat, von 
sch6pferischer Darstellung und gesetzmai3iger Idee zur Rede gestellt. 

FUr den Philosophen Schiller ist das Allgemei n-Objektive das bestim

mende Moment des Romans; fUr den Dichter Goethe konstituiert sich da
gegen das Indiv i duell-Subjekt ive al s wesent li ches Moment der Figuren-

47 Brief 8,7,1796 . Eb d., s. 205 . vom 
48 Brief vom 8 . 7.1796 . Ebd., s. 205f . 
49 Brief 8.7.1796. Ebd. , s. 206. vom 
50 Vg l . Sc hi 11 ers Br ief vom 2.7 .1 796 . Ebd . , S. 186. 
51 Brief vom 8 .7.1796 . Ebd., S. 205 . 
52 Brief vom 8. 7. 1796 . Ebd . , S. 206. 
53 Brief V0111 9. 7. 1796 . Ebd., s. 208 . 
54 Brief vom 9.7.1796. Ebd ., S. 211 . 
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konstruktion und der Romanstruktur. 

Schiller wlirdigt als Leistung des Meister-Romans die dargestellte Er

ziehung und Vollendung eines Menschen. Er lobt den Charakter des Hel

den, der als "Trager der Begebenheiten" 55 das im Roman aufgeworfene 

Problem artikulieren kann. 56 Sein "Hang zum Reflektieren" 57 vermittelt 

den Ubergang zwischen Fabel und Idee, indem er den Leser dazu zwingt, 

"vor- und rUckwarts zu sehen und Uber alles, was sich ereignet, zu den
ken".58 Als zentripetale Figur sammelt er "sozusagen den Geist, den 

Sinn, den innern Gehalt von allem ein, was urn ihn herum vorgeht, ver

wandelt jedes dunkle GefUhl in einen Begriff und Gedanken, spricht je

des einzelne in einer allgemeineren Formel aus, legt uns von allem die 

Bedeutung naher, und indem er dadurch seinen eigenen Charakter erfUllt, 

erfUll t er zug 1 e i ch aufs vo 11 kommens te den Zweck des Ganzen". 59 Wi 1-

helm ist ein Prototyp des irrenden Menschen. Er tragt abet· das re i ne 

Bild der Menschheit in sich, das eigentlich keiner aueeren Moral be

darf.60 Seine "schHne moralische Freiheit"61 bildet die Grundlage sei

nes aktiven Erlebnisses der Welt: "Sein GemUt ist zwar ein treuer, 

aber doch kein passiver Spiegel der Welt[ ... ] . "62 

Das Bestimmende des Heldseins Wilhelms liegt fUr Schiller "in seinem 

GemUt, nicht in seinen Wirkungen, in seinem Streben, nicht in seinem 

Handeln [ ... l". 63 Der Held soll gleichsam ein Destillat reiner Mensch

lichkeit sein; deswegen lobt Schiller Goethe dafUr, dae er, "sobald es 

auf etwas rein Menschliches ankommt, Geburt und Stand in ihre vol l ige 
Nullitat" zurlickwei st. 64 

55 Brief vom 5.7.1796. Ebd., S. 194. 
56 Vgl. Brief vom 5.7.1796. Ebd., S. 195. 
57 Brief vom 5.7 . 1796. Ebd., s. 195. 
58 Brief vom 5.7.1796. Ebd., s. 195. 
59 Brief vom 5.7.1796. Ebd., S. 195. 
60 Vgl. Brief vom 9. 7 .1796. Ebd., S. 213. 
61 Brief vom 5.7.1796 . Ebd . , s. 195. 
62 Brief 5. 7. 1796. Ebd., s. 195. vom 
63 Brief vom 5.7.1796. Ebd., s. 196. 
64 Brief 5. 7. 1796. Ebd., s. 197. vom 
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Zum Verhaltnis von Damon ie und Individual i tat au~ert sich Schiller in 

ei nem Brief vom 8.7.1796. Se i ner Me i nung nach nahert sich der Meister

Roman dem Epos gerade darin, da~ "ein verborgen wirkender hoherer Ver

stand" - es sind hier die Machte der Turmgesellschaft gemeint - Wilhelm 
"zu einem Zwecke"65 fUhrt . Gegengewicht zu dieser "Masch i nerie" ist 

aber gerade Wilhelms Menschlichkeit, sei ne moralische Freiheit, die den 
"Beg ri ff einer Maschinerie"66 wieder aufhebt . Das polare Verhaltnis 

von Praformat ion und Evolution beding t fUr Schi l ler des Helden Mi t tel
ste llung: "Der Charakter ist indiv i dua l , aber nur den Schranken und 

nicht dem Gehalt nach, und er ist idea l, abe r nur dem Vermogen nach . "67 

Im Meister-Roman selber hat Goethe sich mit dem Verhaltnis von indiv i 

due ll en Gesinnungen und objekti ven Begebenhe i ten auseinandergesetzt. 

In ei nem Gesprach zwischen Ser 1 o und Wil helm wi rd der Gegensa tz von 

Romanheld und Theaterheld thematisiert und folgenderweise formuliert: 

"Der Romanheld mu~ leidend, wenigstens ni cht im hohen Grade wirkend 
sein ; von dem dramatischen verlangt man Wi r kung und Tat."68 Im Gegen
satz zum Theaterhelden, der in seiner Ausei nandersetzung mit einer 

fe i nd li chen Umwelt entweder die Hindernisse aus dem Wege raumt oder 

ihnen unter liegt, 69 ze ichnet der Romanheld sich nicht durch seine Tat

kraf t , sondern gerade durch seine Ges i nnungen aus. 70 Das Verhaltnis 

von subj ektiven Gesinnungen und transpe rsonalen Begebenheiten soll nicht 
von Tyche, sondern von Ananke bestimmt werden : 71 

So vereinigte man si ch auch darUber , da~ man dem Zufall im Roman 
gar wohl se i n Spiel erlauben konne; da~ er aber immer durch die 

72 Gesinnungen der Personen gelenkt und ge l ei tet werden mUsse [ ... ] . 

Dieses Verha l tn i s von Gesinnungen und Begebenheiten interpretiert Joa-

65 Ebd . , S. 202. 
66 Ebd. , S. 203 . 
67 Bri ef vom 28. 11.1796 . Ebd., S. 281. 
68 

Zitiert wird nach der Winklerverlag-Ausgabe Goethes Werke, IV (MUn-
chen, o. J. ) , S. 276 . 

69 Vgl. ebd. , S. 276. 
70 Vg l . ebd., S. 276. 
71 Vgl. die vorliegende Arbeit, S. 78f. 
72 Goethes Werke, IV, S. 276. 
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chim MUller scharfsinnig als Polaritat von Praformation und Epige-
73 nese. 

4. Die Figur des Helden in Goethes Bildungsroman 
. Zh Z • h . h 74 

fh , e ,m Me1-sters Le r>Ja re 

Vorbemerkung 

In einem Brief vom 19.2.1795 berichtet Schiller, welchen gro~en Eindruck 

Goethes Meister- Roman auf sei nen Freund Korner gemacht habe: "Er fi ndet 

in Wilhelm Meister alle Kraft aus Werthers Leiden, nur gebandigt durch 

einen mannlichen Geist, und zu der ruhigen Anmut eines vollendeten 

Kunstwerks gelautert. "75 Zwischen Werther und Wilhelm liegen zwanzig 

Jahre, in denen sich Goethes Reifungsprozes vollzogen hat. Der Meister

Roman ist im wesentlichen die Erziehung des Sturm und Drang-Menschen 
zum klassischen Menschen. 76 

Die einseitige Akzentuierung des titanischen, individuellen Wollens im 

Sturm und Orang-Roman, bedingt die Dissonanz zwischen Held und Welt. 

Niemals ist es dem Sturm und Drang-Helden moglich, sich der Gesellschaft 

harmonisch einzuordnen, denn das wUrde eine Leugnung seiner individuel
len Freiheit bedeuten. 

Goethe hat die Theatralische Sendung a 1 s Oars te 11 ung von des KUnst 1 ers 

Leiden an der Enge seiner bUrgerlichen Umwelt konzipiert. Die Sendung 

ist aber unfertig geblieben, denn der Klassiker Goethe, der seit seiner 
Italienreise sich der GesetzmaSigkeit aller Dinge bewust geworden ist, 

setzt sich mit einem drangenderen Problem, namlich dem Verhaltnis von 

Held und Welt, auseinander. Diese Auseinandersetzung findet ein geeig-

73 
Vgl. Joachim MUller, "Goethes Romantheorie", Deutsche Rornantheorien, 
I, hg. Reinhold Grimm, S. 80. 

74 
Zitiert wird nach der Winklerverlag-Ausgabe Goethes Wer•ke , IV (MUn
chen, o.J.) . 

75 
Der Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller, S. 60. 

76 Vgl. Korff, Geist der Goethezeit, II, S. 343. 
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netes Medium im Bildungsroman, 77 der gerade den EinfluB der AuBenwelt 

in ihrer Gesamtheit auf die Entfaltung des individuellen Lebens unter

sucht. 78 Die VerknUpfung von Charakter und Schicksal hat Goethe selber 

als zentrale Thematik seines Mei s t er-Romans hervorgehoben . 79 

Der Begriff 'Bildungs roman' setzt voraus , daB der Dicher den individuel

len Werdegang eines Menschen verfolgt, bis der Mikrokosmos seines indi

viduellen Daseins sich dermaBen entfaltet hat, daB er nun die Bildung 

und Reife hat, sich in das Gemeinschaftsleben einzuordnen und ein tati

ges, der Gemeinschaft dienendes Leben zu fUh ren. Zentrale Momente des 

Bildungsromans sind also das Erwachen des SelbstbewuBtseins und der 

sozialen Verantwortung. DaB Goethe de n Bildungsroman als Vehikel fUr 

die Darstellung der Meiste r -Geschichte gewah l t hat, zeigt schon sein 

Interesse an der Entwicklung eines Individuums i n einer chaotischen, 

von transzendenten BezUgen losgelosten Welt. Seit der Aufklarung las

sen sich die das Menschenleben bestimmenden Machte nicht mehr auf einen 

Nenner reduzieren. Das Ve rhaltnis von Mensch und Welt ist viel kompli

zierter geworden und die Frage nach der i ndividuellen Freiheit wird zum 

drangenden Problem. Der neuzeitliche Mensch sieht sich unbegreiflichen 

Machten ausgesetzt. Angesichts des Chaot i sch-Amorphen versucht er , die 

Gesetzma6igkeit des Lebens zu durchschauen und das Chaos zu bandigen . 

77 Die Bezeichnung 'Bi l dungsroman' wurde zuerst von Karl Morgenstern 
(1770-1852) in Vortragen verwendet und folgenderweise definiert: 
"Bi ldungsroman wird er heiBen dUrf en , erstens und vorzUglich 
wegen seines Stoffes, weil er des Helden Bildung in ihrem Anfang 
und Fortgang bis zu einer gewissen Stufe der Vollendung darstellt; 
zweitens aber auch, weil er gerade durch diese Oarstellung des Le
sers Bildung, in weiterm Umfange al s jede andere Art des Romans, 
fordert." Zitiert nach Hildegard Emmel, Geschichte des deutschen 
Romans, I, S. 244. 

78 Vgl . Gero von Wilpert, Sachworterbuch der Li t er atur (Stuttgart, 
1969), unter 'Bildungst·oman'. 

79 In einem Brief vom 19.11.1796 schreibt Goethe in bezug auf die Ver-
quickung von Charakter und Schicksal, die Korner als vorzUgliche 
Charakteristik des Meister-Romans gelobt hat, daB er "auf diesen 
Punkt eine ununterbrochene Aufmerksamkeit" gerichtet habe, da nach 
seinem GefUhl "dieses der Hauptfaden sein muSte, der im stillen 
alles zusammenhalt, und ohne den kein Roman etwas wert sein kann". 
Der Br iefwechse[ zwischen Goethe und Schi&&er, S. 276 . 
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4.1 Das Erzahler-Held-Schema 

Durch den ganzen Roman hindurch bezieht der Erzahler eine Position der 
gewissen Distanz in bezug auf seinen Helden. Von olympischer Hohe aus 

uberschaut er die verschiedenen Lebensphasen seines Helden und fuhrt 

ihn zu seinem Bildungsziel. Zu gleicher Zeit ist der Erzahler aber im 

Roman selber gegenwartig: er auSert manchmal seine Meinung, reflektiert 
uber die Ere i gnisse und ko~nentiert die Handlungen seines Helden. In

dem er Wilhelm Meister als "unsern Freund" bezeichnet, versucht er, Kon

takt zwischen sich und dem Leser herzustellen. Das Phanomen des aukto
rialen Erzahlers 80 laSt sich hier beobachten. 

Dieser allwissende Erzahler, der als Vermittler zwischen der Welt des 

Romans und der des Lesers auftritt, fordert standig volle Aufmerksam

keit und Konzentration des Lesers. Der Leser darf dem Wort des Erzah
lers nicht kritiklos gegenuberstehen, er kann und darf dem Erzahler 
nicht ruckhaltlos vertrauen, denn immer wieder erweist sich die Rela

tivitat der Aussagen der Charaktere und enthullt sich der Schein-Cha
rakter der Ereignisse. Die ironische Erzahlstruktur des Meister-Romans 

deckt den Wi derspruch auf von Sein und Schein, von Wort und Welt, 
Seele und Tat. Die lronie grundet vor allem darin, daS der olympische 

Erzahler das ganze Geschehen uberschaut, wahrend der Held sein Bildungs
ziel noch nicht kennt und, von lrrtum zu lrrtum fortschreitend, erst 

allmahlich zur Einsicht gelangt. Da das Individuum und seine Entwick

lung im Ze ntrum der Betrachtung stehen und der Erzahler gerade an sei

ner Existenz den Widerspruch von Sein und Schein aufdecken will, wirkt 
die ironi sc he Erzahlweise individualisierend. 

4.2 Der Weltgehalt 

Wenn Simplicissimus seine Weltfahrt unternimmt, weiS er schon, daS sei
ne eigentliche Bestimmung im Jenseits liegt. Im Diesseits hat er'eine 
Richtschnur, die zehn Gebote Gottes, an die er sich klammern kann. Er 

kennt sein Bildungsziel und ist niemal s der Gefahr ausgesetzt, fehlzu
gehen. Mit der Erschutterung des Glaubens an die Objektivitat und Ab-

80 Der point-of-view eines auktorialen Erzahlers ist ein Formmerkmal 
der Lehrjahre, das lange ubersehen worden ist. Vgl. Lothar Kohn, 
"Entwicklungs- und Bildungsroman. Ein Forschungsbericht (Erster 
Teil )", DVjs , 42(196 8), S. 462. 
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solutheit der religiosen und geistigen Inhalte, sieht s ich dagegen der 

neuzeitliche Mensch auf die eigenen Krafte angewiesen. 

Die Bildungsaufgabe Wilhelms wird nich t von au6en bestimmt, sondern hat 
ihren Ursprung im Innern Wilhelms. In einem Brief an Werner schreibt 

er: "Dal3 ich Dir's mit ei nem Worte sage, mich selbst, ganz wie ich da 
bin, auszub i lden, das war dunkel von Jugend auf mein Wunsch ' und meine 

Absicht." (S. 260) Es ist "eine unwiderstehliche Neigung" (S. 261), 

die ihn zu einer harmonischen Ausbildung seiner Natur drangt . In die

sem Streben ist er Werther verwandt, denn zutiefst ist dieser Orang ein 

Wunsch nach Totalitat. Expli zit akzentuiert der allwissende Erzahler 
Wilhelms Orang, "die gro6e Welt naher kennen zu lernen, in der er viele 

AufschlUsse Uber das Lebe n, Uber sich selbst und die Kunst zu erlangen 

hoffte ". (S . 137) 

Wilhelms Bildungsweg fUhrt von dem einen zu dem nachsten Irrtum. Es 

ist der Weg des einzelnen, der nur auf sich selber, auf die eigenen 
Krafte und Einsichten angewiesen ist, der vom Immanenten heraus sich 

den Lebensweg bahnen mul3. Wilhelm wei13, da13 er Wanderer ist , kennt 
aber die Bestimmung seiner Rei se nicht. Der einzige Leitstern seines 
Entwicklungsganges ist der immanente Trieb zur Bildung . Trotz aller 
IrrtUmer , Umwege und Enttauschungen hat Wilhelm dennoch i1mner da s Ge

fUh l, dal3 das Schicksal ihm wohlgesinnt ist: 

Sollten nicht, sagte er manchmal im stillen zu sich selbst, ~ns 
i n der Jugend wie im Schlafe die Bilde r zukUnftiger Schicksale um
schweben und unserm unbefangenen Auge ahnungsvoll sichtbar 11erden? 
Sollten die Keime dessen, was uns begegnen wird, nicht schon von 
der Hand des Schicksals ausgestreut, sollte nicht ein Vorgenul3 der 
FrUchte, die wir einst zu brechen hoffen , moglich sein? (5. 210) 

Wi lhelms Reflexionen Uber das Verhaltnis von Charakter und Schicksal 
spiegel n seine BemUhung um Verstandnis fUr das chiffrierte Gesetz, das 
sein eigenes Leben beherrscht. Die aul3eren Umstande erregen in ihm 
eine Neigung, sich wirtschaftlich zu betat i gen, aber sei n "inners tes 
BedUrfnis erzeugt und nahrt den Wuns ch, die Anlagen, [ ... ] sie seien 

korperlich oder geistig, immer mehr zu entwickeln und auszubilden". 

(S . 247) Im RUckblick auf sein Leben wird ihm inne, da6 sein innerstes 
BedUrfnis nach Bildung und das Schicksa l ei nander nicht feindlich ge
genUbers tehen: 

Und mul3 ich nicht das Schicksal verehren, das mich ohne mein Zutun 
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hierher an das Ziel aller meiner Wunsche fUhrt? Geschieht nicht 
alles, was ich mir ehemals ausgedacht und vorgesetzt, nun zufil
lig ohne mein Mitwirken? (S. 247) 

Zuerst glaubt Wilhelm die Erfullung seiner Bildungsbegierde nur im 

Theater finden zu konnen. Das Theater erweist sich aber nicht als End

punkt, sondern als Ansatzpunkt seiner Entwicklung. Der Geistliche ver
sichert Wilhelm: "[ ... ] alles, was uns begegnet, lil3t Spuren zuruck, 

alles trigt unmerklich zu unserer Bildung bei [ ... ]." (S. 378) 

Wilhelms Abschied vom Theater markiert den Ubergang von Subjektivitit 
zu Objektivitit, von Phantasie zu Wirklichkeit. Voraussetzung fur die 
Initiation in die Turmgesellschaft ist ein gewisser Grad innerer Bil

dung. Fur die weitere Ausbildung der Personlichkeit zur harmonischen 

Totalitit bedarf das Individuum des Umgangs mit anderen Leuten. Jarno 
formuliert den philosophischen Standpunkt der Turmgesellschaft in bezug 
auf das Verhiltnis von Individuum und Gesellschaft folgenderweise: 

Es ist gut, dai3 der ~~ensch, der erst in die Welt tritt, viel von 
sich halte, dai3 er sich viele Vorzuge zu erwerben denke, dal3 er 
alles mogliche zu machen suche; aber wenn seine Bildung auf einem 
gewissen Grade steht, dann ist es vorteilhaft, wenn er sich in 
einer grol3ern Masse verlieren lernt, wenn er lernt, um anderer 
willen zu leben, und seiner selbst in einer pflichtmil3igen Titig
keit zu vergessen. Da lernt er erst sich selbst kennen, denn das 
Handeln eigentlich vergleicht uns mit andern. (S. 440f) 

Nach dieser Auffassung stehen Selbsterkenntnis und Weltkenntnis, Selbst

betrachtung und pflichtmal3ige Tatigkeit, Monade und Kosmos einander 
polar-befruchtend gegenuber. Erst wenn Wilhelm begreift, dal3 er seinen 

Orang zur Unendlichkeit begrenzen mul3, ist er auf dem Wege zur Meister
schaft. "Oer Mensch ist nicht eher glUcklich, als bis sein unbedingtes 
Streben sich selbst seine Begrenzung bestimmt" (S. 496), heil3t eine 

Sentenz in seinem 'Lehrbrief'. 

Das Ende seiner Lehrjahre koinzidiert mit dem Moment der naturlichen 
Vaterschaft. Der Moment, in dem Wilhelm Verantwortung fur sein Kind 
akzeptiert, markiert sein SelbstgefUhl wie sein soziales Bewuetsein. 
Oer Abbe erklart: "Heil dir, junger Mann! deine Lehrjahre sind vor
Uber; die Natur hat dich losgesprochen." (S. 445) Die Lossprechung 
kommt von der Natur. SchlieBlich ist es nicht die Turmgesellschaft, 
sondern das Leben selber, das Wilhelm seiner eigentlichen Bestimmung 

als Mensch hinzufUhrt. 
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Die Vereinigung mit Natalie schlieSt den Ring seines Lebens . Als 'Ama

zone' verkorpert sie eine hohere natUr l iche Einheit von Neigung und 

Vernunft, Leben und Gesetz. Natalie i st es, die ihn wieder in den Be
reich der Kunst einfUhrt, indem sie ihm den 'Saal der Vergangenheit' 

zeigt . Maxime dieser Kunst ist: "Gedenke zu leben" . (S. 485) In 

diesem asthetischen Bereich s i nd Leben und Tod, Schonheit und Gesetz 
mite i nander versohnt. 

Der Weltgehalt dieses Romans ist ausgesprochen anthropomorph. Der Sinn 

der ' Lehrjahre' liegt darin , daS ein Individuum nur in der praktischen 

Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, i n dem Umgang mit Menschen 
gebildet werden kann. Die Raumlichkeiten , wo die Bildungsgeschichte 

sich abspielt, sind nicht, wie im Abenteuerroman, bloSe Schauplatze, 
sondern funktionelle Lebensbereiche, die von menschlichen Gestalten 
bevolkert und reprasentiert werden. 81 Werner vertritt die Welt des 

selbstgefalligen BUrgertums ; Mariane , Melina und Serlo vertreten die 

Welt des Theaters, Jarno und Lothario die der Wirtschaft; Natalie wer
tritt die schone Natur. 

4.3 Die LinienfUhrung 

Wilhelms IrrtUmer scheinen ihn immer mehr vom Bildungsziel zu verfrem

den . Immer wieder zeigt sich eine Diskrepanz von Vorsatz und Folge, 
von Sein und Schein. Die Irrtlimer sind aber in der Tat ein wesentli

cher Bestandteil von Wilhelms Bildung und bestatigen gleichsam seine 

Menschlichkeit. Sie sind Stationen auf seinem Bildungsweg, indem sie 

ihn zur RUckschau zwingen und zu neuen Einsichten fUhren. Der Grundton 
des Romans ist nicht einer der Oissonanz , sondern der Harmonie. Durch 
Vorausdeutungen und leitmotivische Wiederho lungen bzw . Kontraste wird 
Wi 1 helms Bil dungsz i e 1 dem Leser s i chtbar gemacht. 82 

81 Vgl. Wolfgang Kayser, Ents t ehung und Krise des modernen Romans 
(Stuttgart, 1968), S. 22. 

82 Hier sei vor allem zu denken an das Le i tmot i v des kranken Konigs
sohns, das zwei Momente enthalt : das der Krankheit (Wilhelms Bil
dungsweg) und das der Koniglichkeit (Wilhelms Bildungsziel). 
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Die ironische Komposition des Romans wirkt der additiven Erzahlweise 

entgegen. Die beiden Welten, die Wilhelm kennenlernt - die der Inner
lichkeit und Phantasie einerseits, die der Objektivitat und Wirklich

keit andererseits -, sind ineinander verschachtelt durch Leitmotive, 

Szenen und Figuren, die dem Ganzen eine ringf6rmige Struktur verleihen. 
Eine korrelative VerknUpfung der Erzahlstrange83 laSt sich beobachten. 

Sie bedient sich des Prinzips der Steigerung, das des Helden Entwick
lung steuert und akzentuiert. 

4.4 Die Figur als Formelement 

Wilhelms zentrale Problematik ist nicht, ob er das Leben bewaltigen 

kann, sondern wie er sich zu einer harmonischen Pers6nlichkeit ausbil

den kann. Zwar hat er manche Werthersche ZUge - seine Abkehr vom bana

len BUrgertum, seine kUnstlerische Natur, seine Wesensbes6immtheit zur 
Reflexion -, aber sein Lebensweg fUhrt nicht zum Grab, sondern zur Le

bensbejahung. Im Gegensatz zu Werther, der - in Lukacsscher Terminolo
gie - die Dissonanz zwischen erster und zweiter Natur kennt84 und an 

dem da raus resu lti erenden Wahns inn zugrunde geht, rei ft Wilhelm zu ei
ner harmonisch ausgeglichenen Pers6nlichkeit, die nicht nur mit sich 
selbst, sondern auch mit der Umwelt in Harmonie ist. 

Gerade diese Harmonie, die "Vers6hnung des problematischen, vom erleb

ten Ideal gefUhrten Individuums mit der konkreten, gesellschaftlichen 

Wirklichkeit" ,85 postuliert Lukacs als die erwUnschte Synthese, die der 
Roman, als "Form der gereiften Mannlichkeit" ,86 exemplifizieren soll. 
Die ErfUllung solch einer Synthese, d.h. die Wiederherstellung der ver

lorenen Totalitat von Innerlichkeit und transsubjektiver Gesellschaft
lichkeit, sieht Lukacs in Wilhebn Meisters Lehrjahre vertreten. 87 Die
se Gemeinschaft soll keine naturhafte Solidaritat des Zusammengehorens 
sein,

88 
sondern "ein gegenseitiges Sichabschleifen und Aneinandergew6h-

83 Vgl. 
84 Vgl. 
85 

die vor 1 i egende Arbe it, S. 70, Anm. 30. 
die vorliegende Arbeit, S. 73, Anm. 42. 

Lukacs, v-i" Theorie des 
86 Ebd. , S. 61. 
87 Vgl. ebd., S. 117. 
88 Vgl. ebd., S. 118. 

Romans ... , S. 118. 
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nen von frUher einsamen und eigensinnig auf sich beschrankten Personlich

keiten; die Frucht einer reichen und bereichernden Resignat i on, die Kro

nung eines Erziehungsprozesses, eine errungene und erkampfte Reife". 89 

Gerade an dieser Stelle wird deutlich, daB Lukacs den Meister als restau

rative Form versteht und sie i n der Zwangsjacke marxistischer Dialektik 

utopisch deutet. Seine utopische Vision eines neuen Ges€llschaftskom

plexes, der die WidersprUche zwischen Ich und Welt besiegt, verstellt 

i hm den Blick fUr den symbol i schen ~Jesensgeha l t des Meister-Romans, den 

Schiller scharfsinnig als komplexes Verhaltnis von Charakter und ' Ener

gien' charakterisiert hat : 

Wilhelm Meister ist zwar die notwendigste, aber nicht die wichtig
ste Person; eben das gehort zu den EigentUmlichkeiten Ihres Romans, 
daB er keine solche wichtigste Person hat und braucht. An ihm und 
urn ihn geschieht al les, aber nicht eigentlich seinetwegen; eben 
weil die Dinge urn ihn her die Energien, er aber die Bildsamkeit 
darstellt und ausdrUckt, so muB er ein ganz ander Verhaltnis zu 
den l~itcharakteren haben, als der Held in andern Romanen hat.90 

Diese Feststellung Schillers raubt dem Helden keineswegs sein struktu

relles Primat, hebt aber ein zentrales ~1oment des Bildungsromans hervor, 

das in der gleichmaBigen Akzentuierung von Charakter und Energien be

steht91 und in bezug auf den Meister-Roman als die Polaritat von Prafor

mation und Epigenese formuliert werden kann . 

Trotz aller IrrtUmer erreicht Wilhelm sein Bildungsziel und wird ihm 

das hochste GlUck beschieden. In Friedrichs Worten ist er "wie Saul, 

der Sohn Kis, der ausging, seines Vaters Eselinnen zu suchen, und ein 

Konigreich fand". (S. 546) Dieses knappe ResUmee von Wilhelms Bildungs

weg enthalt das zentrale Moment der Praformation. Wilhelm i st ein Aus

erwahlter; er ist dazu pradestiniert, sein Bildungsziel zu erreichen. 
Da er aber nur einen dunklen Orang zur Bildung hat und im wesentlichen 

kein tatkraftiges, sondern ein reflektierendes Wesen ist, ist er von 

auBeren Umstanden bestimmbar. Zwischen seinen subjektiven Ideen und 

dem transsubjektiven Ideal gibt es aber keine Dissonanz, gerade weil 

seine entelechische Entwicklung transzendent garantiert ist. 

89 Ebd., S. 118. 
90 Brl·efvonJ28.11.1796 G th D B"f h ., · I I an oe e . er r>&e wee se" zmsc wn Goet w 

und Schiller, S. 280. 
91 Vgl. Kohn, "Entwicklungs- und Bildungsroman ... ", DVjs, 42(1968), 

s. 441. 
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Wilhelm Meister kennt die werthersche Qual der Sehnsucht nicht. Zwar 

ist er Suchender, aber seine Entelechie kann niemals zum Wahnsinn fUh

ren, weil ihn die innere Orientation auf die Transzendenz bewahrt. 

Zwar ist die VerknUpftheit mit der transzendenten Ordnung keineswegs 

so unversehrt wie im Simplicissimus, zwar offenbart sich gerade in den 

Gestalten Mignons und des Harfners die Damonie einer gottverlassenen 

Welt und erscheint die Turmgesellschaft als eine Art deus ' ex machina, 

aber schlie~lich waltet in Wilheun Meister eine innere Gesetzma~igkeit, 

das Telos der menschlichen Entelechie, das im Einklang mit den walten

den Machten des Lebens ist. 92 Hier stehen Charakter und Schicksal, 

Mona de und Kosmos, Daimon und Ananke ei nander ni cht fei ndl ich, sondern 

befruchtend gegenUber. Als ausgereifte Monade, die, sich begrenzend, 

alle individuellen und gesellschaftlichen Krafte konserviert, reprasen

tiert Wilhelm Meister das Schonheitsideal der deutschen Klassik, den 

Einklang von genialer, edler Immanenz end teleologischer, eschatologi
scher Transzendenz. 

92 
Dieser klassische Einklang von Mensch und Welt wird gerade durch die 
l~eister-Hamlet-Disgruenz akzentuiert: im Gegensatz zu Hamlet als 
Prototyp innerer Zerrissenheit, der in tatlosem Dasein die Kluft 
zwischen Seele und Tat nicht mehr zu schlie~en vermag, ist Wilhelm 
seinem Bildungsziel gewachsen. Am Ende seines Bildungsweges sagt 
ihm der Geist seines Vaters: "Du bist gerettet und auf dem Wege 
zum Ziel." (S. 443) 
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VI I. DER HELD DES ROMANTI SCHEN ROMANS 

1. Welt- und Menschenbil d der Romanti k 

Fur die goethische Klassik heiSt Personlichkeit "die geschlossene Form 

des Menschen, die das Gesetz ihres Daseins in sich selber besitzt und 

auswirkt [ ... J." 1 Die klass i sche Polarit5t von Natur und Geist, Pr5-
formation und Epigenese i s t ei ne letzte Wiederholung der in sich ge

schlos senen Seligkeit. Im Gegensatz zum antiken Menschen, der die Kon
turen seiner Welt hat ubersehen konnen, weiS der klassische Mensch 

Bescheid urn seine Unzulang l ichkeit, die ganze Wirklichkeit zu erkennen. 

Die klassische Entsagung leistet die Selbstbescheidung im Unerforsch-
1 ichen . 

Die romantische Transzendentalphilosophie vollzieht die letzten Konse

quenzen der Kantischen Philosophie, indem sie die klassische Grenze der 

Selbstbescheidung uberschreite t und die Kantischen Grundgedanken zu 

einer Art Metaphysik entwickelt. 2 In der Romantik wirkt ein fausti

scher Erkenntnistrieb, der die Entsagung nicht duldet, sondern den 
Schleier heben und die letzten Oinge anschauen will, nun aber nicht 

mehr wie durch das Auge Goethes, das an dem Gegenstand seine Grenze 

hat, sondern mit der Laserkraft des inneren Auges, das mittels Phanta

sie, Reflexion, Traum und Ahnung den Kosmos durchstrahlt. Die Romantik 

ersetzt das logozentrische Menschenbild der Aufklarung mit e·inem thymo
zentr i schen, das das Primat der subrationalen Kr5fte (Triebe, Begier

den, Gefuhle) hervorhebt. 3 

Die Kantische Entlarvung der Welterkenntnis als Subjektivismus di ent in 

der Romantik zur Legitimierung der Phantasie als weltschopferische 
t~acht. 4 In seiner Wissenschaftslehre (1794) erhebt Fichte das Ich zum 

Fritz Strich, Deutsche Klass·i/( und Romantik ... , S. 43. 
2 Vgl . Hermann August Korff, Geist der Goethez eit . Versuch einer 

ideeUen E:n t u1icklung der klassisch- romantischen Literaturgeschichte , 
III (Leipzig, 1940), S. 9. 

3 Vgl. Philip Lersch, "Das Bild des Menschen in der Sicht der Gegen
wart", Menschenbild und Lebensfuhrung, hg . Lutz Besch (Munchen, 1963), 
S. 16f. Die Akzentuierung der subrationalen Kr5fte in der Romantik 
ist eine Fortsetzung des Sturm und Orang-Ideals vom Sich-Ausleben, 
das aber nun bewuet philosophisch begrundet wird. 

4 Vgl. Korff, Geist der Goethezei"t , III, S. 251-255 . 
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Weltprinzip, das nicht durch d·ie vom Menschen unabhangigen Dinge be

stimmt wird, sondern die Dinge bestimmt. Dieses Ich, das erst durch 

die Setzung des Nicht-Ich entsteht und formal das Selbstbewustsein der 
Menschheit konstituiert, 5 hat einen teleologischen Charakter: "Es ist 

kein Sein, sondern unendliches Streben . Und Streben ist letztlich eine 
Tatigkeit, die von einem inneren Telos, einem Ziel her bestimmt und 
gezogen wird. Dieses Ziel ist das Ideal des Ich [ ... ] ."6 

Die Romantik richtet den Blick nach innen und entdeckt im menschlichen 

Geist den SchlUssel zur Dechiffrierung der Welt. Novalis fuhrt alle 
Erkenntnis auf die Innenwelt zuruck: 

Wir traumen von Reisen durch das Weltall: ist denn das Weltall 
nicht in uns? Die Tiefen unsers Geistes kennen wir nicht. - Nach 
innen geht der geheimnisvolle Weg. In uns, oder nirgends ist die 
Ewigkeit mit ihren Welten, die Vergangenheit und Zukunft.7 

Wenn Schleiermacher im individuellen Geist "das Bewul3tsein der ganzen 

Menschheit" 8 entdeckt und erklirt, "dal3 jeder Mensch auf eigene Art die 

Menschheit dars te 11 en so 11 , in ei gener Mi schung i h rer El emente, dami t 
auf jede Weise sie sich offenbare [ ... J" , 9 so ist der romantische Sub

jektivismus im wesentlichen nichts anderes als eine Erneuerung der 
Leibnizschen Monadologie, mit besonderer Akzentuierung der Unwiederhol

barkeit jeder Monade. Erst aus der individuellen Sicht heraus entdeckt 
die Romantik die grol3en Zusammenhinge des Alls. 10 

Das idealistische Streben der Romantik entdeckt im menschlichen Geist 
den Magier, 11 der die 'natUrliche' Welt in eine 'Ubernaturliche' ver
wandeln kann. Diese Romantisierung der Welt hat Novalis folgenderweise 

5 Vgl. ebd., S. 252. 
6 Ebd. , S. 25 7. 
7 Navalis . Schri f ten, II, hg. Richard Samuel in Zusammenarbeit mit 

Hans-Joachim Mahl und Gerhard Schulz (Stuttgart, 1965), S. 417f. 
8 Friedrich Schleiermacher, Monologe (Leipzig, o.J.), S. 19. 
9 Ebd . , S. 21. 

10 

11 

Die Romantik ist der Kulminationspunkt des Leibnizschen Individuali
titsgefUhls wie des Spinozistischen Allgefuhls. Vgl . Korff, Geist 
der Goethezeit, III, S. 356. 
Der magische Idealismus der Romantik ist eine Wiederaufnahme des 
Genie-Phinomens in gesteigerter Zuspitzung. Vgl. ebd., S. 278. 
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erlautert: 

Die Welt mui3 romantis i rt werden . So f indet man den urspr[Ungli
chenJ Sinn wieder . Romantisiren ist nichts, als eine qua l it[ativeJ 
Potenzirung. Das ni edere Selbst wird mit einem besseren Selbst in 
dieser Operation identi fi ci rt . [ . .. ] Indem ich dem Gemeinen 
einen hohen Sinn, dem Gewohnlichen ein geheimnisvolles Ansehn, dem 
Bekannten die WUrde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendli
chen Sche i n gebe so romantisire ich es [ ... ].12 

Vom Magier fordert die Romant i k, den Geist aus dem 'natUrlichen' Zu

stande des Unbewui3ten zu erlosen und i hn dem bewu13ten Willen dienstbar 

zu machen, damit der Mensch selber sei n Leben bestimmen kann . Das No
valissche Diktum lautet : 

Das Fatum, das uns drUckt, ist die Tragheit unsers Geistes . Durch 
Erweiterung und Bildung unsrer Thatigkeit werden wir uns selbst 
in das Fatum verwandeln . 13 

Was der Romantiker im wesentlichen verlangt, ist ein Prozee der Vergott
lichung. "Gott will Gotter • , 14 proklamiert Navalis. Der Subj ektiv i s

mus der FrUhromantik feiert seinen Triumph in dem menschlichen Ideal
bild, das mit den gottlichen Attributen der Heiligkeit und Schopfer

kraft ausgestattet ist. Dieses religios gesteigerte Bild des Menschen 

glaubt die Romantik zu erblicken im christlich-germanischen Mittelalter. 
! n seinem Aufsatz Die Chri s tenheit oder Europa (1799) bezeichne t Npva
lis das christliche Mittela l ter als die goldene Zeit Europas . Er lobt 

die Idee einer katholischen Kirche, die, alle Lander Europas in e i ner 
heiligen Allianz umfassend, die Welt zu einer Civitas Dei macht . 

Die Erneuerung des christlichen Bewui3tseins in der Romantik bedingt ei n 
positives Menschenbild, das in der Frommigkeit seinen hochsten Wert 

findet. 
15 

Die romantische Apotheose des Menschen hat aber eine Kehr
seite, namlich einen krankhaften Zustand des Weltverlustes und der 

Selbstleere- das Danaergeschenk Fichtes an die Romantik. Das fichtia
nische Usurpieren der Welt zerstort das Gleichgewicht von Mensch und 

Welt, das den verhangn i svol l en Umschlag religioser Spekulation ins Nihi-

12 
Navalis. Schriften, II , S. 545. 

13 Ebd., S. 583f. 
14 Ebd., S. 584. 
15 

In dem Europa-Aufsatz heii3t Frommiqkeit natUrliches Gutse i n, ein 
Leben in der Liebe . Vg l . Navali s . Schrift en, III, S. 507. 
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16 listische zur Folge hat. Wenn der Mensch sich selbst al s Zentrum des 

Alls setzt, dabei auch den Gottesbegriff aushohlt, dann erscheint das 

Nichts als Ko r relat des Alls. 17 In seiner Einsamkeit und Ungeborgen

heit verliert das Ich nun seine Freiheit,18 denn, wenn alles subjektiv 

ist, so gibt es nicht Objektives, das dem Ich zum MaSstab dienen kann. 

Ohne quantifizierende MaSstabe ist der Mensch unfrei. Die Romantik 

bedeutet den "Verlust eines Mittelpunkts, eines Ordnungsprinzips, einer 

wenn auch noch so unzulangli chen Identitat des Menschen mit einem ge

glaubten oder geahnten Absoluten [·· ·1·. 19 

2. Das romantheoretische Konzept des Helden als Genius 

Wo der klassische Wille durch strenge Sonderung der KUnste und ihrer 

Gattungen reine und ewige Formen zu bewahren sucht, so sprengt der ro

mantische Geist alle diese Grenzen und legitimiert gerade die 'unreinen' 

Formen, und zwar spezifisch den Roman. Jetzt etabliert sich die 'un

klassische' Gattung des Romans zum Ausdrucksmedium par excellence . 

Als WortfUhrer der Romantik rechtfertigt Friedrich Schlegel nicht nur 

das Konzept der Mischpoesie, 

Darstellungsmedium, das, dem 

umfangen und spiegeln kann. 

sondern erhebt auch den Roman zum einzigen 

Epos ebenbUrtig, den Weltgeist monadisch 

In den Athenaum-Fragmenten faSt Schlegel 

seine Romantheorie in nuce zusa~nen, wenn er sich Uber die romantische 

Poesie als "e i ne progressive Universalpoesie" 20 folgenderweise ausert: 

16 Literarisch manifestiert dieser Zustand sich im Phanomen der Ironie. 
17 Eine vorzugliche Aufdeckung der nihilistischen Tendenz der Romantik 

leistet Werner Kohlschmidt in Form und I nner lichkeit . Beitrage zur 
Geschichte und fvirkung der deutschen Klassik und Romantik (Bern: 
Francke Verlag, 1955), S. 157-176. 

18 Ein bezeichnendes Symbol, das in romantischen Werken den Verlust 
der menschlichen Freiheit artikuliert, ist das der 11arionette . 

19 Graevenitz , Die Setzung des Subjekts .. . , S. 142. 
20 Mit diesem Begriff bezeichnet Schlegel im wesentlichen den Roman 

als Gattung. ·vgl. Helmut Schanze, "Friedrich Schlegels Theorie des 
Romans", Deutsche Romant heorien, I, hg. Reinhold Grimm, S. 120. 



-100-

Ihre Bestimmung ist nicht bloB, alle getrennten Gattungen der 
Poesie wieder zu vereinigen und die Poesie mit der Philosophie 
und Rhetorik in BerUhrung zu setzen. Sie will und soll auch 
Poesie und Prosa, Genialitat und Kritik, Kunstpoesie und Natur
poesie bal d mischen, bald verschmelzen, die Poesie lebendig und 
gesellig und das Leben und die Gesellschaft poetisch machen [ . . . 1. 
Nur sie ka nn gleich dem Epos ein Spiegel der ganzen umgebenden 
Welt, ein Bild des Ze i talters werden.21 

An dem poetischen Wert des Romans zweifelt Schlegel nicht. Er erkennt 
"die sokratischen Dialoge" des Romans als die spezifisch moderne Tendenz 
seiner Zeit; die "liberale Form" des Romans ist eine gereifte Form, in 
der die Lebensweisheit, im Gegensatz zu der trivialliterarischen "Schul
weisheit", sich au5ert. 22 Daher kann der Roman als Inbegriff der roman
tischen Poesie die Bildungsaufgabe so vorzUglich leisten. 23 

Schlegel entwickelt seine Romantheorie vor allem am Meister-Roman. 

Seine Goethe-Rezension zeigt wie leicht und sicher er mit literarischen 
Kategorien verfahrt, die Blanckenburg noch tastend zu entwickeln ver
sucht hat. Schlegel lobt den Meister als epochales Werk und beseitigt 
die sittliche Beschwerde mancher seiner Zeitgenossen, daS "schlechte 
Gesellschaft" darin dargestellt wird, 24 mit einem Verweis auf ahnliche 
1 iterari sche Praxis bei den schon anerkannten grosen Romanciers wie 
Fielding, Scarron und Lesage. 25 Er ist sich durchaus im klaren darUber, 
daS der Romansch l uS dem romantischen Geist wi derspricht, 26 meint aber, 
diesen von seinen Zeitgenossen als ' antipoetisch' empfundenen Schlus27 

rechtfertigen zu konnen angesichts der Bildungsintention, die das ganze 
Werk durchstrahlt. 

Die souverane, individuelle Natur jedes Romans ist fUr Schlegel eine 
apodiktische Tatsache. FUr ih n ist "jeder Roman ein ganz eigentUmli
ches und sozusagen personliches Werk, ja eigentlich ein ganz abgeson-

21 Friedrich .Schlege l. Kritische Schriften, hg. Wolfdietrich Rasch 
(MUnchen, 1964), S. 38f . 

22 Vgl. ebd., S. 7. 
23 Vgl. ebd., S. 39. 
24 Vgl. ebd., S. 307 . 
25 Vgl. ebd., s. 307 . 
26 Vg l . ebd. , S. 309 . 
27 Vgl. ebd., S. 308. 



-101-

dertes I ndi vi duum fUr s i ch [ ... J ". 28 Er wa rnt vor Ka tegori s i erung des 

Romans,
29 

weil eine solche Verfahrensweise gerade das EigentUmliche des 

Romans einschrankt.
30 

In der epischen Vielfalt erblickt Schlegel das 
Wesentliche des Romans. Das, was Schiller als disparat am Roman emp

funden hat, namlich die Spannung zwischen der Idee des Werkes und der 

epischen Mannigfaltigkeit, 31 akzeptiert Schlegel als die dem Roman an
gemessene Fonn. 

In den Fragmenten, die er 1797 in der Zeitschrift Lyce1m1 der Schonen 

Kunste veroffentlicht hat, definiert Schlegel den Roman als "ein Kompen

dium, eine Enzyklopadie des ganzen geistigen Lebens eines genialischen 
Individuums [ ... ]"; 32 demnach haben alle Werke, die etwas von der Gei

stesgeschichte eines Individuums enthalten, "einen Anstrich vom Ro

man". 
33 

In der Bildungsintention erblickt Schlegel das wesentlich Ro
manhafte. Bildung und Romansujet sind fUr ihn sinnverwandte Begriffe: 

"Auch enthalt jeder Mensch, der gebildet ist, und sich bildet, in sei
nem Innern einen Roman.:• 34 

Im Mittelpunkt des Romans steht fUr Schlegel das sich bildende Indivi

duum; also lobt er im Meister--Roman "die leise und vielseitige Empfang

lichkeit", die des Helden Geist "einen so hohen Zauber gibt",35 und den 
schonen Ausgleich zwischen personaler Entelechie und ideeller Umwelt. 36 

28 Ebd., S. 312. 
29 

Die vorliegende Arbeit bezieht eine Gegenposition zu dieser Auffas-
sung. 

30 
Vgl. Friedrich Schlegel. Kritische Schriften, S. 312. 

31 
Vgl. die vorliegende Arbeit, S. 81f. 

32 
Friedrich Schlegel. Kritische Schri[ten, S. 16. 

33 
Ebd., S. 16. Hieraus geht sehr deutlich hervor, wie wichtig fUr 
Schlegel das Individuelle im Roman ist. Erst der Realismus wUrde 
das Zeitkolorit als pragnantes Merkmal des Romans hervorheben. 

34 Ebd. , S. 16 . 
35 Ebd., S. 455. 
36 Vgl. ebd., S. 455. 
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Die Romantik versteht das Verhaltnis vom Individuellen zum Universellen 

dynamischer als die Klassik , namlich als fortwahrende Bewegung i ns Un

endliche, ins Transzendente. in seinen romanpoetologischen Bemerkun
gen37 bezieht Novalis von vornherein das Individuelle auf das Absolute, 

wenn er das Individuum bezeichnet als "das Vollkommenste, das rein 

Systematisc he [ ... J, das nur durch ei nen einzigen abs [oluten] Zufa ll 

individualisirt ist- z.B. durch seine Geburt". 38 Ihm nach soll der 

Roman cier "ein eigenthUmli ches Individuum" entwerfen, "das die Begeben
heiten bestimmt, und von ihnen bestimmt wird" .39 Das Teleologische ist 

wi chtig: der Romancier soll "Ein Individuum zu Einem Zweck" fUhren. 40 

Noval i s proklamiert ausdrUcklich das Individuelle zum Romansujet: "Die
ser Wechsel, oder die Veranderungen Eines Individuums - in einer conti

nuirlichen Rei he mac hen den i nteressanten Stoff des Romans a us. "41 Der 

Zweck der Poesie ist die "Darstellung des Gemiit hs - der innern Welt in 

ihrer Ge samt heit". 42 

Der archimedische Punkt, von dem heraus der individuelle Entwicklungs

gang teleologisch enbtorfen und die Wechselwirkung von Held und Welt zu 
einem schonen Ganzen synthetisiert wird, ist der Geist des Autors, der 

al s fichtianisches Raffungspr i nzip der Zentrifugaltendenz aller Dinge 

entgegenwirkt und eine neue, vollkommene Welt bildet: 

Alle Dinge haben eine Centrifugaltendenz - Centripetal werden sie 
durch den Geist - dort wirkt der Geist gegen jede natUrliche 
Neigung der Or ga n e und zwingt sie sich zu Einer Bildung zu 
vereinigen [,] um Einen Punct her zu consolidiren- er bildet 
eine Welt aus nichts - Er bildet erst das Fes t e .43 

Die weltschopferische Kraf t des Dichters bedingt die "passive Natur des 

Romanhelden. Er ist das Organ des Dichters im Roman. "44 An dem Helden 

37 

38 

Der fragmentarische Gehalt der Novalisschen Notizen und Randglos sen 
birgt die wesentli che Gefahr in s ich, daS der Leser den Zusammen
hang verfehlen kann. 

Novali s . Schr iften, II, S. 579 [Alle Hervor hebungen in Novalis-Zi-
ta ten im Orig i nal]. 

39 Ebd. , I I , S. 580. 
40 Ebd., II, S. 580. 
41 Ebd., II, S. 580. 
42 Ebd. , I I I , S. 650. 
43 Ebd., II, S. 581. 
44 Ebd., III, S. 639f. 
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demonstriert der Romancier seine dichterische Zentripetalkraft, indem 

er die Synthese vom Individuellen und Universellen vertritt. Diese 

Krafte verhalten sich komplementar zueinander: "Jede Wirckung ist von 

einem hohern Genius begleitet. Die individuelle Seele soll mit der 
Weltseele Ubereinstimmend werden." 45 

Da die individuelle Person in ihrer Endlichkeit "der Keim zu einem 

unendlichen Genius" ist,46 ist es die Aufgabe des Romancilrs, das End
lich-Reale so darzustellen, da~ das Unendlich-Ideale hervorleuchtet. 

FUr Novalis heiSt der Prozee der Romantisierung in bezug auf den Men

schen, da~ das "niedre Selbst" mit "einem bessern Selbst" identifiziert 

wird.
47 

Der zentrale Begriff in Novalis' Personenlehre ist denn auch 
der der Synthese: "Ei ne acht synthetische Person is t ei ne Person, die 

mehrere Personen zugleich ist -, ein Genius. "48 Als harmonische Ein
heit49 reprasentiert die Person das Unendliche: "Das Individuum lebt 
im Ganzen und das Ganze im Individuum." 50 

Seine dichterische Wirksamkeit sieht Novalis nicht als "Decomposition 

[ ... ] der Welt", sondern als "eine Variations Operation"; 51 demnach 

soll der Dichter die Welt "ordnen, einrichten und bilden kHnnen". 52 

Das Prinzip der Variation in der hierarchischen Ordnung gilt fUr Nova

lis nicht nur als Weltprinzip, 53 sondern auch als literarische Richt

linie. Nach der LektUre des Meister-Romans notiert er sich: "Darstel

lung eines Gegenstandes in Reihen - (Variationsreihen - Abanderungen 

etc.) So z.B. die Personendarstellung in Meister, die schHne Seele und 
Natalie [ ... ]."54 Aus diesem Konzept vom Menschen als monadische Ab
wandlung eines hHheren Prinzips geht hervor, wie stark die Novalissche 

45 Ebd., II, S. 643. 
46 Ebd., III, S. 250. 
4 7 Ebd. , I I, S. 545. 
48 Ebd. , I I I , S. 250. 
49 Vgl. ebd., I II, S. 250. 
50 Ebd., II, S. 533. 
51 Ebd. , I I, S. 554. 
52 Ebd., II, S. 554. 
53 Vgl. ebd., III, S. 429. 
54 Ebd. , I I , S. 64 7. 
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poetologie unte r dem EinfluB der Leibnizschen Monadologie steht. 

Als Romantiker fordert Novalis vom Romancier, wie vom Dichter Uberhaupt, 

den ontologischen Charakter der Welt zu offenbaren. Der Ansatzpunkt 
ist das Bekannte, demnach sollen die Romanfiguren "lauter bekannte Per

sonen"55 sein. Durch den ProzeB der Romantisierung rnuB das Bekannte, 

das Typenhafte, poetisch gesteigert, d.h. individualisiert werden durch 
den Bezug auf das Absolute. FUr Novalis steht das Individuelle ni ernals 

isoliert da, sondern es i st reprasentativ f Ur das Universelle. 

3. Die Figur des Helden in Novalis' Roman 
. . I f a· 56 He~nr~c 1 von 0 ter ~ngen 

Vorbemerkung 

Bekanntlich hat Novalis sich anfangs voller Begeisterung Goethes Meister

Roman als Studienobjekt zugewendet, sich spater aber enttauscht davon 

abgekehrt. Am 11. Februar 1800 notiert er sich: "W[ilhelrn1 M[eisterJ 

ist eigentlich ein Candide, gegen die Poesie gerichtet." 57 Seine Kritik 

am Meister--Roma n betrifft den Helden, dessen Bildungsweg er in seinen 

Notizen als "die Wallfahrt nach dem Adelsdiplom" bezeichnet .58 DaB 

Goethe seinen Helden aus dem Bereich der Kunst in den der praktischen 

Tatigkeit, und zwar in den der Okonomie hat fUhren konnen, empfindet 

Novalis als einen unverzeihlichen VerstoB gegen das Wesen de r Poesie. 
In seiner Enttauschung konzipiert er einen den Meister zu Ubertreffen
den Roman. In diesem Entwurf gilt sein primares Interesse dem Roman

helden, der als ein Anti-Meister erscheinen sollte. 

55 Ebd., III, S. 581. 
56 Ziti ert wi rd nach der Kohl hammer-Ausgabe von Navalis. Schriften, 

I, hg. Richard Samue l (Stuttgart , 1965). 
57 Ebd., III, S. 646. 
58 Ebd., III, S. 646. 
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3.1 Das Erzahler-Held-Scherna 

Uberlegen, ruhig, gelassen erzahlt der Erzahler die Geschichte seines 

Helden. Von olyrnpischer Hohe aus Uberschaut er Heinrichs ganze Lebens
geschichte; dabei kennt er die innersten Regungen aller Romanfiguren 
und wei~ sie zu interpretieren. Die Gelassenheit des Erzahlers wurzelt 
in seinern ruhigen Wissen urn die Bestimmung des Helden, dessen Bildungs

gang er aus olyrnpisch-distanzierter Hohe nicht nur beobachtet, be

sch reibt und kornrnentiert, sondern auch in die gro~eren Zusarnrnenhange 
von Leben und Poesie einordnet. 

Dieser Erzahler verfahrt sehr sparsam mit au~erern Detail seines Hel

den . Biographische Auskunft zu Heinrichs Aiter und Herkunft wird zu 

Anfang der Geschichte gegeben. Irn Gegensatz zu der DUrftigkeit des 

biographischen, au~ert der Erzahler sich explizit Uber das dichterische 
Wesen seines Helden. Zu Anfang des sechsten Kapitels hebt der souve
rane Erzah 1 er den Kontras t hervor zwischen den "Menschen, die zum Han

deln, zur Ges chaftigkeit geboren sind", und "jenen ruhigen, unbekannten 

Menschen, deren Welt ihr GemUth, deren Thatigkeit die Betrachtung, 

deren Leben ein leises Bilden ihrer innern Krafte ist". (S. 266} Die 

handelnden Menschen unterscheiden sich durch Geschaftigkeit, Aktivitat, 
Zweckrna~igkei t und VernUnftigkeit. Sie fUhren ein extrovertiertes Da
sein: "Sie sind Helden, und urn sie her drangen sich die Begebenhei

ten, die geleitet und gelost seyn wollen." (S. 266) Im Gegensatz zu 
den handelnden 'Helden' leben die 'Dichter' ruhig, abseits, introver

tiert. Als Reflektierende haben sie die "Rolle des GernUths in dieser 
menschlichen Welt" zu vertreten, wahrend die Handelnden "die auBere[nJ 

GliedrnaBen und Sinne und die ausgehenden Krafte derselben vorstellen". 

(S. 267) Synchronisierend funktionieren GernUt und Gliedma~en, Dichter 
und Helden; jenen kornmt aber die die Welt bestimmende Rolle zu, denn 
nur sie, "diese seltenen Zugrnenschen" (S. 267), vereinigen Jenseits 
und Diesseits in sich: "Freye Gaste sind sie, deren goldener Fu~ nur 

leise auftritt, und deren Gegenwart in Allen unwillkUhrlich die FlUgel 
ausbreitet." (S. 267) 

Nach dieser Reflexion Uber den Gegensatz von Dichtern und Helden er
klar t der Erzahler explizit: "Heinrich war von Natur zum Dichter ge
boren." (S. 267} Mit dieser Konstatierung kennzeichnet der Erzahler 
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den Helden. In diese r Formel ist summarisch das Strukturgesetz des 

Ofterdingen-Romans mitgegeben: alles Au~ere lost Inneres aus, alles 

Romangeschehen steht im Zeichen der Entgrenzung und Verinnerung des 

Au~eren. 59 Wird anfangs noch durch die Traum-Berichte der Kontrast 
von Traum und Realitat sichtbar gemacht, so wird er im Laufe des Ro

mangeschehens immer wenige r relevant, indem der Bereich des Traumes 
den der alltaglichen Real i tat progressiv verdrangt. Durch das Deja
vu-Erlebnis des Helden verliert die au~e re Welt ihre sonstig periphere 

Signifikanz. Indem sie verinnerlicht wi rd, wird sie romantisiert, ge

winnt sie ihre wahre Ex i stenz. "Die Welt wird Traum, der Traum wird 

Welt" ( S. 319), heif3t das bedeutungsschwere Astral is-Wort . 

3.2 Der Weltgehalt 

Wie ein Wilhelm Meister von Jugend auf einen dunklen Trieb zur Bildung 
empfindet, so kennt Heinrich von Ofterdingen "ein tiefes, inniges Trei

ben" (S. 195) zur blauen Blume, Traumgegenstand der Sehnsucht. Diese 
Sehnsucht ist es, die He i nr i chs Wesen und Bildungsweg bestimmt. Von 

innen kommt der geheimni svol le Orang, die Welt der Poesie kennenzuler

nen. Diese Neigung zum Poet i schen macht sich bei Heinrich dermaf3en 

erkennbar, daf3 die Kaufl eute ihm sagen: "Es dUnkt uns, ihr habt Anla

ge zum Dichter." (S. 208) Ihnen muf3 Heinrich eingestehen, daf3 er 
schon von Dichtern und Sangern sprechen horen, noch nie aber ei nen 

gesehen habe. Er hat abe r ei ne grof3e Sehnsucht nach der Kunst, denn: 

"Es ist mir, als wUrde i ch manches besser verstehen, was jetzt nur 
dunkle Ahndung in mir i st ." (S. 208) Dieses Totalitatsstreben Hein

richs geht auf schonste Weise in ErfUllung. Durch die Dreizahl von 

Marchen (die Arion-Sage, die Atlantis-Legende und das Klingsohr-Mar
chen), von mannlichen Bi ldungsfiguren (der Bergmann als Kenner der 
Natur, der Einsiedlergraf als Erforscher der Geschichte, und Klingsohr 

als Dichter-Asthetiker ) und von weiblich-poetischen Gestalten (Zulima, 

Mathilde und Zyane) werden Heinrichs Ahnungen progressiv genahrt und 
in Erkenntnisse verwandel t . 

59 Vgl. Wolfgang Kayser, Das sprachliche Kunst~erk. Eine Einfuhrung 
i n die Literaturwissenschaft (MUnchen, 1965), S. 308. 
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Anders als Wilhelm Meister begeht Heinrich von Ofterdingen keine Irr

tUme r . Sein eigener Wille erweist sich im volligen Einklang mit dem 

schicksalsteuernden Zufall . Oieses Einverstandnis von Daimon und 
Ananke, 60 das sich als das den Helden bestimmende Lebensprinzip in dem 

klassischen Bildungsroman WilheUn Meister s Lehr jahre erwiesen hat, 61 

la13t im Ofter dingen-Roman auf das die Klassik und Romantik bestimmende 
Weltverstandnis von prastabilisierter Harmonie schliel3en, und schlagt 

eine BrUcke zwischen Wilhelm Meister und Heinrich von Ofterdingen als 

geschlossene Romanhelden. 62 

Es sind menschliche Gestalten, die Heinrichs Entfaltung zum Dichteri

schen lenken. Als humane Reprasentanten der verschiedenen Lebensberei

che (Handel, Natur, Geschichte, Kunst und Religion) pragen sie den Welt
gehalt des Of terdingen-Romans eindeutig als anthropomorph . Wie im 

Meister-Roman gilt hier der Umgang mit Menschen als notwendige Pramisse 
fUr die individuelle, entelechische Entfaltung. Es ist die Erfahrung 

des Einsiedlergrafen gewesen, "dal3 ein junges Herz nicht allein seyn 

kann, ja dal3 der Mensch erst durch vielfachen Umgang mit seinem Ge
schlecht eine gewisse Selbstandigkeit erlangt". (S. 256) 

Die Ofterdingen-Welt steht im Zeichen des Wartens. Der Reichtum der 
diesseitigen Welt liegt dunkel-verborgen, wartend auf eine Erschliel3ung, 

die nur durch die Poesie vollzogen werden kann. Erst die Dichter, als 

"Wahrsager und Priester, Gesetzgeber und lirzte" (S. 211), geben den 

Menschen durch die magische Kraft der Poesie "eine unbekannte herrliche 
Welt zu vernehmen". (S. 210) In ihren Worten aul3ert sich die Verhei -
13ung von der Wiederkehr eines goldenen Zeitalters. 

3.3 Die LinienfUhrung 

Der Hauptstrang der Erzahlung im Of terdingen-Roman ist der Proze13 der 
Poetisierung, der am Helden exemplifiziert wird. Heinrichts dichteri-

60 Dieses Einverstandnis von Charakter und Notigung affirmiert Heinrich 
als sein eigenes Lebensgesetz, wenn er im Gesprach mit Sylvester 
sagt, er habe gelernt einzusehen, "dal3 Schicksal und GemUth Namen 
Eines Begriffs sind". (S. 328) 

61 Vgl. die vorliegende Arbeit, S. 95. 
62 Vgl. ebd., S. 109f. 
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sche Natur erregt die Aufmerksamkeit verschiedener Personen, die sich 

als Lehrer urn den Lehrling gruppieren. Im Laufe des Romangeschehens 

erzahlen etliche Figuren ihre Lebensgeschichten, die als Seitenstrange 
retardierend wirken, zu gleicher Zeit aber die thematische Kulisse des 

Haupts tra nges vorwegnehmen, i ndem a 11 e di ese Fi guren in i hren Lebens

geschichten dasselbe Gesetz, dem der Held verpflichtet ist, entdeckt 

haben, namlich die Harmonie von individuellem Willen und Uberpers6nli
chem Schicksal. 

Die individuelle Entdeckung und gemeinsame Anerkennung eines fUr alle 

Menschen geltenden Lebensgesetzes bestimmt die kompositionelle Komple

mentaritat von "Erwartung" und "ErfUllung". Durch Addition von Gespra
chen und Erzahlungen drangt der Hauptstrang sich linear-progressiv 
fort. Indem jedes Gesprach und jede Erzahlung aber eine selbstandige 

Einheit bilden, zeigt die LinienfUhrung bei alles Linearitat ei ne stark 

zyklische Bewegung, die Anfang und Ende, Vergangenheit und Zukunft im
mer wi eder zusammendrangt. 63 Ei ne Vermi schung von addi t i ven und korre

lativen VerknUpfungsprinzipien laSt sich hier beobachten. 

3. 4 Die Figur als Formelement 

Die tragende Substanzschicht, in die alle Handlungsstrange mUnden, ist 
die Figur des Helden. Heinrich von Ofterdingen verk6rpert die zentri

petale, geniale Kraft der Poesie, in der alle Lebensbereiche erst ihre 
eigentliche Ex i stenz und Signifikanz gewinnen. Die Begegnung mit der 

Umwelt er~1eckt das latent Dichterische im Helden, das Sein in Sinn 

verwandelt. 

lm Ofterdingen-Roman handelt es sich vielmehr urn die Erweiterung und 

Entfaltung des BewuStseins al s urn die Tatkraft des Helden. Das Wort 
Goethes, daS der Romanheld leidend sein mus,64 findet im Novalisschen 
Roman eine praktische Exemplifizierung. Heinrich erleidet die Welt · 

63 Wenn Zyane Heinrich auf seine Frage, "Wo gehn wir denn hin?" antwor
tet: "Immer nach Hause" (S . 325), so ist damit die komprimierte 
Formel fUr diese zyk l ische Bewegung gegeben. 

64 Vgl. die vorliegende Arbeit , S. 86. 
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und nimmt sie synthetisierend in sich auf. Seine Aktivitat ist eine 
geis t ige: die RUckverwa ndlung von Welt in Traum. Er findet also seine 

ErfUllung nicht im Bereich der praktischen Tatigkeit, sondern in dem 

der Poesie. 

Heinrich von Ofterdingen ist - im Lukacsschen Sinne - kein problemati
sches Individuum, das die Dialektik von Innerlichkeit und Welt, von 

subjektiver Idee und transsubjektivem Ideal aufzeigt. Seine Sehnsucht 

auBe r t sich als Postulat von Erwartung und ErfUllung, das die romanti
sche Abwandlung der klassischen Polaritat von Praformation und Epigene

se vertritt. 65 Als Geni us ist Heinrich von Ofterdingen ein entelechi
sches Wesen, dessen Wissen urn eschatologische Geborgenheit die leben

spendenden Krafte der Immanenz synthetisierend bewahrt und vorbeugt, 

daB die Sehnsucht - in der Gestalt der Liebe - in Wahnsinn entartet. 

Der Potentialis der Romantik, die Zerrissenheit von Innerlichkeit und 

Welt zu veranschaulichen , aktualisiert sich nicht im Ofterdingen-Roman. 

Heinr ich von Ofterdingen kennt die transzendente Obdachlosigkeit bzw . 

Heimatlosigkeit nicht, denn sein Weg fUhrt "immer nach Hause". Heinrich 

ist der gereifte Genius, der die lebenzerstorende Immanenz Werthers -
die sehnsUchtige Genialitat ohne transzendente Bestimmung - aufhebt, 
und die lebenspendende Totalitat von erwartender Entelechie und sich 

erfUllender Sehnsucht reprasentiert. 

Als Anti-Meister hat Navalis seinen Heinrich von Ofterdingen konzipiert. 
Zwar verhalten sich diese beiden Romanhelden inhaltlich divergierend 
zueinander - Wilhelm findet seine ErfUllung im Human-Praktischen, Hein
rich seine im Poet i schen -, aber s i e tendi eren zur Konvergenz, i ndem 
beide formal die Kongruenz von Realitat und Idealitat, immanenter Ge

nialitat und transzendenter Geborgenheit, Daimon Und Ananke reprasen

tieren. Trotz Navalis' Intention, seinen Helden ins Unendliche hinein
wachsen zu lassen und ihn als offene Gestalt darzustellen, hat Heinrich 

von Ofterdingen, wie sein Vorganger Wilhelm Meister, eine geschlossene 

65 Diese Pola r itat veranschaulicht sich auf pragnante Weise im Ofter-
dingen-Roman durch die Funktionalitat der Nebenfiguren, die Vergan
genes und ZukUnftiges reprasentieren. Als Pra- und Postfiguren 
vergegenwartigen sie die Simultaneitat von Entelechie und Eschato
l ogie. 
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Form. Diese Geschlossenheit wird durch die prastabilisierte Harmonie 
bedi ngt. 

Nicht formal, sondern inhaltl i ch ist Heinrich von Ofterdingen weit Uber 

Wilhelm Meisters BewuStse i nsstand vorgeschr i tten, indem er seine poeti

sche Aufgabe, die nur noch auSerhalb von der Gesellschaft erfUllt wer
den kann, positiv akze ptiert. Mit se i nem positiven AuSenseitert um ma

nifestiert Heinrich von Ofte rdingen ei nen radikalen Umschwung in bezug 
auf das Verhaltnis von Ind i viduum und Gesellschaft. Hat der Barock

mensch eine Stellung auSerhalb der Gesellschaft noch als defizientes 

Dasei n gesehen,
66 

so etabl i ert sich im romantischen Zeitalter ein Be

wuStsein von der Exklusiv i tat des Individuums, das auserhalb de r Gesell
schaft sein Dasein als Selbstsein67 fUhren kann. 

66 Vgl. die vor liegende Arbei t , S. 36. 
67 Vgl. ebd., S. 35, Anm. 14 . 
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VII I. DER HELD DES REALIST! SCHEN Rot4ANS 

1. Welt- und Menschenbild des Realismus 1 

Die organisch-dynamisch-vitalistische Weltansicht, die im klassisch

romantischen Zeitalter die Verbundenheit aller Dinge postuliert und den 

Sinnwert des Daseins garantiert, ermoglicht einen harmonischen Ausgleich 

zwischen freier Individualentfaltung und ideeller Weltbestimmung, zwi

schen Daimon und Ananke, Natur und Gnade. In diesem Zeitalter etabliert 
sich das Personlichkeitsideal der Kalokagathie, 2 das mit seinen reli
giosen lmplikationen - ldentifizierung mit einem Absoluten - dem Men

schen immer noch einen transzendenten Bezug gewahrt. Die nihilistische 
Seite der Romantik3 zerstort im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts die

ses Personlichkeitsideal, indem sie die apotropaische Aussohnung von 

Mensch und Welt derma~en zerrUttet, da~ ein illusionsloser Mensch am 

Ablauf uieses Prozesses steht. 

Bekanntlich markiert die Revolution von 1848 eine Zasur in der Geschich

te Deutschlands, nicht nur politisch-staatlich, sondern auch litera
risch-gesellschaftlich. Die gescheiterte Revolution signalisiert fUr 

den Menschen in der zweiten Ha.lfte des neunzehnten Jahrhunderts die Ohn

mach t der Philosophie und zerstort den Glauben an die weltverwandelnde 
Kraft der Idee. Die Auflosung der Hegelschen Schule markiert in der 

Tat den RUckgang des philosophischen zugunsten des naturwissenschaft

lichen lnteresses. 4 Fortan herrscht das Ideal der exakten Tatsachen
erkenntnis vor. 5 Der Positivismus versteht die Wirklichkeit nicht als 
eine gedachte, sondern als eine empirische Wirklichkeit. 

Das Interesse der zweiten Halfte des 19 . Jahrhunderts am Optischen, am 
Sinnlich-Wahrnehmbaren und Empirisch-Erforschbaren markiert fUr den 

neuzeitlichen Menschen mit seiner renaissancistischen Diesseitsfreude 

Die Bezeichnung 'Realismus' ist heute umstritten. Die vorliegende 
Arbeit will sich nicht mit dieser Kontroverse befassen. 

2 Vgl. die vorliegende Arbeit, S. 76. 
3 Vg l . ebd., S. 98f. 
4 Vgl. Ernst von Aster, Geschichte der Phi losophi e {Stuttgart, 1963), 

s. 364 0 

5 Vgl. ebd., S. 364. 
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den verh~ngnisvollen Schritt vom 'Idealismus' zum 'Materialismus'. Der 

Verabschiedung des Metaphysischen entspricht Feuerbachs Entwertung der 
Offenbarungsreligion als Phantasieprodukt einer illusionsbedUrftigen 

Menschheit. 6 Im wesentlichen zeigt der Realismus eine religionsfeind
liche Tendenz auf. 7 

Die Feuerbachsche Deu t ung vom Menschen als einem sittlichen Wesen, das 

bis zur Vollkommenheit hier im Irdischen gebildet werden kann,8 findet 

ihre kontrare Erg~nzung in Sc hopenhauers Philosophie der Resignation 

als letzter Zufluchtsort angesichts der Sinnlosigkeit der menschlichen 

Existenz in einer substantiell leidenden Welt. Der Schopenhauersche 
Atheismus proklamiert den menschlichen Intellekt als Steigerungsform 

des tierischen Intellekts. 9 Er deutet den Menschen als wesentlich ego

istisch und immoralisch , ohne Hoffnung auf Erlosung, einem irrationalen 
Fatum ausgeliefert. 

Beide Feuerbach und Schopenhauer entwerten die traditionellen Werte und 

drangen den Menschen auf seine inselhafte, individuelle Existenz zurUck. 
Mit dem Verlust an objektiver und universaler Glaubensgewi~heit gerat 

auch das Subjektive ins Schwanken. Da der neuzeitliche Mensch die ihm 

vom mittelalterlichen Christentum vermittelte Stellung nlischen Himmel 
und Erde, Gott und Tier, verloren hat, und als Ortloser immer mehr ins 

"Irgendwo" gerat, 10 wird die menschliche Identitat fragwUrdig. Der 
Verlust eines festen Ordnungsprinzips, der schon in der Spatromantik 
eingesetzt hat, 11 zerstort i n der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts 

das Bewu~tsein der hohen Bestimmung des Menschen. Der t1ensch, nun 

nicht mehr das "transzendentale Einzelsubjekt•, 12 sieht sich nicht mehr 

6 Vgl. Richard Hamann und Jost Hermand, "GrUnderzeit", Epochen deut
scher Kultur von 1870 bis zur Gegenwart , I (MUnchen, 1971), S. 42. 

7 Vgl. ebd., S. 43. 
8 Vgl. Fritz t4arti ni, Deutsche Literatur im biirgerlichen Realismus 

1848-1898 (Stuttgart, 1964), S. 30. 
9 Vgl. ebd., s. 35. 

10 Vgl. Guardini, Das Ende der Neuzeit, S. 53. 
11 Vgl. die vorliegende Arbeit, S. 99. 
12 Richard Brinkmann, liirklichkeit und Illusion. Studien iiber Gehalt 

und Grenzen des Begriffs Realismus fiir die erzahlende Dichturzg des 
neunzehnten Jahrhundert s (TUbingen, 1966), S. 313. 
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in vertikale Relation zu Gott gestellt, sondern einer Stellung der hori
zontalen, gesellschaftlichen Dimension zugewiesen. Mit dem Verlust 

einer transzendenten, no rmativen Instanz erhalt die Gesellschaft einen 

ethischen Wer t , der das Christliche auf eine Angelegenheit individuellen 

V~rhaltens reduziert. 13 Als unpersonliche Strukturen bieten Gesell
schaft und Staat dem Individuum Schutz, bedrangen aber zu gleicher Zeit 

dessen individuelles Freiheitsrecht. 14 Der Verlust der kosmisch-orga
nischen Seinsordnung, de r traditionellen Werte und Strukturen, fUhrt 

ein Krisenbewu~tsein herbei, das das Individuum einerseits in Isolation 
und Abwehr, andererseits immer mehr ins Kollektive drangt. Im Jahre 

1830 postuliert Theodor Mundt den Mythos des Individuums als anachro

nistisches Phanomen. 15 

In einer nun materialistisch orientierten Gesellschaft etablieren sich 

Besitz, Arbei t und Bildung als die neuen moralischen Werte, die das 

Human-Zivilisatorische konservieren sollten. 16 Die letzten Jahrzehnte 
des 19. Jahrhunderts bezeugen einen letzten Versuch des Individuums, 
mitten in einer zerstUckelten Welt die verlorengegangene Totalitat 
zurUckzugewinnen, sei es im Volklichen, sei es in der Verbundenheit 

mit Landschaft und Natur oder in der Wiederbelebung alter Mythen. 17 

Diese Ordnungen sind abe r "zum gro~en Teil hypostasierte Ganzheiten, 

die nicht aus der erfahrenen Tatsachlichkeit abgelesen sein wollen, 

sondern nach denen das in der Erfahrung isolierte Einzelne normativ 
angeordnet wird, und die man nach asthetischer Zweckma~igkeit als Auf

bauschemata der Erzahlkunstwerke braucht". 18 Der Surrogat-Charakter 
dieser Ganzheiten, der die Totalitat der idealistisch-klassisch-roman
tischen Epoche simulieren will , 19 vermag aber nicht, die Spaltung von 
Innerlichkeit und Welt zu heilen. Der Held steht fortan vereinzelt, 
dem Ganzen blind und ohnmachtig gegenUber, sich nur seines schmerzhaft 

13 Vgl. Martini, Deutsche Literatur im burgerlichen Realismus, S. 47. 
14 Vgl. Maurice Larkin, Man and Society in Nineteenth-Century Realism. 

Determinism and Literature (London, 1977), S. 154 . 
15 Vgl. Hillebrand, Theorie des Romans, II, S. 36. 
16 Vgl. Martini, Deutsche Literatur im burgerlichen Realismus, S. 12. 
17 Vgl. Brinkmann, Wirklichkeit und Illusion .. , S. 315. 
18 Vgl. ebd., S. 316. 
19 Vgl. ebd., S. 316. 
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tatlosen, verhandelten Daseins bewu~t. Das im idealistischen Zeitalter 

wirksame Verhaltnis von Daimon und Ananke, das die Form des Helden als 

fruchtbare und befruchtende Versohnung von Mensch und Schicksal be

stimmt, zeigt im Realismus ei nen verhangnisvollen Wandel auf, der Daimon 

und Tyche als feindliche Machte polarisiert. 

Die Erzahlkunst in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts offenbart 

das "Vielschichtige, Wi ders pruchsvolle und Fragwurdige dieser bewegten 
Zeit", 20 das sich nicht oh ne weiteres auf den Nenner des 'Realismus' 

reduzieren la~t. 21 Die Realismusforschung im 20. Jahrhundert hat aber 

den Tatbestand blo~gelegt, da~ die K~thetik des Realismus sich im we
sentlichen mit dem Subjekt-Ob jekt-Verhaltnis auseinandersetzt. 22 

Brinkmanns werkimnanente Interpretation ei ni ger realistischer Romane 

fuhrt zu dem Ergebnis, da~ der Realismus ke i ne objektive Erfassung der 

tatsachlichen Wirk li chkeit , sondern geradezu eine zunehmende Subjekti

vieru ng der Erzahlformen aufzeigt: 

Es ist ei ne eigentumliche Paradoxie, da~ eben die Fulle des Tat
sachlichen in der erzahlenden Dichtung nicht eigentlich zu einem 
verbreite r ten 'objektiven ' Erkenntnis- und Vorstellungsbesitz der 
Welt fuhrt, sondern zur differenzierten Erschlie~ung des Einzel
subjekts, seiner Organe, seiner Empfindungen und Reaktionen, in 
denen die Welt erscheinen soll; da~ bei der Suche nach den beson
deren Tatsachen mehr und mehr das Einzelsubjekt und seine spe
zifische Wirklichkeit i n den Mittelpunkt treten.23 

Ohne die Leistung von Brinkmanns vortrefflichen Strukturanalysen zu 
relat i vieren, macht Mart ini aber darauf aufmerksam, da~ sich nach 1848 

"gerade gegen die Subjektivierung der Erzahlformen in den voraufgehen

den Jahrzehnten eine Wendung zu ihrer Objektivierung durchgesetzt 

hat". 24 Martinis Forschungsbericht fuh r t zur Erkenntnis, da~ fur den 
Realismus der zweiten Jahrhunderthalfte nicht allein die 'Subjektivie
rung' formbestimmend ist, "sondern das Bemuhen urn ein Gleichgewicht 

20 Fritz Martini, Forschungsbericht zur deutschen Literatur in der Zeit 
des Rea lismus (Stuttgart, 1962), S. 1. 

21 Vgl. ebd., S. 1. 
22 Vgl. ebd., s. 7. 
23 Richard Brinkmann, Wirklichkeit und Il lus ion ... , S. 319 [Hervorhe

bung im Original] . 
24 Martini, Forschungsbericht . .. , S. 11. 
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zwischen dem Objektiven und Subjektiven, zwischen 'AuSen' und 'Innen', 

das, vielschichtig und bestandig gefahrdet, bei jedem Autor, selbst in 
jedem seiner Werke, verschiedenartig geleistet oder verfehlt wird. 

[ ... ] Es mac ht das EigentUmliche des Realismus in der Erzahldichtung 
des 19. Jahrhunderts aus, daS er angesichts der 'objektiven' Erfahrung 
der Vereinzelung der Dinge einerseits und der 'subjektiven' Erfahrung 
der Vereinzelung des Menschen andrerseits bemUht war, beides durch ei

nen 'Zusammenhang der Oinge' zusammenzuhalten, der eine Ordnung und 

Notwendigkeit Uber dem Einzelnen und Zufalligen, also eine 'Ganzheit' 
wenigstens erahnen lieS [ ... ].• 25 

2. Oas romantheoretische Konzept des Helden als handelndes Wesen 

In der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts wird die Legitimitat des 

Romans als Kunstform nicht mehr angezweifelt, sondern gelobt. Das 
haufige Erscheinen der Spiegelmetapher in romantheoretischen Reflexio

nen des Realismus akzentuiert die dem Roman zugemutete Funktion zur 
Widerspiegelung der Zeitverhaltnisse. 

Seit der aristotelischen Deklamierung des mimetischen Prinzips bleibt 

das Verhaltnis von Mimesis und Poiesis fUr die Poetik ein Zentralobjekt 
der Reflexion. Die Legitimierung der Phantasie als dichterisches Mit

tel in der Romantik, 26 rUckt dieses Verhaltnis in den Mittelpunkt des 
asthetischen Denkens und entscheidet es zugunsten des poietischen Prin

zips. In der zweiten Halfte des 19 . Jahrhunderts stimuliert das lei
denschaftliche Streben nach wissenschaftlicher Objektivitat die dich
terische Intention wieder in Richtung der Mimesis-Theorie. Im Rahmen 

dieser akuten Auseinandersetzung zwischen Mimesis und Poiesis sei Spiel
hagens Theorie des Romans 27 zu betrachten und bewerten. 

25 Ebd., S. 11. 
26 Vgl. die vorliegende Arbeit, S. 96. 
27 

Wegen ihrer weitverbreiteten Wirkung ist Spielhagens Theorie als 
die reprasentative Romantheorie des deutschen Realismus zu betrach
ten. - Zitiert wird nach dem Faksimiledruck von Friedrich Spielha
gens Beitrage zur Theorie und Technik des Romans (Gottingen, 1967). 
Alle Verweise auf diese Quelle werden im Text in Klammern ange
fUhrt. 
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Zum erstenmal in der Geschichte der deutschen Romanpoetik bietet sich 
hier eine abgeschlossene Theorie des Romanhelden. Spielhagens Roman

theorie konzentriert sich im gro~en und ganzen auf den Helden und des
sen Yerh5ltnis zur Romanstruktur . 

FUr die Romangenese setzt Spielhagen die Identit5t von Stoff und Held 
voraus. Der Dichter f indet seinen Stoff "von vornherein an eine Person 
mindes tens gebunden". (S . 14) Da der Held seine Inkarnation einem sub
jekt iven Erlebnis des Autors ver dankt , als "Tr5ger der Idee" und "Gef5~ 

des Inhalts" (S. 14) aber obj ektive Werte vergegenwartigen soll, so mu~ 
der Dichter sich einem Modell zuwenden. (Vgl. S. 22) Die Kombination 
des Subjektiven und Objektiven, des "inneren Bildes mit einem. ganz be
stimmten Modelle" (S. 27) , erzeugt den ideal en Romanhelden, der als 
"Reprasentant der ganzen Menschheit" (S. 73) figurieren kann. Die 
strukturelle Funktion des Helden erblickt Spielhagen darin, da~ er die 
organische Einheit des Romans garantiert, indem er "die Kongruenz der 
Teile und damit die Ha rmoni e des Ganzen" (S. 73) bedingt . 

Di e Ge schichte des Helden kon stituiert den Roman . (Ygl. S. 24) Als 

"Spiegelbild der Welt i n dem Umfange der Geschichte einer Einzelexi
st enz" (S . 183), soll der Roman eine pradestinierte l~armonie aufzeigen, 
die s i ch darin manifestiert, da~ dem Romanhelden "das Rechte am rechten 
Orte und zur rechten Zeit begegnet; da~ i hm a 11 e Di nge zum bes ten, nam
lich zu der bes tmoglichen Entfa l tung und Bethatigung seiner Qualitaten 
und Tugenden dienen; da~ fUr ihn kein sinnloser Zufall, sondern nur 
ein sinnreicher existiert , der etwa di e Gestalt eines Settlers ann immt, 
in Wirklichkeit aber di e Gottin der Weisheit selber ist, die ihren 
Liebling auf einem notwendigen Umwege zu dem voraus berechnet en Ziele 
lenkt und leitet" . (S. 183) 

V1ill ig im Einklang mit dem noch im deutschen Realismus wirksamen Kon
zept des Bildungsromans, i st der von Spielhagen konzipierte Romanheld 
mit den klassischen Att ribu t en der Beweglichkeit, Eindrucksfah igkeit 
und Empfanglichkeit (vgl. S. 186) ausgestattet. AusdrUcklich warnt 

Spiel hagen aber vor der Gefahr der Apot heose (vgl. S. 187), die das 
mimeti sche Prinzip verle t zen wUrde . 

Da s wesentlich l~enschliche, das der Romanheld exemplifi zieren soll, 
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erblickt Spielhagen in der Handlungsfahigkeit des Menschen. Die Kunst 
des Epikers liegt darin, "daB er Gestalten schafft, daB er diese Gestal

ten handeln laBt". (S. 89) Folgerichtig legitimiert Spiel hagen "nur 
eine Darstellungsweise: alles fUr, alles durch die Personen!" (S. 91) 

Die Personen sollen fUr sich selber sprechen und bedUrfen der Gegenwart 
des Dichters nicht. 28 Reflexionen sol len auf das Minimum beschrankt 
werden, weil sie die Handlungsfahigkeit des Helden einschranken. Der 
Held, als "das Auge, durch welches der Autor die Welt sieht" (S. 72), 
vertritt den Autor bzw. Erzahler. 

Spielhagens Untersuchung nach der Natur des Romanhelden fUhrt ihn zu 

der Erkenntnis, "daB im tiefsten Grunde in jedem modernen Roman, auch 

wenn er den Anschein der Objektivitat und Ichlosigkeit noch so streng 
festzuhalten sucht, jene approximative Kongruenz von Dichter und Helden 

stattfindet [. . . ]". (S. 132) Diese "Subjektivitiit und TendenzmaBigkeit 

jedes modernen Romans" (S. 173) schreibt Spielhagen der isolierten 

Stellung des modernen Epikers in der Gemeinschaft zu. Da der Romancier 
"inmitten und gegenUber einer unendlichen Welt einzig auf seine indivi

duelle (d.h. beschrankte) Beobachtung und Erfahrung angewiesen [ist]" 

(S. 180), soll er mittels zwei romantechnischer Mittel versuchen, den 

Widerspruch zwischen der Natur der epischen Aufgabe, d.h. Objektivitat, 
und der Natur der epischen Phantasie, d.h. Subjektivitat, zu Ubenvin

den. Das erste Mittel ist eine reiche Fabel als Ersatz fUr den Mythos; 
das zweite ist die Objektivierung des Helden - "zu einem fUr die Zeit 

typischen, fUr die aktuelle Welt reprasentativen t~enschen" (S. 180) -
durch "die Verwandlung des naiven 'Ich' in ein reflektiertes 'Er'" . 
(S. 175) Der Ich-Roman enthalt aber den Vorteil, daB der Dichter, "als 
Ich-Held und Selbsterzahler seiner Fata", die Freiheit gewinnt, "welche 

ihm als Erzahler der Fata eines dritten versagt war: seine subjektiven 
Ansichten und Meinungen ausgiebig mit einflieBen zu lassen, ohne dabei 
dem Helden in die Rolle zu fallen; ohne den Leser aus der Illusion zu 

rei Ben, daB er es immer nur mit der ei nen hande 1 nden Person zu thun hat 
und nicht mit zweien: mit der handelnden Person und dem Dichter, der 

auBer der Handlung steht und mithin ~ im poetischen Sinne - gar keine 

28 Der Dichterin George . Eliot macht Spielhagen den Vorwurf, daB sie 
"fortwahrend auf der BUhne bleibt und ihre Personen kaum einen 
Augenblick allein laBt!" (S. 94) Spielhagens Annaherung an das 
Dramatische ist unverkennbar. 
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Person ist und kein Recht hat, in dieselbe einzugreifen, ware es auch 

nur in der Form von Reflexionen, mit denen er die Handlung begleitet 

und i 11 ustriert". (S. 208f ) 

Das grundlegende Probl em, das Spielhagen umkreist, aber nicht zu arti

kulieren vermag, ist das des allwissenden Erzahlers, der nicht mit dem 
Autor gleichzusetzen ist. 29 Zwar kommt er zu der Erkenntnis, daS der 
Dichter des Ich-Romans se i ne Gegenwart und sein Wissen legitimi eren 

mus (vgl. S. 216); di e Einsicht in den substantiellen Unterschied zwi
schen Autor und Erzahler bleibt i hm aber verschlossen. 

Di e Neigung der bisherigen Spielhagen-Kritik, sich hauptsachlich mit 

einer Ablehnung bzw. Widerlegung der These von der Objektivitat des 

Dichters zu befassen, 30 bedeutet eine einseitige Reduzierung der Spiel

hagenschen Romantheorie und verkennt den Tatbestand, daS Spielhagen die 

dichterische Problemati k seiner Zeit dolmetscht, namlich die Gefahr des 
Steckenbleibens im Subjektiven einerseits, der unpoetischen Objektivie

rung anderseits . 

Dem Verk 1 arungswi 11 en des poet i schen Rea 1 i smus entsprechend31 hat 

Spielhagens Theorie einen Aussohnungscharakter, der sie mit der klassi

schen Romanasthetik verbindet. Obwohl Spielhagen die Kluft zwi schen 

Ich und Welt kennt, ist se i ne Theorie auf eine klassische Versohnung 

von Ich und Welt ausgerichtet . Die zentripetale Deutung des Helden 

al s formaler wie inhalt l icher Bezugspunkt des Romans zeigt ein noch 

am Individuum orientiertes Weltbild. 

29 Dieser Unterschied wUrde erst in der Romanpoetik des 20. Jahrhun-
derts geklart werden, vor allem durch die bahnbrechende Untersu
chung Kate Friedemanns, Die Rolle des Erzahlers in der Epik (1910). 

30 Vgl. Winfried Hellmann, "Objektivitat, Subjektivita t und Erzahl
kunst. Zur Romantheor i e Friedrich Spielhagens", Deutsche Roman
theorien, I, hg. Reinhold Grimm, S. 210. 

31 Vgl. Hillebrand, 1'heorie des Romans , II, S. 61. 
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3. Die Figur der Heldin in Fontanes Effi Briest32 

3. 1 Das Erzahlschema 

Der Spielhagensche Aufruf zur Verwissenschaftlichung des Romans durch 
erzahltechnische Objektivitat, macht das Phanomen des Erzahlers und 

sei nes Hervortretens oder aber Verschwindens zum drangenden Problem 

der Romanpraxis in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Das 
Fontane von Spielhagens Theorie Kenntnis genommen, aber keinen ent

schiedenen Standpunkt zu ihr eingenommen hat, geht daraus hervor, daS 
er sie das eine Mal als "reine Quackelei" bezeichnet hat, das andere 

Mal, in einem Brief an Spiel hagen, gemeint hat, "das Hineinreden des 
Schriftstellers" sei "fast immer von Ubel, mindestens UberflUssig". 33 

In seiner Romanpraxis zeigt Fontane bestimmte "entwicklungstypische 

Parallelen zu Spielhagens Theorie des Erzahlobjektivismus und der Mo
dellpoetik [ ... ]", 34 die nicht nur seinen Kontakt mit den Entwicklungen 

in der europaischen Literatur bestatigen, 35 sondern auch seine stiltech-
36 nische Annaherung an den Naturalismus bezeugen. 

Diese entwicklungstypischen Parallelen zum erstrebten Erzahlobjektivis

mus lassen sich vor allem erblicken in Fontanes Gesprachsstil, der eine 
pseudodramatisch-dialogische Form der direkten Darstellung dem Beri cht 

durch einen vermittelnden Erzahler vorzieht . 37 Diese Kunst der Dialog

darstellung erreicht einen Hohepunkt in Fontanes Effi Briest. 38 S~e 

32 Zitiert wird nach der Winklerverlag-Ausgabe von Theodor Fontanes 
Romane (MUnchen, 1969). 

33 Zitiert nach Peter Demetz, Formen des Realismus: Theodor Fontane . 
Kritische Untersuchungen (MUnchen, 1964), S. 218f. 

34 Martini, Deutsche Literatur im burgerlichen Realismus , S. 741. 
35 Spielhagens Objektivitatstheorie ist keineswegs ein isoliertes Pha

nomen in der europaischen Literaturgeschichte. Seine Postulierung 
des pseudodramatischen Neutralitatsideals koinzidiert mit den roman
theoretischen Reflexionen Balzacs und Flauberts, die die Unperson
lichkeit des Erzahlers als wUnschenswert betrachten. Vgl. Demetz, 
Formen des Realismus . .. , S. 218. 

36 Vgl. Martini, Deu tsche Literatur im burgerlichen Realismus, S. 741. 
37 Die Zunahme der Gesprachssituation im Roman und die Annaherung an 

die Alltagssprache bezeugen eine Tendenz, die die dialektmaSige 
Darstellung im Naturalismus vorwegnimmt. 

38 Vgl. Martini, Deutsche Liter at ur im bargerlichen Realismus, S. 769. 
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wirkt nicht nur individua l isierend, indem sie das Personliche artiku

liert, sondern auch relat i vierend, indem sie das Chimarische, das Para

doxale derart akzentuiert , daS der Glaube an das Absolute erschUttert 
wird. 

Die dialogische Form vergegenwartigt das tragische GegenUber von Effi 

und Inns tetten. Zum beg lei chenden Mitei nandersprechen kommen s i e ni e

mals, weil dessen Signal, die Liebe, fehlt . Das Gesprach, das wesent

lich ein Zeichen des Humanen is t, verstummt, wenn die inhumane Pedante

rie der Prinzipien das mensch l iche Verhalten reglementiert. 

In der Dialog-Situation kann der Leser sich nicht auf einen zuverlas si

gen, weltdeutenden Erzah ler ve rl assen. Das von dem Gesprachsstil ent

larvte Paradoxon verhindert ein geselliges Einverstandnis von Erzahler, 

Held und Le se r. Indem der Fontanesche Erzahler seine Nichtidentitat 

mit seinen He l den zur Neutralitat raffiniert, gewinnen diese eine Auto

nomitat, die den Nabelstrang zwischen Held und Erzahler zerreiBt. 

Wenn der Erzahler der Ef fi-Briest-Gesc hichte sich offentlich zeigt, so 

wird seine Erscheinung gekennzeichnet durch distanzierte Unpersonlich

keit und mangelhafte Tei l nahme. Er begleitet die Erzahlhandlung weder 

mit Reflexionen und al l gemeinen Sentenzen noch mit ironischen Richtig

stellungen. 39 Niemals ausert er sich unvermittelt zu der Frage der 

39 Das heiSt aber keineswegs, daS der Erzahler ni cht gegenwartig ist . 
Den Spielhagenschen Denkfehler, daS der Autor bzw. Erzahler ver
schwindet, wenn er seine Figuren handelnd vorfUhrt, korrigiert Wolf
gang Kayser kategorisch : "Es ist einfach ein Fehler zu glauben, 
daS bei UnterdrUckung al ler explizi t en Meinungsauserungen der Erzah
ler selbst verschwande . Implizit ist er in den objektivsten Bericht
satzen vorhanden : er ist da im Wor t schatz, in der Satzgliederung, 
im Tonfa 11 , in der Satzverkniipfung [ ... J." EntstehuYIIJ und Krise des 
modernen Romans, S . .. 28. Im wesentlichen markiert das Erzahlschema 
in Effi Briest den Ubergang von der auktorialen zur personalen Er
zahlsituation. Urn der Forderung nach Objektivitat im Roman entspre
chen zu konnen, "muBte die Gestalt des auktorialen Erzahlers, der 
von einem Uberlegenen oder gar allw i ssenden Standpunkt aus das Ge
schehen auf hochst personliche, d.h. subjektive Weise leitet und 
kommentiert, verschwi nden . Der persona l e Roman ist daher ein erzah
lerloser Roman in dem Sinn, daB der Leser hier nirgends persiinliche 
ZUge eines Erzahlers ausmachen kann und daher auch gar nicht den 
Eindruck bekommt, als werde erzahlt. Im personalen Roman wird ge
zeigt, vorgefUhrt, dargestellt." Sta nzel, Typische Formen des Ro
mans, S. 40. Das Hervortreten des personalen Erzahlers erblickt 
Stanzel in der zweiten Halfte des 19 . Jahrhunderts . Vgl . ebd . , S. 39 . 
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Schuld. Das erzahlerische Interesse richtet sich auf die dialektische 

Verkettung von Charakter und Ereignis, auf die damonische Verzwickung 

von Individuum und Gesellschaft, auf den nicht-metaphysischen Mechanis

mus der Determination. 

3.2 Der Weltgehalt 

Die Vorherrschaft der szenischen, pseudodramatischen Darstellung in 

Effi Briest, mit einer pragnanten Abwesenheit des Monologischen, fi
xiert die Aufmerksamkeit auf den redenden, nicht den handelnden Men

schen. Wenn die Gemeinsamkeit des geselligen Gesprachs ihm versagt 

wird, so mus er in leidender Einsamkeit verschmachten und verstummen. 
FUr den Fontaneschen Menschen gibt es kein ZurUckweichen ins Monologi
sche; es gilt das Individuell-Autarkische auSerhalb der Gesel l schaft 

nicht mehr. Wenn er sein Dasein nicht als Mitsein realisieren kann , 

bleibt ihm nur die resignierende Passivitat, das Versickern in den Tod 

hinein. 

Effi Briest zeigt eine noch nicht von der feudalen Herrschaft geloste 

Welt, in der die adligen BUrger in ihrem taglichen Gang das Gesell

schaftlich-Normati ve, nicht mehr das Religios-Jenseitige, zu bewahren 

versuchen. Da das Gesellschaftliche aber im Institutionellen und in 
entl eerten Formen erstarrt ist, fehlt ihm die Wahrung des Humanen, der 

Liebe. 

lnstetten rettet seine gesellschaftliche Existenz, indem er Effi zu 

gesellschaftlicher Isolierung verurteilt. Nicht aus Liebe, sondern 
aus gesellschaftlichen RUcksichten handelt er, wenn er Crampas zum 

Duell auffordert und Effi in die periphere WUste der Gesellschaft ver
bannt. Seinen EntschluS motiviert er folgenderweise: 

Man ist nicht bloS ein einzelner Mensch, man gehort einem Ganzen 
an, und auf das Ganze haben wir bestandig RUcksicht zu nehmen, 
wir sind durchaus abhangig von ihm. [ . .. ] Man braucht nicht 
glUcklich zu sein, am al lerwenigsten hat man einen Anspruch da
rauf, und den, der einem das GlUck genommen hat, den braucht man 
nicht notwendig aus der Welt zu schaffen. [ ... ] Aber im Zusam
menleben mit den Menschen hat sich ein Etwas ausgebildet, das nun 
mal da ist und nach dessen Paragraphen wir uns gewohnt haben, 
alles zu beurteilen, die andern und uns selbst. (S. 516) 

Dieser Ehrenkultus - Ersatz eines metaphysischen Gerichts - determiniert 
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das Leben des Einzelmenschen, macht ihn zur Marionette, keiner indivi

duellen Entscheidung mehr fahig. Der Kom1idie zuliebe spielt Innstet

ten seine Rolle und vollzieht eine germanisch-heidnische Rache-Moral, 
die die Welt zur Opferstitte ohne Erl1isung macht. 

Ohne das Grundelement Liebe als Nahrung des Lebens, erscheint auch die 
Natur nicht mehr als das Organisch-Gewachsene, sondern als leblose Ku

lis se einer buhnengerechten Handlung, die sich im Interieur - in Hau

sern, Silen und Salons - vollzieht . Der Fontanesche Mensch kennt die 

organische Verbundenhe i t mit der Natur nicht mehr . Sein Lebenskreis 

beschrankt sich auf das Gesellschaftliche . 

Hat ein Heinrich von Ofterdingen noch die liebevolle FUhrung durch eine 

anthropomorphe Welt erfahren k1innen,40 so bleibt der Heldin Effi Briest 
die Erfahrung des Menschlichen in der Gestalt des Barons von Innstetten 

versagt. In einer erbarmungslo5en Welt steht sie unter dem unerbittli
chen Gesetz einer sikularisierten, schicksalhaften Pradestination, die 

das individuelle Gluck und das Uberpers1:in l iche Wohl nicht auszuglei

chen vermag. Die klassisch-romantische Auss1ihnung von Daimon und 

Ananke, die einer transzendent verstandenen Pradestination entstammt 
ist, 41 verwandelt sich im Zeitalter des Realismus in ein lebenzerst1i

rendes Gegenuber von Mensch und Schicksal, das die individuelle, ente
lechi sche Entfaltung zur Selbstverwirklichung nicht mehr erlaubt . 

3.3 Die LinienfUhrung 

Die gegebenen Eigenschaften der Figuren - Effis Orang zur Freiheit, 

Innstettens Prinzipiengebundenheit - bestimmen die Handlung , die jeweils 
die Charaktereigenschaften intensiviert. In diesem dialektischen Ver

hiltnis von Charakter und Handlung vollzieht sich der Kausalnexus mit 

einer unerbittlichen Konsequenz, die dem Menschen seine Freiheit raubt. 

In Effi Br iest is t vorwi egend ei ne konsekuti ve Form der VerknUpfung 

40 Vgl. die vor l iegende Arbeit, S. 107. 
41 Vgl. die vorliegende Arbeit, S. 78f. 
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wirksam. 42 Das motorische Moment bildet Effis Heirat mit dem viel alte

ren, prinzipienfesten Baron von Innstetten. Der Veranlagung Effis als 
Naturkind, vorgezeichnet im Motiv des Fluges,43 das ihre Damonie als 
"Tochter der Luft" {S. 314) akzentuiert, wird vom gesellschaftlichen 

Gesetz der Schwerkraft Schranken gesetzt, die ihre bedrangte Seele wie
derum zum Ausbruch zwingen. Da dieser Ausbruch zur Freiheit - wesent

lich ist es ein Ausbruch aus der Vereinsamung der institutionalisierten 
Ehe - einen Versto(3 gegen den Ehrenkultus bedeutet, lost er ·"den Mecha

nismus der gesellschaftlichen Moralkonvention"44 aus, der Effi zur Ver
einzelung und schlie(31ich zum Tode verurteilt. 

Es i st zwar ironisch, aber dennoch geradezu typisch fUr das kausale 

VerknUpfungsprinzip, da(3 Effis Verhaltnis mit Crampas erst sechs Jahre 
nach dessen von Effi durchgefUhrter Beendigung, durch den 'Zufall' auf
gedeckt wird. In diesen sechs Jahren hat sie sich zu rehabilitieren 

versucht, und sich mit ihrem Gefangensein innerhalb der gesellschaft

lichen Konvention abgefunden. Da die sakularisierte Gesellschaft nur 

den starren Kausalnexus von Schuld - Rache - Opfer kennt, kommen die 
christlichen Begriffe SUnde - Reue - Gnade nicht mehr in Frage. 

3.4 Die Figur als Formelement 

Das konsekutive VerknUpfungsprinzip la(3t schon erkennen, da(3 das Haupt

interesse des Erzahlers nicht der Heldin Effi Briest an sich, sondern 

dem komplizierten Verhaltnis von Individuum und Gesellschaft gilt. In 
Effi Briest ist die gesellschaftliche Existenz Vorbedingung der indivi-

42 Zum konsekutiven VerknUpfungsprinzip vgl. Lammert, Bauformen des 
ErzahZens, S. 56-62. Das konsekutive Prinzip fixiert die Aufmerk
samkeit auf die Kausalzusammenhange des Geschehens, die manchmal 
erst am Schlu(3 aufgedeckt werden. Die Faszination der Fabel liegt 
vor allem im Spiel mit Ellipse oder aber in der Intensivierung be
sonderer Momente. Die Fabel entspringt einem "Wurzelereignis", das 
"eine Kette unausweichlicher Folgeereignisse" auslost, die den t4en
schen "ei nem unerbittl i ch konsequenten Schi cksa 1" unterwi rft. Ebd. , 
s. 60f. 

43 Zu einer eingehenden Analyse des Flug-Motivs in Ef fi Briest vgl. 
Demetz, Formen des ReaZismus ... , S. 211-215. 

44 Martini, Deutsche Li tera tur i m burgerZichen Rea Zismus , S. 792. 
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duellen Existenz 45 - Dase i n ist Mitsein, und viee versa. Eine isolierte 

Einzelexistenz auSerhalb der Gesellschaft ist Effi unmoglich, sie kran

kelt und stirbt. 

Die Wandlung de r Gott-Mensch-Relation in die Mensch-Mitmensch-Relation 
drangt die Frage nach der Schuld und der sozialen Verantwortung in den 
Vordergrund. An Effi Briest exemplifiziert Fontane den Widerspruch von 

Schuld und Nichtverschuldetse i n, die Komplexitat von Charakter und 

~c~. 

In ihrem Verhaltnis zu dem Major Crampas hat Effi imner das GefUhl des 

Getriebenseins. Einerseits von der Damonie ihrer vitalistischen Natur, 

andererseits von dem Ve rhangnis der Umstande getrieben, handelt sie 
unfrei, ohne Leidenschaft, fast traumwandlerisch, doch mit dem Wissen 

urn ihre Schuld und Angst, das ihrer offenen Natur ein LUgenspiel auf

zwingt. Effi wird sich selbst fremd - hiermit eroffnet Fontane eine 

neue Erfahrungsschicht . 46 

Anfangs nimmt Effi alle Schul d auf sich. Spater projiziert sie ihr 

Schuldbewustsein auf Innstetten und meint, "er sei schuld, weil er nUch

tern und berechnend gewesen sei und zuletzt auch noch grausam" . (S. 568) 
In ihren letzten Krankheitstagen wird ihr aber klar, "daS er in allem 

recht gehandelt". (S. 568) So versohnt sich Effi mit der Welt und ge

winnt die geistig-psychologische Einheit des Ich wieder - ein Gestus, 

der ihre Gestalt als schone Seele apotheotisch steigert. 

Entscheidend fUr die Form der Heldin in Effi Briest ist des Erzahlers 

Wille zur Versohnung, der alles Paradoxale nivelliert . Die Ei nheit des 
Romans liegt da her nicht in der Handlung, sondern in der zentripetalen 

Figur, deren versohnende Gestik die wiedergewonnene, monadenhafte Har

monie von Ich und Welt paradigmatisch konstituiert. Der Einzelfall 
gewinnt hier reprasentative Signifikanz. An Effi Briest exemplifizie-

45 Im Bildungsroman gilt das Umgekehrte - die individuelle Existenz 
und deren Verwirklichung al s Bedingung zur fruchtbaren Einordnung 
in die gesellschaftl i che Ex istenz . Vgl . die vorliegende Arbeit, 
s. 88. 

46 Vgl . Martini, Deutsche Literatur im burgerlichen Realismus, S. 791. 
Leise praludierend nimmt Fontane hier das Thema der Entfremdung im 
20. Jahrhundert vorweg. 
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ren sich die problematischen menschlichen Verhaltnisse des ausgehenden 

19. Jahrhunderts. Obwohl die Frage der Schuld in diesem Roman offen 

bleibt, bedingt die versohnende Weltansicht des Erzahlers die geschlos
sene Form der Heldin. 
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IX. UBERBLICK 

1. Das romantheoretische Konzept des Hel den 

von Huet bis Spielhagen 

Ein Uberblick Uber die romantheoretischen Ansichten in bezug auf den 
Helden bis zu Ende des 19. Jahrhunderts, enthUllt eine sprunghafte Ent

wicklung, von ihren zogernden Anfangen bei Huet bis zur pseudowissen
schaftlichen Ausarbeitung einer abgeschlossenen Heldentheorie bei Spiel
hagen. Auffallig ist, da~ die Romantheorie den Helden anfangs kaum be

rUcks i chti gt, s i ch aber zunehmend mit i hm befal3t, vor a 11 em sei t dem 

klassisch-romantischen Zeitalter mi t seinem im Zeichen der Humanitat 
stehenden Interesse a~ der Einzelexistenz. 

Die Huetsche Definierung des Romanhelden als Liebesheld1 wird urn den 

Radius der Menschlichkeit erweitert und bereichert durch Blanckenburgs 

Ver such uber den Roman, der die Darstellung des lnnern- zwar noch 

chronologisch-biologisch verstanden als der Ablauf einer Menschenge
schichte - befUrwortet . Blanckenburgs Romantheorie schafft die Grund

lage fUr die Romanpoetik des 19 . Jahrhunderts, die weitgehend von der 
Idee des Entwicklungsromans gepragt is t . 2 

Die Keimzel le der Romantheorien des ausklingenden 18. und der ersten 

Halfte des 19. Jahrhunderts ist die Le i bnizsche Monadenlehre. Der 

gemeinsame Faktor dieser Theorien ist die Proklamierung des individuel
len Helden als Reprasentant der ganzen Menschheit. Das Gen i alisch
lndividuelle, als monadische Abwandlung eines hoheren, absoluten Prin

zips, ist zugleich einmalig und reprasentativ, und allerdings nicht 
einsam, sondern teleologisch auf einen abso l uten, transzendenten Bezug 
ausgerichtet, der in prastabilisierter Harmonie die entelech i sche Ent
fa ltung bi s zur Vervo 11 kommnung hi n 1 enkt. 

Blanckenburg hat das Wesen des Romanhelden als 'l eidend ' charakteri-

1 Vgl. die vorliegende Arbeit, S. 37. 
2 Vgl . Wolfgang Freese, Mystischer Moment und ref lekt i erte Dauer . Zur 

epi schen Funktion der Liebe im modernen deutschen Roman (Gopp i ngen, 
1969)' s. 26 . 
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siert3 und damit die Lebensart des sich bildenden Individuums des Ent

wicklungsromans vorweggenommen. Die fragmentarischen Heldentheorien 

der Klassik und Romantik eskalieren dieses Charakteristikum: Goethes 
Konzept des Romanhelden als einer die Welt erleidenden Figur,4 findet 

ihre pointierte Zuspitzung in Navalis' Akzentuierung der passiven Natur 

des Romanhelden. 5 

Diese Thesen von der leidenden bzw. passiven Qualitat des Romanhelden 

grUnden in dem tiefen Vertrauen auf den auktorialen Erzahler, der den 

Lebens- und Entwicklungsgang des sich bildenden Helden auf solche Weise 

zu lenken weiS, daS die entelechische Entfaltung die teleologi sche Er

fUl l ung heiSt. In der Geborgenheit einer prastabilisierten Welt ist 
der Romancier Rhapsode und der Held sein Saiteninstrument. Zusammen 

bilden sie ein ethisch-asthetisches Ensemble, dessen Symbiose, leben
spendend und formbewahrend, die Existenz der Mitglieder konserviert 

und garantiert : die des aktiven Dichters in seiner gUtigen Allwissen

heit, und die des passiven Helden in seiner leidenden Empfanglichkeit. 

Die Romantheorien der Aufklarung, der Klassik und der Romantik konsta

tieren ein symbiotisches Erzahler-Held-Verhaltnis, kurzum: der Held 
lebt aus dem Erzahler. In den Worten Navalis' heiSt es: der Held 
"ist das Organ des Oichters im Roman". 6 Als Sprachrohr des Erziihlers 

hat der Romanheld keine selbstandige Existenz, keine Autonomie. Da er 
vollig unter dem Dirigat des allwissenden Erzahlers steht, hater kein 

Eigenleben, ja auch keine Geheimnisse vor dem Erzahler. Er ist keine 
geheimnisvolle, sondern eine eindimensionale, klar umrissene Figur mit 
deutlich gepragten Eigenschaften, kurzum: eine geschlossene Figur. 
Der Erzahler entscheidet Uber Anfang und Ende, Herkunft und Bestimmung 
seines Lebens. 

In klassischer Tradition diktiert auch Spielhagens Romantheorie einen 
den Helden zum Guten fUhrenden, pradestinierten Entwicklungsgang,l 

3 Vgl . die vorliegende Arbeit, S. 53. 
4 Vgl. ebd., S. 86. 
5 Vg l . ebd., S. 102. 
6 Naval i s . Schri f t en, III, S. 640. 
7 Vg l . die vorl iegende Arbeit, S. 116. 
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akzeptiert aber nich t mehr das symbiotische Verhlltnis von He l d und 

Erzlhler oh ne weiteres al s gUltig fUr den Roman seiner Zeit, der sich 

durch die neue Dominanz der Wissenschaft in Frage gestellt sieht. Das 
kongruente Erzahler-Held-Verhl l tnis8 will Spielhagen verwande l n in ein 

disgruentes - i n seiner Termi nologie: in ein objektiviertes Verhllt

nis. Spielhagen konzi piert den Helden nicht mehr als leidend bzw . 

passiv, sondern al s ha ndelnd,9 d.h. autonomisiert, unabhlngig vomEr

zlhler. Wenn der Romanheld s i ch dem Dirigat des Erzlhlers entzieht, 
nicht mehr bloS als Sprachrohr-Inst rument existiert, so versteht sich, 

daS sein Solo-Auftreten neue, gehe imnisvolle Dimensionen gewinnt, die 

nicht mehr so unproblematisch zu definieren sind . Die neugewonnene 

Autonomie des Romanhelde n im Realismus bedingt in der Tat den Ubergang 
von der auktorialen zur personal en Erzlhlsituation. 10 

Die BemUhung der Spielhagen-Kritik, sich blos mit einer Ablehnung oder 

Widerlegung der Objekt ivi tltstheorie zu befassen,11 hat den Blick ver

stellt fUr den entsche idenden Wandel des Heldenkonzepts, der sich durch 
Spielhagens Romantheori e voll zieht. Obwoh l Spielhagens Theori e im 

groSen und ganzen noch von de r klassischen Asthetik geprlgt ist, 12 

heiSt seine Umdeutung des Heldenwesens vom Leidenden zum Hande l nden, 

von UnmUndigkeit zu MU ndigkei t, einen Schri tt ins Neuland des 20 . Jahr
hunderts. 

2. Die romanpraktische Entwi cklung des deutschen Helden 

Der Uberblick Uber reprlsentative Romantheorien im klassisch-roman t i

schen Zeitalter hat Akt i vi t lt oder Passivitlt seitens des Roma nhelden 

als ein wichtiges Kriter i um zur Formbestimmung desselben bloSgelegt. 
Di eses Kriterium ist nicht bl oS theoreti sch entworfen, sondern grUndet 

8 Vgl. die vorl i egende Arbe i t, s. 56. 
9 Vgl. ebd., s. 117. 

10 Vgl . ebd., s. 120' Anm. 39. 
11 Vgl. ebd., s. 118. 
12 Vgl. ebd., s. 118. 
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sich auf die Romanpraxis selber. 13 Die Etablierung dieses dem Roman 

als Genre deduktiv abgerungenen Kriteriums hat eine fruchtbare Wechsel
wi rkung zwischen romantheoreti schem Konzept und romanprakti scher Reali
sierung des Helden animiert. 

Das Phinomen der passiven Lebensqualitit des deutschen Romanhelden, 

das Goethe so scharfsinnig als 'leidend' bezeichnet hat, 14 entspricht 

einem Topos der Innerlichkeit, der eher auf die Erweiterung des geisti

gen Bewustseins als auf die Verwirklichung weltverindernder Taten aus
gerichtet i st. In der Goetheschen Werthergesta lt wi rkt di eses Bewust

sein so expansionistisch, daS es den Helden vom Leben verfremdet. Auch 
Wilhelm Meister und Heinrich von Ofterdingen kennen die Dialektik von 
Innerlichkeit und Welt, aber Uberwinden sie, indem sie als entelechi

sche Wesen mit transzendenter Bestimmung der teleologischen ErfUllung 

ihrer !deale zugefUhrt werden. 

Die tatenlose Passivitit des deutschen Romanhelden ist die Kulisse 

seiner geistig verinnerlichten Aktivitit, seines bewustseinserweitern
den, welterprobenden Reflektierens, das die Uberschaubare Welt mikro
kosmi~ch-logisch zu ordnen versucht. Die Annahme der geistigen Akti

vitit des Erzihler-Helden als archimedischer Punkt15 gedeiht in einer 
organischen Weltansicht, die ihre Aktualitit erst urn die Mitte des 19. 

Jah rhunderts preisgegeben hat. 16 Das dynamisch-vitalistische Prinzip 

der klassisch-romantischen Weltansicht, die dauernd qualitative Stei

gerung und Vervollkommnung innerhalb eines homogenen, transzendent 
garantierten Systems erstrebt, ist die Voraussetzung fUr die Existenz 

des geschlossenen Romanhelden als lnbegriff des heroisch-isthetisch 
gesteigerten Menschentums. Das absolute Weltverstindnis, in dem der 

13 In dieser Hinsicht hat Blanckenburgs Versuch iiber den Roman muster-
hafte Bedeutung. Seine Orientierung an Wielands Agathon belegt das 
deduktive Verfahrensprinzip in der deutschen Romantheorie. 

14 Vgl. die vorliegende Arbeit, S. 86. 
15 Vgl. ebd., S. 102. 
16 Im Verheldung-Phanomen manifestiert sich das Autochthone der Welt

bild-Pramisse: das Heldenbild vertritt meist ein atavistisches 
Wel tbild. 
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Organismusgedanke wurzelt , bietet den fruchtbaren Nahrboden fUr den 

sich dynamisch entwickelnden Menschen als Krone der Schopfung. 17 

Die symbiotische Koexistenz von organischem Dynamismus und individuel

lem Heroismus feiert ihren asthetischen Hohepunkt in dem Helden des 

Entwicklungsromans. 18 Sein immanenter Wunsch nach Totalitat erfUllt 
und vollzieht sich in einer l i nearen Lebenskurve, die meist einen An

fang nirnmt in den JUnglingsjahren, in denen das individuelle Bewustsein 
des Helden sich etabliert, und ihren Abschluf3 feiert mit der Reintegra

tion des Helden in die menschliche Gesellschaft. Die Frage ist nie

mals, ob der Held das Leben bewaltigen kann, sondern wie er si ch zu 

einer harmonischen Personlichkeit ausbilden kann. Sein hervorragendes 
Charakteristikum ist seine Empfanglichkeit fUr die EindrUcke die ihm 

die Auf3enwe l t als Dejd-vu-Erlebnis spendet. Zwar ist er von Umweltver
haltnissen bestin~bar, aber als Auserwahlter kann er seine pradesti

nierte Bestirnrnung niemals verfehlen. Er tragt das Gesetz der Entele

chie in sich und verwirklicht es in einer organisch verbundenen, daher 

menschenfreundl i chen Welt. In solch einer Welt, die die individuelle 
Entwicklung niemals gefahrdet, .steht "die zur Totalitat ausgebildete, 

gereifte Gestalt, von vornherein fest•. 19 

Beides Romantheorie und Romanpraxis registriert in der zweiten Halfte 

des 19. Jahrhunderts di e Ablosung der organischen Weltansicht durch 

ei ne ration a 1 i sti sche. Spiel hagen verl angt nun vom Romanhe lden, ni cht 

mehr Reagenz, sondern Akteur zu sein. In der Tat zeigt die Romanpraxis 

des Realismus, wie in der vorliegenden Arbeit an Fontane wahrgenommen, 

eine ZerstUckelung der Erzahler-Held-Identitat und die strukturelle 

Autonomisierung des Helden. Gerade der pe rsonale Erzahler, der nicht 
mehr von hypostasierten Ideen, sondern von empirischen Fakten ausgehen 

17 

18 

19 

Das Ergebnis der his t orisch-analytischen Untersuchung in der vorlie-
genden Arbeit konsti t uiert Homogenitat als Voraussetzung fUr die 
Existenz des traditionellen deutschen Romanhelden, und nimmt damit 
Standpunkt ein gegen Lukacs' These, daf3 Homogenitat Heldsein verhin
dert. Vgl. die vorliegende Arbeit, S. 20f. 
Der Entwickl ungsroman ist wesentlich eine Heldengeschichte. Vgl. 
Petsch, Wesen und Formen der Erzahlkunst, S. 296. 
Kayser, Entstehung und Krise des modernen Romans, S. 25. 
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will, wird sich der Relativitat der Reali tat bewu(3t. 20 Die Dinge ent

ziehen sich der subjektiven Deutung. Die menschliche Gestalt verliert 

ihre eindimensionale Deutlichkeit und wird geheimnisvoll . 21 Der Held 

laSt sich nicht mehr als unkompliziertes Wesen durch eine harmlose Welt 

fUhren . Er zwingt den Erzahler, seine problematische Psychologie jetzt 
unter die Lupe zu nehmen. 

Der Realismus markiert eine subtile Formveranderung des Romanhelden, 

deren Konsequenzen im 20. Jahrhundert ihre volle Tragweite gewinnen und 
die geschlossene Form des herkommlichen Romanhelden endgUltig sprengen 

wUrden. Da der realistische Erzahler nicht mehr die organische Weltan
sicht kennt, daher weniger zum auktorialen Erzahlstil tendiert, gewinnt 

der Romanheld eine strukturelle Autonomie, die die ursprUngliche Held
Erzahler-Identitat allmahlich in eine Erzahler-Held-Konfrontation ver

wandelt. Der Romanheld, nicht mehr unter der Patronage des mit gottli

chen Eigenschaften ausgestatteten Erzahlers stehend, wird, der Spielha

genschen Forderung gema(3, mUndig . Die Ansichten des Erzahlers und die 
Existenz des Helden decken sich nun nicht mehr. Der Romanheld wird 

eine geheimnisvolle Gestalt, deren Herkunft und Destination unbekannt 

sind. Eine sakularisierte Pradestination in der amorphen Gestalt des 
Schicksals bestimmt sein Leben, das fortan nicht mehr unter dem Zeichen 

des Friedensvertrages, sondern dem des Kampfes steht. Der realistische 

Roman zeigt aber noch einen starken Willen zur Versohnung, der die 
Dissonanz von Held und Welt in Konsonanz verwandelt. 

3. Die geschlossene Form des traditionellen Romanhelden 

Die geschichtlich-analytische Methode der vorliegenden Untersuchung hat 
die Form des traditionellen Romanhelden als geschlossen postuliert. 
Diese Geschlossenheit kennzeichnet den Helden von seinen literarischen 

Anfangen bis zum Einsatz des Realismus, der mit seiner rationalisti

schen Akzentuierung der immanenten Transzendenz den endgUltigen Bruch 
zwischen Irnmanenz und Transzendenz im Natural i smus vorwegnimmt. Im 

20 Vgl. Brinkmann, Wi r kl i chkeit und Illusion ... , S. 312 . 
21 Vgl. Kayser, Ents t ehung und Krise des modernen Romans , S. 28f. 
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Realismus, als Vorbereitungsphase der Moderne, etabliert sich das ver

gesellschaftete Individuum, das angesichts immanenten Engagements nicht 
mehr uber die hermetische Geschlossenheit des traditionellen Romanhel

den verfUgt. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung kann der Begriff 'geschlossen', 

der bisher heuristisch verwendet worden ist, nun erliutert werden. Die 

geschlossene Form des traditionellen Romanhelden wird an erster Stelle 

durch die organische Weltansicht bedingt. Diese Weltansicht kennzeich

net sich durch eine utopische Totalititsvision, die eine geschlossene, 
heilsame Verbundenheit aller Dinge voraussetzt. Romanpraktisch uberge
setzt, heiSt das absolute Weltverstandnis ein kongruentes Erzihler-Held

Leser-Verhiltnis. Der Romanheld, als Objektivierung eines absoluten 

Wertsystems, inkarniert beide di e Organik und die Dynamik der ihn be

sti~nenden Weltansicht . 

Die organische Weltansicht feiert ihr hochstes Prinzip im Kunstlerischen. 

Der Kunstler ver gegenwirtigt nicht nur den Kulminationspunkt der organi

schen Entwicklung, sondern muS dem Organismus eine sinnreiche Deutung 

verleihen. Der Dichter, als Prophet und Arzt, muS den Sinn des Seins 
offenbaren, indem er die Wirklichkeit prosaisch ordnet und die Struktur 

der organischen Welt, d.h . den Kausalnexus bloSlegt. Die individuelle 

Existenz des Romanhelden, als Instrument eines auktorialen Erzihlers, 

spiegelt die Geschlossenheit der organischen Welt. Weil der Romanheld 
unter dem ubi quitiren Auge des omni potenten Erzahl ers kei ne private 

Existenz fUhren kann, ja seine Lebensgeheimnisse vor ihm nicht verber

gen kann, ist er eine geschlossene Figur, die in symbiotischer Verbun

denheit mit dem ihm Leben spendenden Erzihler existiert. 

Die organische Weltansicht ist auf eine balsamische Versohnung von Ich 
und Welt, Immanenz und Transzendenz ausgerichtet. In dieser Weltansicht 

hat das Bose nur eine periphere, hochstens eine katalytische Bedeutung. 
Auch wenn der Held irrend vagabundiert, gefahrdet das Bose niemals seine 
transzendent garantierte Bestimmung. Diese isthetische Theodizee ver

hindert die transzendente Obdachlosigkeit bzw. Heimatlosigkeit , die des 
Helden Sehnsucht in Wahnsinn verwandeln konnte. Da der geschlossene 
Held die organische Weltansicht exemplifiziert und als Inbegriff des 
Gut en und Schonen fi guri ert, i st er im wesentl i.chen unprob 1 ema tisch; 



-133-

so sind ihm "seine Ziele in unmittelbarer Evidenz gegeben, und die Welt, 
deren Aufbau dieselben realisierten Ziele geleistet haben, kann ihm fUr 
ihre Verwirklichung nur Schwierigkeiten und Hindernis se bereiten, aber 

niemals eine innerlich ernsthafte Gefahr". 22 

Der geschlossene Held ist ein geniales Wesen mit Entelechie. Seine 
Genialitat manifestiert sich als Sensibilitat, wodurch er Welt in sich 
aufninunt, d.h. verinnerlicht, und sein geistiges Bewuj3tsein erweitert. 

Diese Lebensqualitat des traditionellen Helden hat Goethe treffend als 

'leidend' charakterisiert. 23 Der geschlossene Held ist der Genius, 
der kraft seiner zentripetalen Lebensqualitat die Welt erleidet, sie 

aber nicht als fremde, sondern kontingente Welt empfindet, da das trans

subjektive Ideal seiner subjektiven Idee entspricht. Pramisse fUr die 

Geschlossenheit des Genius ist die transzendente Garantie der genialen 

Entelechie. Solange die Entelechie transzendent garantiert ist, ist 

nicht das Bose, sondern das Gute die determinierende Lebensmacht, die 
der Sehnsucht des Helden ErfUllung gewahrt und sie zu gleicher Zeit ~o r 

dem Wahnsinn rettet. In dieser heilen Welt stehen individuelle Frei

heit und Uberpers6nliches Gesetz, Natur und Gnade in dem glUcklichsten 

Verhaltnis zueinander. Die prastabilisierte Befruchtung von Daimon und 

Ananke veranschaul i cht s i ch im apo 11 i ni schen We sen des hermeti sch ge

schlossenen Helden, der mit seinem Lichttrieb niemal s f.ehlgehen kanh. 
Als ausgewogene Pers6nlichkeit, die den Einklang von Monade und Kosmos 

exemplifiziert, leidet der Held des geschlossenen Romans nicht an der 

Fremdheit von Mensch und Welt. 

Das beglUckende Verhaltnis von Daimon und Ananke praformiert die Welt 
des Helden als einen humanitaren Ort, dessen archimedischer Punkt trans
zendent garantiert ist. Die organische Textur einer animistisch be

strahlten Wirklichkeit inspiriert ein humanes, heroisches Dase in, das 
wiederum die Umwelt anthropomorphisiert. Der geschlossene Romanheld 
empfindet ein inniges Verhaltnis mit der Natur und den Dingen. Sie 
entziehen sich ihm niemals, sondern begleiten ihn auf seinem Lebensweg. 
Sie sind die Chiffren seiner Welt und lassen sich symbolisch deuten. 

22 Lukacs, Die Theorie des Romans ... , S. 67. 
23 Vgl. die vorliegende Arbeit, S. 86. 
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An ihnen kann er den Sinn seines Lebens dechiffrieren und die dynamisch

vitalistische Steigerung aller Formen ins Transzendente deduzieren. 

Das Ausgerichtetsein auf Versohnung und transzendente Bestimn1ung konden

siert im Hoffnungsprinzip, das sich als Lebensprinzip des traditionel

l en deutschen Romanhelden konstituiert. Nicht Zweifel, sondern ein ger
manisch-christlicher Geist der konstanten Treue und Hoffnung kennzeich
net den geschlossenen Helden. Als entelechische Figur mit transzenden

ter Bestimmung kennt er nicht die Hybris, sondern nur die demUtige Hoff
nung auf GlUck und ErfUllung . Dieses Totalitatsstreben, vom auktoria

len Erzahler genahrt, bedingt die geschlossene Form des Helden. 

Die Frage, inwiefern das Christentum einen Beitrag zur Erhaltung der 

geschlossenen Form des Helden geliefert hat, kennt bisher noch keine 

ihrer Aktualitat gerechte Antwort. Wahrend christliches und literari

sches Denken einander im Mittelalter und Barock befruchtend nahrten, 24 

haben sie seit den FrUhphasen der Aufklarung, mit den beginnenden Aus

einandersetzungen zwischen Glauben und Wissen, autonomisierte Positio
nen bezogen, aus denen heraus sie einander immer mehr kritisch beleuch
tet haben. 25 "Mit dem Sturm auf die Bastille begann der Sturm auf die 
christlich, metaphysisch, spatbarock, mythisch und nach Standeordnungen 

fi xierte Ganzheit." 26 Obwohl es dem Christentum nicht gelungen ist, 

diesen Anschlag auf das Ganzheitsbild abzuwehren, ist eines klar: 

Die schrittweise Neuorientierung und Veranderung des abendlandi
schen BewuBtseins, die sich im vierzehnten und fUnfzehnten Jahr
hundert anbahnte, im sechzehnten und siebzehnten vollzog, schlieS
lich alle Bereiche des Denkens erfaBte und alle Formen des Lebens 
durchdrang, dieser ProzeB der Emanzipation und Weltlichkeit ging 
nicht von den literarischen Schriftstellern aus. Nicht die Lite
ratur hat die Glaubenskrise der Neuzeit gemacht oder gebracht. 
Wohl hat sie ihrerseits mitgeholfen, dieses neue BewuBtsein, und 
damit die Glaubenskrise, zu formulieren. Aber sie hat damals wie 
heute nur formuliert, was mehr oder minder in der Luft lag.27 

Kurz, Uber moderne Literatur ... , I, S. 114. 

ebd., II, S. 299 . 

24 Vgl. 

25 Vgl. 
26 Ebd. , II , S. 299. 
Z7 Ebd. , I, S. 114. 
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Die geschlossene Form des traditionellen Romanhelden, die die vorlie
gende Arbeit als Totalitat von Immanenz und Transzendenz postuliert, 

bestatigt die wesentlich konservative bzw. konservierende Natur der 
herkommlichen Romantheorie und -praxis. 



DRITTER ABSCHNITT 

DIE ENTWICKLUNG DES HELDEN ZWISCHEN DER 

JAHRHUNDERTWENDE UND DEM ZWEITEN WELTKRIEG 

I. DAS MENSCHENBILD DIESER JAHRZEHNTE 

Das Janu sgesi cht des 20 . Jahrhunderts la6t sich nicht leicht skizzieren. 

Im Gegensatz zu vorigen Jahrhunderten, die das Signum eines bestimmt en 
We ltbildes tragen, kennt das 20. Jahrhundert "weder ei n verbi nd l iches 

philosophisches System, nach der Art des Thomismus, noch ein tra9endes 
WertgefUge [ ... ]". 1 Dieses Jahrhundert, dessen proteische Gestalt sich 
in keine herkommli chen, fest umri ssenen Kategorien einordnen la6t , pen

delt hal t los hin und wi eder zwischen Mathematik und Mystik. 

Das exaltierte Erlebni s der diesseitigen Wirkli chkeit in der zweiten 
Halft e des 19. Jahrhunde r ts i st die nukleare Kraft, die im 20. Jahrhun

dert die Einhe i t des We ltbildes sprengt. Die positivistische Naturwis

senschaft des 19. Jahrhundert s, genahrt durch eine antiidealistische, 
diesseits or i entierte Ph il osoph i e, akzeptiert nur das sinnlich Wahrnehm
bare als gUltig-normi erend f Ur menschli ches Dasein und vollzieht so den 

Bruch zwischen Immanenz und Transzendenz. Die nicht mehr theologisch 
fundi erte, sondern technisch ori entierte Naturwissenschaft fixiert den 

archimedi schen Punkt ni cht mehr im Transzendenten, sondern im Immanen
ten. Di e pos itivistische - im wesen~lichen antitranszendente - Natur
wissenschaft definiert das Leben nicht mehr metaphysisch, sondern phy

s ikalisch-chemisch.2 Der Glaube des Positiv i sten, das Leben in seiner 
Substantialitat mikroskop isch erfassen zu konnen, erfahrt aber zu Anfang 

des 20. Jahrhunderts durch Nax Plancks Quantentheorie und Albert Ei n

steins Relativitatstheorie eine ErschUtterung, die den Sturz der klassi
schen Phys ik herbeifUhrt . Angesi chts neuer Erkenntnisse verabschiedet 

1 J . . h . h s 8 ens, Statt e~ner L~ tercrturgesc ~c te , . . 
2 Vgl . Walter Urbanek, Deutsche Li-terutur. Das 19 . und 20. Jahrhunder t. 

Epochen . Gesta lten. Gesta ltungen (Bamberg, 1978), S. 10 . 
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der moderne Physiker die pos"itivistische Methode als unzulanglich und 

nimmt seine Zuflucht immer mehr zu Symbolen und Chiffren, da das neue 

Weltbild nicht mehr 'anschaulich', sondern nur noch mathematisch erfai3-

bar sein sollte. 3 Erst im 20. Jahrhundert zieht der Mensch die seeli
schen Konsequenzen eines Kopernikus: die Welt, die sich nicht mehr urn 

Gott, sondern um die Sonne dreht, ist ein isolierter, einsamer Planet 
im Universum, dessen Ganzheit nicht mehr Uberschaubar ist. 

Das naturwissenschaftliche Denken begrUndet im 19. Jahrhundert ein neues 

Menschenbild, das dem Wandel des organischen Weltbildes in ein mechani
sches entspricht. Das positivistische Determinationsdenken vollzieht 

die Umkehr des theologischen Menschenbildes ins zoologische. 4 Darwin 

rechnet die Variabilitat der Lebewesen nicht langer einem gottlichen 
Schopfungsprozej3 zu, sondern einer natUrlichen Evolution, die durch 

einen Selektionsprozej3 raffiniert wird. Der darwinistischen Ablosung 
vom christlichen Supranaturalismus entspricht Taines Milieutheorie, die 

von der Voraussetzung ausgeht, "daj3 nicht der groj3e Einzelne den ge
schichtlichen Ablauf bestimmt, sondern daj3 die klimatischen, rassischen 

und okonomischen Ursachen das Primare sind". 5 Die Tainesche Milieutheo
rie, die im wesentlichen ein Ausdruck det· Entheroisierung ist,6 erschUt

tert die ideelle Deutung des Menschen als freies, selbstbestimntendes 

Wesen und determiniert ihn als Kollektivwesen, das als Produkt seiner 
Umgebung keine Freiheit kennt. Die Entmythologisierung des Individuums 

als zentripetale Kraft im Weltall vollzieht sich, wenn die Proklamierung 

der okonomischen Gesellschaftsphilosophie des Marxismus sich am Ende des 
19. Jahrhunderts durchsetzt und die gesellschaftlich-wirtschaftliche 
Zweiteilung von Bourgeoisie und Proletariat bedingt. Diese Philosophie 
bewertet den Menschen rein materialistisch als okonomischhandelndes We
sen, dessen Produktivitat der Gesellschaft zugute kommen sollte. 

3 Vgl. ebd., S. 152. 
4 Vgl. Lersch, "Das Bild des Menschen in der Sicht der Gegenwart", 

Menschenbild und Lebensfuhrung, S. 13f. 
5 Richard Hamann und Jost Hermand, "Naturalismus", Epochen deutscher• 

Kultur von 1870 bis zur Gegenwar t , II (MUnchen, 1973), S. 117 . 
6 Vgl. ebd., S. 118. - Die Wirkung der Taineschen Milieutheorie lai3t 

spezifisch marxistische EinflUsse nachweisen. Vgl. ebd . , S. 117. 
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Die mechanisch-pragmatische Auffassung des Menschen und des Lebens Uber

haupt provoziert urn die Jahrhundertwende starken Protest, der sich vor 

allem in den Schriften Friedr i ch Nietzsches 7 sehr deutlich manifestiert. 

Mit prophetischem Blick beschreibt Nietzsche schon vor 1890 das Phano
men, das man urn die Jahrhundertwende als fin de sieele bezeichnete, 
womi t man ei ne Stimmung der MOdi gkeit, der Dekadenz und des Unt'ergangs 
andeuten wollte. Den Grund dieser Untergangsstimmung erblickt Nietz
sche vor allem in der Spannung zwischen Vergangenheit und Gegenwart. 
Eine gewisse Kenntnis der Vergangenheit wie eine Auseinandersetzung mit 
ihr halt Nietzsche fUr notwendig, aber ni cht blo(3 zur "Vermehrung der 
Erkenntnis", sondern "immer nur zum Zweck des Lebens [ ... ]". 8 Diese 
Dialektik von Erkenntnis und Leben, Wissenschaft und Kunst ist der rote 
Faden in Nietzsches Werk . Immer kommt es fUr ihn auf das Leben an; da
her stammt seine Diffamierung des "ausgeh6hlten Bildungsmenschen",9 

des sen hervorragendes r~erkma 1 Nietzsche a 1 s ei nen merkwUrdigen Gegen-

sa tz zwischen I nnerl i chke it und Konvent ion, zwischen Bi 1 dung und Leben 
empfindet. 10 Weil der Be lehrung die Belebung, der Bildung das Leben 
fehlt, diagnoziert Nietzsche den modernen Menschen als krank und lei
dend "an einer geschwachten Pers6nlichkeit". 11 

Das Heilmittel fUr diese Krankheit erblick t Nietzsche in der Duplizitat 
des Apollinischen und des Dionysischen. Wahrend das Apollinische das 
MaB und die Selbsterkenntnis des Individuellen fordert, 12 bedarf es 

7 Wegen der zahllosen WidersprUche und Perspektiven, die Nietzsches 
Werk kennzeichnen, gibt es zahlreiche Nietzsche-Deutungen. Im Laufe 
des 20. Jahrhunderts haben vor allem zwei Deutungen sich durchge
setzt: Nietzsche erscheint als Vorkampfer des Nationalsozialismus 
und schlieBlich als Exi stenzphilosoph . Die vorliegende Arbeit be
fa(3t sich nicht mit dieser Kontroverse, sondern interessiert sich 
nur fUr die Nietzschesche Thematik von Geist und Leben, insofern sie 
bezeichnend fUr das Krisenbewu(3tsein des fin de sieele und fUr das 
Heldenkonzept im deutschen Roman ist. - Zitiert wird nach der Stu
dienausgabe von Nietzsches Werken in vier Banden, ausgewahlt und ein
geleitet von Hans Heinz Holz (Frankfurt am Main, 1968). 

8 Ebd. , I , S. 206. 
9 Ebd . , I , S. 215 . 

10 Vgl. ebd., I, S. 207 . 
ll Ebd., I, S. 212. 
12 Vgl. ebd., I, S. 41. 
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zut iefst des Dionysischen, das "das ganze Ubermas der Natur in Lust, 

Leid und Erkenntnis" 13 verlautbart und das Einswerden des Individuellen 
mit dem Ursein bezweckt. 14 

Wahrend das Apollinische komplementar zum Dionysischen steht, verhalt 

sich der asthetische Sokratismus - dessen oberstes Gesetz lautet: "Al
les muf3 verstandig sein, urn schon zu sein"15 - feindlich-kontrar zum 

Dionysischen. Den wahren Gegner Dionysos' erblickt Nietzsche in Sokra

tes, dem "Nicht-Mystiker", 
16 dem "Typus des theoretischen Menschen". 17 

Den sokra ti schen Gl auben, "daf3 das Den ken, an dem Leitfaden der Kausa

litat, bis in die tiefsten AbgrUnde des Seins reiche, und daf3 das Den
ken das Sein nicht nur zu erkennen, sondern sogar zu korrigieren imstan
de sei",

18 
lehnt Nietzsche entschieden ab. Ander Stelle der sokrati

schen Wissenschaft hofft Nietzsche die dionysische Weisheit zu sehen. 

Das Postulat des Apollinisch-Dionysischen animiert die Entstehung eines 

neuen Heldenbildes, das nicht nur das Klassisch-Schone, sondern auch 
das Romantisch-Krankhafte beinhaltet. Die ominosen Lebensmachte, die 

im Bildungsroman des 19. Jahrhunderts niemals den Bannkreis der klassi

schen Harmonie zu durchbrechen vermogen, gewinnen im modernen deutschen 
Roma nhelden formale Bedeutung: 

Das Klassische wird, nachdem es von Nietzsche als das Apollinische 
erkannt ist, reif fUr das BUndnis mit der Psychologie, der ratio
nalen Konstruktion, der Moralistik, der Analyse und stellt sich 
als die Vollendung der Aufklarung dar. Das Dionysische wird auf
nahmefahig fUr das Pathos, die Tragik, die Unberechenbarkeit und 
Ratselhaftigkeit des gelebten und erlittenen menschlichen 
Daseins.19 

Der Nietzschesche Aufruf zum amor fati ist ein leidenschaftliches Ja-

13 
Ebd., I, S. 42 [Hervorhebungen in Nietzsche-Zitaten im Original]. 

14 Vgl. ebd., I, S. 57. 
15 Ebd. , I , S. 7 4. 
16 Ebd., I, S. 78. 
l7 Ebd. , I , S. 83. 
18 

Ebd., I, S. 84. 
19 

R.M. Alberes, Geschichte des modernen Romans, aus dem Franzosischen 
Ubers. von Karl August Horst (DUsseldorf, 1964), S. 85. 
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sagen zum Diesseits, ein Pladoyer fUr ein neues Verstandnis vom Leben 

als Inbegriff des Liebens und des Leidens . 20 Dieser Hymnus auf das 

Leben findet urn die Jahrhu ndertwende ein gro~es Auditorium, das in der 
Nietzsche-Lektiire vor allem eine RUckkehr zum 14ystischen verni11111t. 
Bergsons elan vi tal wird zum Ausgangspunkt der neuen 'Lebensphiloso
phie'21 und bringt die Grundlagen des Positivismus und Natural i smus ins 
Wanken. 22 

Nietzsches Ablehnung der herkommlich christlich-bUrgerlichen Moral, die 

der antiburgerlichen Ges i nnung des Naturalismus entspricht, markiert 

den Anbruch der Gotzen-Dammerung: "[ . . . J es geht zu En de mit der a 1 ten 

Wahrheit [ ... ]."23 Die "Umwertung aller Werte", 24 die fUr Nietzsche 

das Morgenrot einer neuen , autonomen Menschheit ohne Gott signalisiert, 

aktiviert aber nicht nur ein Gefuhl des Gleitens, 25 sondern auch den 
Zerfall aller Werte. Sichtbares Zeichen dieses unaufhorlichen Gleitens, 

das den Menschen ins Unbehaustsein stUrzt, ist die Hiroschima-Katastro
phe. Mit dem Z1~eiten Weltkrieg geht das neuzeitliche Weltbild zu En
de,26 das Jahr 1945 ist ein 'Nullpunkt' in der Menschheitsgeschichte. 27 

20 Vgl. Walter Kaufmann, From Shakespeare to Exis t entia l ism (New York, 
1960), S. 231f: "Nietzsche and Rilke [. .. 1 develop a new piety that 
denies them the security of any tradition as well as any escape from 
the terror of life, inc l udi ng even the ancient hope for bliss in 
another life; but their radical affirmation of this world with all 
its agony becomes an experiment of ecstatic bliss." 

21 Vgl. Aster, Geschichte der Phi losophie, s. 413. 
22 Vgl. Paul Kluckhohn, "Di e Wende vom 19 . zum 20. Jahrhundert in der 

14. deutschen Dichtung", DVjs, 29(1955), S. 
23 Nie t zsche. Studienausgabe , IV, S. 205. 
24 Ebd., IV, S. 190. 
25 

26 

Das GefUhl des Gleitens artikuliert sich sehr deutlich in der Dich
tung des Impressionismus . Vgl. Richard Hamann und Jost Hermand, 
"Impress i oni smus " , Epochen de ut scher Kultur von 1870 bi s zur Gegen
wart, III (MUnchen, 1972), S. 34. Der impressionistische KUnstler 
empfindet das Leben als etwas Gefahrliches, das nu r noch unter dem 
carpe di em-Motto asthetisch zu erfassen sei. Vgl. ebd., S. 43. 
Im Zerfall de r religios orientierten Kultur seit den drei~iger Jah-
ren unseres Jahrhunderts erblickt Romano Guardini das Ende des 
neuzeitlichen Weltbildes und den Anfang einer nachchristlichen, 
areligiosen Epoche . Vgl . Das Ende der Neuzei t .. . , S. 59ff. 

27 Vgl . Werner Georg Haverbeck, "Das Bi ld des Mens chen in der Gegen
wart", Das Menschenbild der Gegenwart, Abhandlungen der Humboldt
Gesellschaft f Ur Wissenschaft, Kunst und Bildung e .V., I, hg. Herbert 
Kessler und Walter Thoms (Mannheim, 1964), S. 16 . 
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Das Krisenbewu~tsein, das sich schon im fin de siecle angekUndigt hat 

und in Spenglers Untergang des Abend~ndes (1918) seine zeitgerechte 

Formulierung findet, intensiviert sich in den Jahren zwischen den Welt
kriegen. Gelingt es dem Impressionisten als Au~enseiter28 noch einiger

ma~en, ein Refugium in Innerlichkeit - sei sie auch bis zum Zerbrechli

chen mimosenhaft- zu finden, so artikuliert sich im Crescendo des ex

pressionistischen Schreis der Notruf eines von Gott abgefallenen Men
schen,29 der aus sich selbst heraus neue Werte darzustellen versucht. 

Der Expressionismus kennzeichnet sich durch einen utopischen Weltver
besserungsdrang,30 der "nicht reformiert, sondern revolutioniert, und 

zwar mit dem Elan eines kompromi~losen Absolutheitsstrebens, das sich 
nur dem 'Unendlichen' gegenUber verpflichtet fiihlt". 31 

Der expressionistische Aktivismus ist die Kehrseite des impressionisti

schen Relativismus; beides steht im Zeichen eines nachchristlichen Hu

manismus, der das Gleiten ins Apokalyptische nicht verhindern kann . In 
diesem Klima gedeiht das existenzphilosophische Denken, 32 das schon im 

19. Jahrhundert in der Person Heideggers ein Bekenntnis zum Dasein als 

In-der-Welt-Sein abgelegt hat. 33 Die Hinwendung zum Existentiellen, 
zum Dasein als Selbstsein 34 ist ein Protest, einerseits gegen die zu

nehmende Rationalisierung, die den Menschen lediglich als homo faber 35 

28 Vgl. Hamann und Hermand, "Impressionismus", Epochen deut scher Kul
t ur ... , III, S. 108. 

29 Vgl. Hellmuth Ro~ler, Deutsche Geschichte . Schicksa le des Volkes in 
E'uropas Mitte (Giitersloh, o.J.), S. 601. 

30 Vgl. Urbanek, Deutsche Literatur . .. , S. 313. 
31 Hamann und Hermand, "Expressionismus", Epochen deutscher Ku ltur von 

1870 bis zur Gegenwart, V (MUnchen, 1976), S. 10. 
32 Eine inhaltlich allgemeingUltige Bestimmung der Existenzphilosophie 

ist nicht moglich. Wahrend Heidegger, wie sein franzosischer SchU
ler Sartre, das Religios-Metaphysische aus der Philosophie ausschal
tet, steht menschliche Existenz fUr Jaspers noch immer im Zeichen 
der Transzendenz. Beide Heidegger und Jaspers akzentuieren aber die 
freie Entscheidungsmoglichkeit des Menschen. 

33 Vgl. Aster, Geschicht e der Philosophie, S. 442 . 
34 Vgl. Karl Jaspers, Die gei stige Situation der Zei t (Berlin, 1949), 

s. 196-221. 
35 Das Spannungsverhaltnis zwischen homo f aber und homo religiosus 

betrachtet Philip Lersch als eigentliche Daseinsproblematik des 
modernen Menschen. Vgl. "Das Bild des Menschen in der Sicht der 
Gegenwart", Menschenbild und Lebensfuhrung, S. 24. 
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auffaBt, andererseits gegen die Konsolidierung des Kollektivmenschen, 
wodurch die Autonomie des Individuums aufgehoben wird. Dieses Indivi

duum - "ganz auf sich i n seiner Nacktheit zurUckgeworfen• 36 - sieht sich 
der Hegemonie von Apparat und Organisa t ion ausgesetzt: 37 

Heute ist ein Hel d ni cht sichtbar. Man scheut das Wort. Die welt
historischen Entsche idu ngen liegen nicht in der Hand eines Einzel
nen, der sie ergrei ft und eine Spanne Zeit allein bei sich halten 
kann. 38 

Die Polarisierung von Individualismus und Kollektivismus in den letzten 
Jahrzehnten des 19. Jahrhu nde rts wird dem Menschen im 20. Jahrhundert 
zum verhangnisvollen Schicksal. Ist es dem 'poetischen' Realismus noch 
gelungen, die Spannung von Ich und Welt auszugleichen, so gewinnt die 
Gesellscha ft im Laufe des 20. Jahrhunderts immer mehr einen das Indivi
duum zerstHrenden Charakter , da s ie ke i ne personalen Beziehungen kennt, 
sondern als rationalis ie rte Organisation den Menschen verdinglicht und 
ihm die MHglichkeit ind i vidueller Personlichkeitsentfaltung raubt. Im 
20. Jahrhundert ist die Gesellschaft nicht mehr Inbegriff der Geborgen
heit; eher empfindet der moderne Mensch die technomorphe Gesellschaft 
al s blindes, irrationales Schicksal. So verscharft sich im 20 . Jahr
hundert das BewuBtsein, daB Menschsein rad i kal bedroht is t , weil es 
ni chts Stabiles mehr gibt : 39 "Die gesamte Glaubens-, Wissens-, GefUhls
und Wer t haltung des Menschen hat sich verschoben, verkompliziert, dif
ferenziert, aufgesplittert . •40 

Der moderne Mensch kann sich weder ans Transzendente noch ans Inrnanente 
klammern. Er hat nicht nur die personale Beziehung zu Gott und zum Du 
verloren, sondern ist sich sel ber auch fremd geworden. Wahrend die Tie
fenpsychologie transpersonal e GrUnde und AbgrUnde der Seele aufgeschlos-

36 
37 

Jaspers , Die geistige Situation ... , S. 220. 
Die Verdinglichung des Men schen durch die unpersHnliche Organisation 
be t rachtet Theodor Adorno als wesentliche Gefahr der Zweckrationa li 
tat. Vgl. Kritik. Kle1:ne Schriften zur Gesellschaft, S. 69. 

38 Jaspers, Die geistige Situation ... , S. 190. 
39 V 1 . h h .. (M.. h g . Enc von Ka ler , Untergang und Ubergang. Essays unc en, 

1970), s. 8. 
4° Kurz, Vber moderne Literatur ... , I, S. 18 . 
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sen hat, 41 die als unter- oder Uberpersonales 'Es' die Einheit des Ich 
zerstoren, haben die rationalisierten Arbeitsverhaltnisse die Spaltung 

von Seele und Tat vollzogen. Dem Menschen wird zunehmend klar, daS er 
kein Handelnder, sondern Verhandelter, kein Entrepreneur, sondern nur 

noch Werkzeug, Mittel zum Zweck ist. 42 Im wesentlichen registriert 
dieses Bewustsein die Angst vor der "Zweckrationalitat•,43 die die Er
setzbarkeit des Menschen durch die Apparatur voraussetzt. 44 

Diese Ohnmach t eines Individuums, das im technokratischen Zeitalter die 

Einheit von Seele und Tat nicht kennt und daher die Totalitat des Seins 
nicht mehr exemplifizieren kann, hat schwerwiegende Folgen fUr die Form 

des Helden im modernen Roman. Wenn Seele und Tat getrennt werden, wenn 

es keine Kongruenz mehr zwischen innerer und auserer Welt gibt, 45 ent
steht jene Innerlichkeit, die die geschlossene Form des traditionellen 

Romanhelden sprengt: "Das epische Individuum, der Held des Romans, ent

steht aus dieser Fremdheit zur Ausenwelt.• 46 Dieser offene Held kennt 
die transzendente Obdachlosigkeit bzw. Heimatlosigkeit: 

Was sich in der Philosophie, formelhaft gesprochen, als Wechsel 
von klassischer Theodizee zur Fundamentalontologie vollzog, spie
gelt sich im Weg des Romans vom 19. zum 20. Jahrhundert als ein 
Wechsel vom GefUhl oder Bewustsein der gottlichen ErfUlltheit 
menschlich-irdischen Daseins zur Verlorenheit des aus allen gott
lichen BezUgen, aus aller metaphysischen SinngewiSheit herausge
losten Menschen.47 

41 Vgl. Kahler, Untergang .. . , S. 9. 
42 Vgl. Adorno, Kr itik ... , S. 80. 
43 Ebd. , S. 69. 
44 

45 
Vgl. ebd., s. 80. 

In Lukacsscher Terminologie heiSt diese Disgruenz die Fremdheit 
zwischen erster und zweiter Natur. Vgl. Die Theorie des Romans ... , 
s. 54f. 

46 Eb d . , S . 56 f. 
47 Fritz Martini, "Wandlungen und Formen des gegenwartigen Romans", DU, 

3(1951). s. 11. 
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II. DIE AUFLOSUNG DER GESCHLOSSENEN FORM DES HELDEN 

IN RILKES AUFZEICHNUNGEN DES MALTE LAURIDS BRIGGE 

Vorbemerkung 

Die moderne Literaturkriti k betrachtet Die Aufzeichnungen des Malte 

Laurids Brigge 1 als epochemachende Veroffentlichung. So erklart Ni

velle: "Oer 'MaUe' ist der erste 'neue' Roman des 20. Jahrhunderts: 

er hat den Weg frei gemacht fUr das schopferische Werk und die kriti
sche Aufnahme von Joyce und Virginia Woolf, von Proust und Kafka. "2 

Martini grenzt den Malte-Roman spezifisch vom realistischen Roman ab, 

wenn er Folgendes in bezug auf die Aufzeichnungen feststellt : 

Alles, was man als Bedingungen - wenn auch nicht als Gesetze - des 
realistischen Romans bezeichnen kann, wird souveran beiseitegescho
ben: die Geschlossenhe i t, Logik und Kausalitat der Handlung, die 
vorwartstreibende Energie und Kl arheit der LinienfUhrung zu einem 
sich entwickelnden festen Ziel hin, di e EinfUgung eines personli
chen Weltblicks in die Objektivitat der breit andrangenden Welt
fUlle, die epische Aufna hme der dingl i chen Lebensbreite, die RUck
bindung des Geschehens an genau bestimmte Ordnungen von Raum und 
Zeit.3 

Die Modernitat des Malte-Romans grUndet zutiefst darin, daB der Roman
held, angesichts der Auflosung eines einhe i tlichen Weltbildes im 20. 

Jahrhundert, nicht mehr al s die objektivierte Form der Einheit von 

Mensch und Welt fungieren kann, sondern gerade die Fremdheit von Ich 

und Welt - die Lukacssche Pramisse fUr die offene Form des Helden -

aufzeigt. Rilkes Malte f i ndet nicht mehr den Weg, der "immer nach Hau

se" fUhrt; 4 immer wieder wird ihm inne, daB er zu den Fortgeworfenen, 

2 

3 

Zitiert wird nach der Inselverlag-Ausgabe Rainer Maria Rilkes Samtli-· 
che Werke, VI, hg. vom Rilke-Archiv (Frankfurt am Main, 1966). 
Armand Nivelle, "Zur Erneuerung des Romans am Anfang des 20. Jahr-
hunderts", Deutsche Weltliteratur. Von Goethe bis Ingeborg Bachmann, 
hg. Klaus W. Jonas (TUb i ngen, 1972), S. 157 . ~hnliche Bewertungen 
des Malte-Romans finden sich u.a. bei Hildegard Emmel, Geschichte des 
deutschen Romans, II (Ber n, 1975), S. 234 und Walter Jens, Statt 
einer Literaturgeschichte, S. 109. 
Fritz Martini, Das Wagni s der Sprache. Interpretation deutscher 
Pl'osa von Nietzsche bis Benn (Stuttgart, 1970), S. 139f. 

4 Vgl. die vorl i egende Arbeit, S. 108, Anm. 63. 
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zu den Verlo renen und Obdachlosen gehort. Sein Elend - hier wortwort

lich im Sinne des althochdeutschen elilenti 'in fremdem Land' gemeint -
findet seinen dichterischen Ausdruck in folgender Version einzelner 
Versstellen aus dem 30. Kapitel des Buches Hiob: 

Die Kinder loser und verachteter Leute, die die Geringsten im 
Lande waren. Nun bin ich ihr Saitenspiel worden und mua ihr 
Marlein sein . 

.. . sie haben Uber mich einen Weg gemacht ... 

... es war ihnen so leicht, mich zu beschadigen, daa sie keiner 
HUlfe dazu durften . 

. .. nun aber geuaet sich aus meine Seele Uber mich, und mich hat 
ergriffen die elende Zeit. 

Des Nachts wird mein Gebein durchbohret allenthalben; und die 
mich jagen, legen sich nicht schlafen. 

Durch die Menge der Kraft werde ich anders und anders gekleidet; 
und man gUrtet mich damit wie mit dem Loch meines Rocks ... 

Meine Eingeweide sieden und horen nicht auf; mich hat Uberfallen 
die elende Zeit ... 

Meine Harfe ist eine Klage worden, und meine Pfeife ein 
Wei nen. (S. 757) 

Die Not des Ich, das in der 'elenden Zeit' weder zu Gott noch zum Mit
menschen eine Beziehung findet, artikuliert sich im Malte-Roman als 
Tagebuch-Aufzei chnungen. A 1 s 1 iterari sche Form signa 1 is i ert das Tage
buch schon an und fUr sich ein Krisenbewuatsein: 

Es ist Ausdrucksmittel fUr ein Verhalten, das sich unter dem Ein
druck zusammenbrechender Denksysteme oder auch unter dem Andrang 
auSerlicher Katastrophen und Umwalzungen in die Innerlichkeit 
zurUckzieht. Die al les umfassende Krisis ist die Vorbedingung 
der personlich-individuellen.5 

Der Tagebuchschreiber ist im wesentlichen ein Problematiker, der auf 

der Suche ist.
6 

Im Gegensatz zur Autobiographie, die den Menschen im 

5 
Wilhelm Grenzmann, "Das Tagebuch als literarische Form", Wirkendes 
Wort, 9(1959), S. 85. Grenzmanns Untersuchung Uber die Bedeutung 
des Tagebuchs als Ausdrucksform menschlichen Selbstbewuatseins hat 
zum folgenden Ergebnis gefUhrt: "TagebUcher stehen inmitten von 
Kri senzeiten." Ebd., S. 85 . Bezeichnend ist denn auch die erhebliche 
Zunahme der Tagebuchliteratur seit den letzten Jahrzehnten des 19. 
Jahrhunderts. Vgl. ebd. , S. 89. 

6 Vgl. ebd., S. 85. 
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Zusanmenhang von Welt und Gott zeigt,l "l ai3t das Tagebuch ei n mi nder 
ausgepragtes Bewuj3tsein solcher Zuordnungen erkennen . Im Gegenteil: 

Es ist oft eher ein Zei chen des Verlust es als des Besitzes,· eher der 
Sehnsucht a l s der ErfUllung" .8 

1. Das Erzahler-Held-Schema 

Das Erzahl er-Held-Verhaltn i s im Malte-Roman wird bedingt durch die Tage

buchform, die Ri lke fUr sein Prosawerk gewahlt ha t . 9 Kennzeichnet sich 

der Bri efroman durch seinen Gesprachscharakter, so i st die Tagebuchform 

"gl ei chermai3e n ei ne Ab 1 eitung des Se lbs tgespraches oder der Rede an di e 

We lt [ ... ]" . 10 Der monologi sche Charakter des Tagebuches ist an und 

fUr s i ch ein Gegentyp zu der auktorialen Erzahlstruktur, indem er die 

Erzahlperspektive hineinve rl egt in eine Ich-Gestalt, die keineswegs all
wi ss end i st , sondern ge rade einer noch ungewissen Zukunft ausgesetzt 

i st. 11 Indem das Tagebuch als Abwandlung des Ich-Romans12 auf die 

7 Vgl. ebd . , S. 85 . 
8 Ebd., S. 85 . 
9 Vgl . Ulri ch FUlleborn, "Form und Si nn der Aufz eichnungen des Malte 

Laurids Brigge . Ri l kes Prosabuch und der moderne Roman", Deutsche 
Romantheorien, II, hg . Re i nhold Grimm , S. 303. Wenn Fr i t z Martini 
dagegen behauptet, es handle sich im Malte-Roman nicht um ei n Tage
buch, we il "das Einformen breiter Teile in ein objektiv i ertes, aus 
s i ch selbs t erzahltes Geschehen" den Tagebuch-Charakter leugnen 
sollte (vgl. Das Wagnis der Sprache . .. , S. 139), so verkennt er den 
Wechsel zwischen eri nnerndem und erinnertem Ich, der fUr den Ma lte
Roman s t rukturbes timmend i st. 

10 Lamme r t, Baufon nen de s Erzahl ens , S. 238f [Hervorhebungen im Origi-
nal]. 

1l Vgl. Joche n Vogt, "Aspek t e erzahlender Prosa" , Grundstudium Liter a
turwissenschaft ... , VIII , S. 35. 

12 Im Gegensatz zwn her konml i chen Roman, der die Ich-Erzahlsituation 
vor all em dazu verwendet ha t , dem erzahlten Geschehen den Anschein 
von Hi stori zitat zu ve rl eihen, veri f iziert der moderne Ich-Roman 
"nicht die Objekt-Exi stenz der Welt, von welcher der Ich-Erzahler 
berichtet , sondern i hre Subj ektivitat, ihre Realitat als Bewui3t
seins inhalt der Jch-Gesta lt oder vi elmehr al s eine letztlich unauf
losliche Vermengung von ob j ektiver, dinglicher Aui3en- und subj ekt i
ver, ideeller Innenwe l t " . Stanzel, Typische Formen des Romans, 
S. 30. Der neueren Romantheorie kommt immer mehr zum Bewui3tsein, 
daB Er-Roman und Ich-Roman in ganz verschiedenen ontolog i schen Be
reichen der Dich t ung stehen: wahrend j ener mehr im Bere ich des 
Mimeti schen anges iedelt ist , fixie rt di eser mehr auf da s Existen
tielle. Vgl. ebd., S. 28. 
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Innenwelt fixiert und dabei Bewustseinsablaufe, Gedanken und Stimmungen 
der Ich-Figur im Augenblick seines Erlebnisses enthUllt, vollzieht es 

die Wendung vom auktorialen zum personalen Roman hin. 13 Als erinnern
des Ich begrUndet Malte Laurids Brigge selber die Struktur seines Tage

buches, wenn er erklirt: "DASS man erzihlte, wirklich erzahlte, das 

mus vor meiner Zeit gewesen sein . [ ... ] Der alte Graf Brahe soll es 

noch gekonnt haben." (S. 844) Die Fahigkeit des alten Grafen, Inneres 

und Auseres zu versohnen und aus dieser Ganzheitsbetrachtung heraus 
sei ne Memoiren diktieren zu konnen, ist dem jungen Malte abhanden ge

kommen: "Ich sitze hier und bin nichts. Und dennoch, dieses Nichts 

fangt an zu denken [ ... ] . " (S. 726) Dieses Nichts kennt den Nullpunkt, 
es weiS, "daS man trotz Erfindungen und Fortschritten, trotz Kultur, 
Religion und Weltweisheit an der Oberflache des Lebens geblieben ist" 

(S. 727), gerade weil man von einem apriorischen Weltentwurf herausge
gangen ist und dabei die ausere wie die innere Wirklichkeit versaumt 

hat . Schonungslos setzt Malte sich mit dieser versaumten Wirklichkeit 

auseinander. Er lernt sehen und horen, er blickt nach ausen und nach 

innen und schreibt sein Tagebuch, denn nur durch das Schreiben kann er 

zu sich selbst finden. 14 Als erlebendes bzw. erinnerndes Ich diktiert 
er keine seinsollende Wirklichkeit, sondern gibt sich selber seiner 
existentiellen Lage hin: "Ich binder Eindruck, der sich verwandeln 

wi rd. " ( S. 756) 

Als Tagebuchschreiber wahrt Malte eine einheitliche Perspektive. Die 

personale Erzahlweise hebt die Distanz zwischen Erzahler und Held auf 
und gewahrt ei nen Einblick in das Innenleben des Helden, der, bald als 
erlebendes Ich, bald als erinnerndes Ich, urn Selbstbewustsein ringt, 

bis er schlieSlich als eri nnertes, objektiviertes lch- in der Parabel 
vom verlorenen Sohn - sein Fremdsein auf Erden bejaht. Als reflektier
tes Ich kennt Malte das antithetische Spannungsverhaltni s von Ich und 
Welt, von lmmanenz und Transzendenz. 

13 Vgl. ebd., S. 38. 
14 Das Tagebuch legt nicht nur Zeugnis ab vom Suchen des Ich nach Sinn

erfUllung, sondern gilt auch als Mittel zur Selbsterklarung. Vgl. 
Grenzmann, "Das Tagebuch als literarische Form", Wi rkendes Wort, 
9(1959), s. 88f. 
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Die Spannung zwischen erzahlendem und erzahltem Ich, die im herkommli

chen Ich-Roman durch ein kongruentes Erzah ler-Held-Verhaltnis aufgeho

ben wird, intensiviert sich im Malte-Roman zu einer verhangnisvollen 

Dialektik, die die Zerrissenheit des Ich artikuliert . Das erzahlende 
Ich, das in Paris die existentielle Not fremder Leute zunachst passi

visch beobachtet, wird eventuell durch die erschUtternde Wirklichkeit 
der Gro(3stadt dermat3en verwandelt, da(3 es das Beobachtete nicht mehr in 

die tradierten Kategorien einordnen kann: 

lCH lerne sehen. Ich wei{3 nicht, woran es liegt, es geht alles 
tiefer in mich ein und bleibt nicht an der Stelle stehen, woes 
sonst inmer zu Ende war . Ich habe ein Inneres, von dem ich nicht 
wu(3te. Alles geht jetzt dorthin. Ich wei5 nicht, was dort ge
schieht. (S. 710f.) 

Da Inneres und Auaeres nicht mehr in einem Kausalnexus zueinander ste
hen, sondern gerade durch osmotische Vorgange ihre konventionelle Sub

stantialitat verlieren und miteinander verquickt werden, wird das er
zahlende Ich - als Schnittpunkt zwischen lnnerem und Au(3erem - fast 

hellsichtig fur die 'neue ' Wirklichkeit, die sich als kein fester Be

stand, sondern als Amorphie enthullt. Das Amorphe raubt dem erzahlen

den Ich seinen festen Standort in der Welt15 und pragt seine Existenz 

als gehorend zu den 'Fortgeworfenen', die als "Schalen von Menschen, 

die das Schicksal ausgespieen hat" (S. 743), die Auflosung und Verwe

sung des Daseins vergegenwartigen. 

Weil Malte die lebenzerstorenden Machte der Au(3enwelt nicht abwehren 
kann, ja sich ihnen durch das 'neue Sehen' schutzlos ausliefert, spal
tet sich das Ich in zwei Halften, von denen die eine den 'Es'-Machten 

vollig ausgeliefert wird, 16 wahrend die andere als a lter ego sich 
durch verschiedene Figuren aus erinnerter Vergangenheit zu objektivie

ren sucht. Die Spaltung des fi guralen Bewu(3tseins bedeutet ldentitats-

15 

16 

Den Verlust eines festen Standortes empfindet Malte schmerzlich als 
transzendente Obdachlosigkeit: "Meine alten Mobel faulen in einer 
Scheune, in die ich sie habe stellen dUrfen, und ich selbst , ja, 
mein Gott, ich habe kein Dach Uber mir, und es regnet mir in die 
Augen." (S. 747) 
Das 'Es', das lebenzerstorend in den Fortgeworfenen wuchert, bricht 
als "das Gro(3e" (S. 764) aus Malte selber heraus und wird veran
schaulicht durch den Epileptiker, der die Herrschaft Uber die eige
nen Glieder verloren hat . 
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verlust, Zerstorung des personalen Kerns und existentielle Angst, so 

dai3 Malte sich selber als sterbend begreift: 

Ich wehre mich, obwohl ich weie, daB mir das Herz schon heraus
hangt und dae ich doch nicht mehr leben kann, auch wenn meine Qua
ler jetzt von mir ablieeen. [ ... ] Wie graute mir immer, wenn 
ich von einem Sterbenden sagen horte: er konnte schon niemanden 
mehr erkennen. Dann stellte ich mir ein einsames Gesicht vor, 
das s i ch aufhob a us Ki ssen und suchte, nach etl~as Bekanntem such
te, aber es war nichts da. Wenn meine Furcht nicht so groe ware, 
so wUrde ich mich damit trosten, dae es nicht unmoglich ist, aT
les anders zu sehen und doch zu leben. Aber ich fUrchte mich, 
ich fiirchte mich namenlos vor dieser Veranderung. (S. 755) 

Diese Furcht kann Malte nur Uberwinden, wenn er sein Dichterschicksal 

akzeptiert und durch den salta mortale des Schreibens17 der Gestaltlo

sigkeit der 'neuen' Wirklichkeit Gestalt gibt: "Ich habe etwas getan 

gegen die Furcht. Ich habe die ganze Nacht gesessen und geschrieben 

[ .. . ]." (S. 721) Malte kann nur Uberstehen, wenn das sehende, erzah

lende Ich sich in das schreibende, erzahlte Ich verwandelt. Dieses 

Ich , das sich durch die Darstellung erinnerter Gestalten aus der kind
heit und der Geschichte objektiviert und sich dadurch aus dem Bereich 

der 'Es'-Machte in eine asthetische Existenz hinUberrettet, erkennt im 

RUckzug in die Immanenz die einzige Rettung vor einer sich auflosenden 
Wirklichkeit. 18 

17 

18 

Maltes Angst grUndet zutiefst darin, dae er seine Berufung zum Dich-
tertum kennt, aber noch nicht Uber die Vokabeln zur Darstellung der 
sich auflosenden Wirkl ichkeit verfUgt: "Ich wiirde so gerne unter 
den Bedeutungen bleiben, die mir lieb geworden sind, und wenn schon 
etwas sich verandern mue. so mochte ich doch wenigstens unter den 
Hunden leben dUrfen, die eine verwandte Welt haben und dieselben 
Di nge." ( S. 756) 
Der sich im Malte-Roman manifestierende RUckzug in die Innerlichkeit 
praludiert die RUhmung der Immanenz als einziger Zufluchtsort in den 
Duineser Elegien: 

Nirgends, Geliebt~. wird Welt sein, als innen. Unser Leben 
geht hin mit Verwandlung. Und immer geringer schwindet das 
Auj3en. 

Rilkes Samtliche Werke, I, S. 711. 
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2. Der We ltgeha 1t 

Im Gegensatz zu seinem Grol3vater Brigge, der eine noch relativ heile 

Welt kannte, 19 l ebt Nalte in einer konturlosen Welt, in der Sein und 
Sinn nicht mehr identisch mite i nander sind. In dieser amorphen Welt 
i s t das Sein durch aul3er- bzw . unpersonliche Machte gefahrdet, so dal3 

es sich nicht nur urn Bestehen, sondern gerade urn Uberstehen handelt. 

Der Kampf urns Dasein vol lzieht sich in einer Welt, die im Zeichen des 
Leidens, des lodes, des Unbehaustseins steht. Die 'Es'-Machte, die 
lebenzerstorend in allen ontologischen Formen wuchern, rauben dem Men

schen ni cht nur seine Autonomie, sondern auch seine Humanitat, indem 
sie das Ich-Bewul3tsein aus loschen. Das entkraftete Ich vermag nicht 

mehr, der Welt ein humanes Geprage zu verleihen, weil es ja seine Iden

titat eingebul3t hat und nur noch als Abfal l sprodukt des Schicksals20 

einer anonymen, gesichtslosen Masse angehort. Zwischen diesen Gesichts

losen bestehen keine personalen Beziehungen, es ist nur das Bewul3tsein 

des Fortgeworfenseins, das sie zusammenhalt. Sie sind keine humanen, 
sondern entpersonlichte Gestalten, die in einer entmenschlichten Welt21 

gerade die Verwesung al l es Menschlichen veranschaulichen. 

Die Zerstorung des Menschlichen geschieht nicht nur von der Aul3enwelt 

her, insofern das Schicksal den Menschen "ausgespieen hat" (S . 743), 

sondern auch vom Inneren her, i ndem das unbewaltigte Sein als "das 

Grol3e" (S. 764) aus dem Menschen selber herauswachst und den Personlich
keitskern zerstort: 

[ ... ] und wenn es da draul3en steigt, so fullt es sich auch in dir, 
nicht in den Gefal3en, die teilweis in deiner ~1acht sind, oder im 
Phlegma deiner gleichmUtigeren Organe: im Kapillaren nimmt es zu, 
rohrig aufwarts gesaugt in die aul3ersten Verastelungen deines 
zahlloszweigigen Daseins . Dort hebt es sich, dort Ubersteigt es 
dich, kommt hoher als dein Atem, auf den du dich hinaufflUchtest 

19 Vgl. FUll eborn, "Form und Sinn der Aufzeichnungen des MaUe Laurids 
Brigge ", Deutsche Roman theorien, I I, S. 307. 

20 Vgl. Wilhelm Loock, "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge", 
Interpretationen zum Deutschunterricht, hg. Rupert Hirschenauer und 
Albrecht Weber (MUnchen , 1976), S. 32. 

21 Die Dingwelt autonomisiert sich und drangt sich in den menschlichen 
Bereich, so daB die Grenzen zwischen Subjekt und Objekt, zwischen 
l~ensch 1 i chem und Di ngl i chem verfl i el3en. Wenn Ma lte nachts den Ge
rauschen der Grol3stadt aus geliefert ist, usurpiert die Dingwelt sei
ne Pri va texi stenz : "El ektri sche Bahnen rasen l au tend durch mei ne 
Stube. Automobile gehen uber mich hin." (S. 710) 
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Dein Herz treibt dich aus dir 
her, und du stehst fast schon 
zurUck. (S. 777) 
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Ach, und wohin dann, wohin dann? 
hinaus, dein Herz ist hinter dir 
auBer dir und kannst nicht mehr 

Vom BewuBtsein des Fortgeworfenseins und der Ortlosigkeit auf das Exi
stentielle zurUckgedrangt, ist Malte als 'Sehender' jedoch bereit, 

alles Erwartete aufzugeben "fur das Wirkliche, selbst wenn es arg ist" . 

(S. 776) Durch das Schreiben, das auf Wirklichkeitsbewaltigung ausge
richtet ist, kommt Malte zur Erkenntnis, daB die Kraft der Innerlich

keit, wie sie sich in der Gestalt der 'Liebenden' - Abelone, Bettine 
und Sappho - manifestiert hat, die einzige Garantie gegen den Zerfall 

der Wirklichkeit bietet. Diese Welt der Immanenz, in die Malte als 

've r lorener Sohn' zurUckkehrt, ist die Welt der "innige[nJ Indifferenz" 

(S. 938), die dem Menschen die Gelegenheit bieten sollte, sein Dasein 
als Selbstsein zu fUhren. 

3. Die LinienfUhrung 

Der Malte-Roman hat ein auBerst kompliziertes KompositionsgefUge. Al s 
Tagebuchschreiber nimmt Malte keine RUcksicht auf chronologische oder 

kausale Folge. Die ProsastUcke, die jeweils eine kUnstlerische Autar

kie aufzeigen, 22 sind aber nicht bloB additiv aneinandergereiht. In 

einer eingehenden Strukturanalyse hat Ulrich FUlleborn das Gesetz der 
Komplementaritat als formbestimmend fUr den Ma lte-Roman bloBgelegt: 

Es gilt nur einzu9ehen, daB durch das Assoziative der Gestaltung 
gerade die subjektive WillkUr im Aufbau der dichterischen Welt 
ausgeschaltet werden soll. Und in der Tat laBt sich schon in 
der Abfolge der ersten Aufzeichnungen ein Gesetz erkennen, das 
Rilke bis zu seinem Tode hin immer bewuBter zu gestalten suchte 
und das in seiner Bedeutung mit dem Goetheschen Gesetz der Pola
ritat und Steigerung vergleichbar ist: das Gesetz der Komplemen
taritat . 23 

Diesem Gesetz gemaB will jedes 'Spiel' sein 'Gegenspiel ': Leben und 

Tod, Sein und Nicht-Sein, Bewegung und Ruhe, Steigen und Fallen wahren 
"ein bebendes Gleichgewichtsspiel, ein dauerndes Umschlagen des einen 

22 Vgl. FUlleborn, "Form und Sinn der Aufzeichnungen des Malte Laur ids 
Brigge"> Deutsche Romantheorien> II, S. 303. 

23 Ebd., S. 304. 
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ins andere". 24 

Im Ma[te-Roman vollzieht sich dieses Gesetz der Polaritat und Steige

rung im Umschlag von Tagebuch in Parabel. Handelt es sich im Tagebuch 

urn einen Prozea des Erkennens, so bedeutet die Parabe l nicht nur die 
Steigerung aller erwo rbenen Erkenntnisse, sondern gerade deren Chiffrie

rung. Mit der parabolischen Erzahlkonzeption verzichtet der Tagebuch
schreiber auf jeden Versuch direkter Wirklichkeitsaussage,25 weil er 

angesichts der Tiefendimensionen des Daseins das Unaussprechl i che nicht 

zu artikulieren vermag. 

4. Die Figur des Hel den 

Malte Laurids Brigge ist kein selbstsicheres Subjekt, das von einer 

apriorischen Weltanschauung ausgeht und di e Welt schabloniert, sondern 
ein "Nichts", das "denkt". (S. 726) Gerade weil Malte als Fortgeworfe

ner sich der Diskrepanz von Immanenz und Transzendenz bewuat ist, er

kennt er es als seine Aufgabe, "in diesem Schrecklichen, scheinbar nur 

Widerwartigen das Seiende zu sehen, das un t er allem Seienden gilt". 

(S. 775) Urn diese Aufgabe erfUllen zu kHnnen, mua er sich dem "Ent

setzlichen" (S. 776) aussetzen und die Einsamkeit auf sich nehmen : 

Mein Gott, wenn etwas davon sich tei l en lieae. Aber ware es dann, 
ware es dann? Ne i n, es ist nur urn den Preis des Alleinseins. 
(S. 776) 

Weil Sein und Sinn fUr Malte ni cht mehr identisch sind, mua Malte das 

Sein in allen seinen Manifestationen kennenlernen. Er sieht nicht nur 

die Sterbenden und Lei denden, sondern identifiziert sich auch mit ihnen, 
"weil auch in mir etwas vor sich geht, das anfangt, mich von allem zu 
entfernen und abzutrennen". (S. 755) Es ist Maltes Schicksal, alles 
Bekannte preiszugeben und eine veranderte Welt kennenzulernen: 

Und man hat niema nd und ni chts und fahrt in der Welt herum mit 
einem Koffer und mit ei ner BUcherkiste und eigentlich ohne Neu
gierde. Was fUr ein Leben ist das eigentlich: ohne Haus, ohne 
ererbte Dinge, oh ne Hunde. (S. 721) 

24 Ebd., S. 305. 
25 Vgl. ebd., S. 316. 
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Der unbehauste Malte Laurids Brigge lebt im Zeitalter der transzenden

ten Obdachlosigkeit. Als Mensch ohne Entelechie befa8t er sich daher 
nicht mehr mit einer Theodizee, sondern gerade mit einer 'Ontodizee' . 26 

Nur durch das Schreiben, durch einen Asthetizismus, der die Religion 
ersetzt, kann Malte die neue Wirklichkeit kennenlernen und sich zu 
gleicher Zeit vor dem Entsetzlichen retten. 

Malte kennt keine personalen Beziehungen, weder zu Gott noch zum Mit

me nschen. Er ist der 'verlorene Sohn', "der nicht geliebt werden woll
te". {S. 938) Die "innige Indifferenz seiner Herzens" {S. 938) zwingt 
ihn, auf die Geborgenheit des Familienlebens zu verzichten und die 

SeinserfUllung, nicht im Bereich der Li ebe, sondern i n der eigenen 

Einsamkeit, i n der Immanenz zu suchen. Diese Immanenz ist jedoch kein 

hermetisch abgeschlossenes Dasein, sondern ein dionysisches Offensein 
fUr Leben und Leid. Der von allen Bindungen losgeloste Mensch nimmt 

es auf sich, das neue Sein zu erfahren, bUSt aber in diesem Prozef) die 
Wonne eines gotterfUllten Daseins ein: "Er war jetzt furchtbar schwer 

zu lieben, und er fUhl~e, dar> nur Einer dazu imstande sei. Der aber 
wo llte noch ni cht." ( S. 946) 

Malte Laurids Brigge ist keine geschlossene Gestalt, die die Einheit 

von Mensch und Welt exemplifiziert, sondern eine parabolische Figur, 

deren hypothetisches Dasein einen zielbewuf)ten Versuch zu einem Ich

Entwurf aufzeigt. Malte ist eine 'montierte' Figur, die durch Erinne

rung und Verinnerlichung die Qual der Sehnsucht zu heilen sucht . Da 
diese Sehnsucht nach der verlorenen Totalitat von Ich und Welt immanent 
fix i ert ist und sich nicht mehr zu transzendieren vermag, muf) ihr die 
ErfUllung versagt bleiben. 

26 Vgl. ebd., S. 316. 
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III. DAS ROMANTHEORETISCHE KONZEPT DES 

HELDEN ALS DIVIDUUM 

Vorbemerkung 

Die Spielhagensche Romantheorie, die das deutsche Konzept des Romanhel
den im 19. Jahrhundert weitgehend bestimmt hat, setzt das Primat des 
Individuums als zentripetale Kraft im Weltall voraus und proklamiert 
den flelden als Zentrum des Romans. Zwar hat Spielhagen mit seiner For
derung nach der Objektiv i t at des Erzahlers die Tendenzen einer in~er 
mehr wissenschaftlich orientierten Epoche romantheoretisch gedolmetscht; 
sein Postulat vom Primat des Helden leugnet aber den Zeitgeist der zwei
ten flalfte des 19. Jahrhunderts, der das Ende des individualistischen 
Zeitalters signalisiert. 

Der bUrgerliche Helden- und Individual1tatsbegriff, der im Naturalismus 
schon auf heftige Kritik gestoeen ist, wird im 20. Jahrhundert zum Ana
chronismus. In romantheoretischen Aufsatzen1 artikuliert Alfred DH
blin2 das moderne Lebensgef uhl, daB namlich das Ich seine Souveranitat 
verloren hat und immer mehr vom Kollektiven her bestimmt wird. 

DHblin betrachtet die Genese einer neuen gesellschaftlichen Wirklich
keit im 20. Jah r hundert als Wirkung des naturalistischen Geistes, der 
"das transzendentale Wissen und seine Praxis ablHste". (S. 64} Dieser 
Geist aktiviert ein "Freiheits- und UnabhangigkeitsgefUhl, sta~nend 
aus der GewiBheit, nicht fUr ein Jenseits zu leben und alles von sich 
aus leisten .zu mUssen". (S. 66} Der "Sproe des naturalistischen Impul
ses" (S. 70} ist die Techni k, die, so DHblin, "nicht negiert , sondern 
andert, nicht zerstHrt, sondern umseelt" . (S. 75) 

2 

Zitiert wi rd nach der Walterverlag-Ausgabe Alfred Doblins Aufsatze 
zur Literatur , hg. Walter Muschg (Olten und Freiburg im Breisgau, 
1963). Al le Verweise auf di ese Quelle werden im Text in Klammern 
angefuhrt. 

In der deutschen Romanpoetik des 20. Jahrhunderts nimmt Alfred Doblin 
eine So nderstellung ein : "Keiner der theoretisch interessierten Er
zahler von Rang (oder Namen) seit 1900 hat Doblins Systematik erreicht 
oder auch bloB angestrebt; weder Musil ooch Thomas Hann, weder Broch 
noch der Es sayist Wassermann." Viktor Zmega~, "Alfred Doblins Poetik 
des Romans", Deutsche Romantheorien, II, S. 350. 
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Der naturalistische Geist bedient sich vor allem des Gesellschaftstrie

bes, der darauf ausgerichtet ist, den EvolutionsprozeD zu steuern und 

"neue Menschentypen zu bilden". (S. 65) In der Moderne hat dieser 
Geist, der s i ch im Technischen verwirklicht, einen neuen Menschentyp 

erzeugt, namlich ein "technisch-industrielles Kollektivwesen". (S. 71) 
Der technische Impuls lost die alten patriarchalischen Vorstellungen 

auf (vgl. S. 76f.) und "macht die Stadte zu seinem leib und Instrument". 
(S. 71) Die modernen GroDstadte sind "technische Arbeitsstatten" (S. 

72}, die sich wegen ihrer Gleichformigkeit (vgl. S. 72) grundsatzlich 
von den Stadten des vor-industriellen Zeitalters unterscheiden. Die 
technische GroOstadt etabliert die neue gesellschaftliche Wirklichkeit. 

In ihr lebt kein souveranes Individuum, sondern die Masse, die kraft 
der biologischen Prinzipien von Konformitat und Kraftersparnis (vgl. 

S. 82) das Kollektivwesen konstituiert: "Das Kollektivwesen Mensch, 
die Gruppe Mensch bewegt sich, reagiert und produziert in vieler Hin
sicht wie ein machtiger Einzelmensch." (S . 73) 

Der Groostadter reprasentiert, so Doblin, eine Durchgangsphase in der 

Evolution der Menschheit: erst wenn er den Konflikt zwischen "dem 

ganzen Einzelmenschen und dem Trieb der Gruppe, ihn zum Trager einer 

bestimmten Funktion zu machen" (S. 73), Uberwunden hat, hater eine 

hohere Entwicklungsstufe erreicht: "Das Kollektivwesen Mensch stellt 
als Ganzes erst die Uberlegene Art Mensch dar." (S. 73) 

Die neue Gesellschaft kennt als Prinzip der Organisation nicht mehr die 

Kirche (vgl. S. 70), sondern die Technik. Der GroDstadter befaDt si ch 
daher nicht mit philosophischen Fragen, sondern mit technischen Preble

men: 

Es sind neue Probleme gekommen. Man hat die GroDe und Wichtig
keit der alten Probleme respektvoll anerkannt und sich dann mit 
der Herstellung von Zahnpasta beschaftigt. (S. 68) 

Als Prophet der engagierten literatur lehnt Doblin das Prinzip des 
L'art pour l 'art entschieden ab. (Vgl. S. 94) Er diffamiert die Roma
ne seiner Zeit, die infolge ihres epigonenhaften Charakters, eine "il
legale Ethik" (S. 94) betreiben, anstatt ein episches Bild der neuen 
Realitat darzubieten. In mehreren romanpoetischen Aufsatzen setzt 
Doblin sich mit der neuen Funktion des Romans in der Moderne ausein

ander. 
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1. Denunzia t ion des bUrgerl i chen Heldenkonzepts 

In seinem "Berl i ner Programm" , betitelt An Romanautoren und ihre K:t>iti

ker, rUgt Doblin die epigonenhafte Kunst mancher seiner Zeitgenossen: 

"[ . . . ] der KUns t ler kann ni cht mehr zu Cervantes fliehen, ohne von den 
Motten gefressen zu werden. " (S. 15) DHblin polemisiert gegen die 

"psychologische Manier" (S . 16) im Roman, die "mit dem Ablauf ei ner 

wirklichen Psyche nich t s zu t un" hat (S. 16); demnach ist die quasi
psychologische Analyse der Romanfiguren "ein dilettantisches Vermuten, 

scholastisches Gerede, spi ntisierender Bombast, verfehlte, verheuchelte 

Lyrik". (S. 16) Die Motiv i erung der Handlung, die die Kongruenz von 

Innerem und ~uBe rem voraussetzt, weist DHblin als rationalisiertes Ver

fahren ab, das dem Wesen des Romans nicht entspricht: "Das 'Motiv ' der 
Akteure ist im Roman so sehr ein Irrtum wie im Leben[ ... ]." (S. 16) 
Mit diesem Standpunkt wendet DHblin sich gegen den Kausalnexus, der in 

herkommlichen Romantheor i en den Helden als rationalisierte Form gepragt 
hat. 

Doblin pladiert fUr einen Roman, der s i ch auf "die Notierung der Ablau

fe, Bewegungen" beschrankt, "mit einem Kopfschiitteln, Achselzucken fUr 
das Weitere und das 'Warum' und 'Wie'". (S. 16) Gegenstand eines sol

chen Romans ist "die entseelte Realitat". (S. 17). In scharfem Kontrast 

zu der herkHmmlichen Roman t heorie, die den ProzeB des Werdens als kon

stituierend fUr den Roman postuliert hat, fordert Doblin vom Romancier, 
den Leser einem "gestalteten, gewordenen Ablauf" gegeniiberzustellen 

(S. 17); dementsprechend fungiert der Erzahler als Monteur : "[ ... ]man 

erzahlt nicht, sondern baut. " (S. 17) Dieses Bauprinzip, das DHblin 

als "Kinostil" (S. 17) bezeichnet, 3 fordert vom Erzahler, von "Perioden, 

die das Nebeneinander des Komple~en wie das Hintere·inander rasch zusam
menzufassen erlauben" (S . 17), umfanglichen Gebrauch zu machen4 und 

3 Dieser geforderte 'Kinost il' laSt sich nicht anders verstehen, als 
daB hier berei t s die Gestaltungstechnik der Montage von Dobl i n pro
pagiert wird . Vgl. Manfred Durzak, "Zitat und Montage im deutschen 
Roman der Gegenwart", Die deutsche Literatur der GegenUJart . Aspekte 
und Tendenzen, hg. Manfred Durzak (Stuttgart, 1963), S. 216. 

4 Als erster in der Gesch i chte der deutschen Romanpoetik formuliert 
DHblin hiermit das dem qwdernen Roman e igentUmliche Prinzip der Simul
taneitat. Vgl . Vi ktor Zmega~, "Alfred Dob l ins Poeti k des Romans " , 
Deutsche Romantheorien, II, S. 345f . Im wesentlichen zeigt dieses 
Prinzip eine Annaherung an das Dramatische. 
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dabei sehr sparsam mit Worten umzugehen (vgl. 5. 17), so daB das Ganze 

nicht erscheint "wie gesprochen, sondern wie vorhanden". (5. 17) Dieses 

Bauprinzip bezweckt die Elimination des auktorialen Erzihlers: "Die 

Hegemonie des Autors ist zu brechen; nicht weit genug kann der Fanatis

mus der 5elbstverleugnung getrieben werden." (5. 18) 

Als wesentliche Konsequenz dieser Abwendung vom auktorialen Erzihlprin

zip entwickelt Doblin ein neues Heldenkonzept, das radikal mit der tra
dierten Auffassung vom Helden als Zentripetalkraft des Ron1ans bricht. 
In deklamatorischem 5til verkUndigt Doblin seine Denunziation des bUr

gerlichen Helden: 

Fortgerissen vom psychologischen Wahn hat man in Ubertriebener 
Weise den einzelnen Menschen in die Mitte der Romane und Novellen 
gestellt. Man hat Tausende besondere, hochst outrierte Personen 
erfunden, an deren Kompliziertheit der Autor sich sonnte. Hinter 
dem verderblichen Rationalismus ist die ganze Welt mit der Viel
heit ihrer Dimensionen vollig versunken; diese Autoren haben wirk
lich in einer verschlossenen Kammer gearbeitet. Der KUnstler hat 
sich zum Handlanger dUrftiger Gelehrten degradiert, sich geblen
det, den Kunstfreund und Leser entwohnt, in den Reichtum des Le
bens zu blicken. (5. 18) 

Dob l in protestiert gegen die zentripetale 5tellung des Intlividuums im 

traditionellen Roman, gegen seine Exorbitanz und seine vom auktorialen 
Erzahler bedingte rationalisierte Fonm. Er plidiert fUr einen aperspek

tivischen Blick, der das Leben in seinem Reichtum enthUllt. Vorbedin
gung fUr solch eine aperspektivische Betrachtung des Lebens ist "Tatsa

chenphantasie" (5. 19), d.i. die Fahigkeit des Romanciers, zu berichten 
und zu fabulieren. 

In seinen Bemerkungen zum Roman von 1917 fUhrt Doblin seine Polemik 
gegen den traditionellen Helden- und Individualititsbegriff weiter und 
wiederholt sein Pladoyer fUr die Darstellung des Lebens: 

Es ist schon verkehrt, anzunehmen und unter dieser Annahme zu 
arbeiten und zu lesen: der Mensch sei Gegenstand des Dramas oder 
des Romans. 5ie haben beide weder mit den Menschen noch der Wich
tigkeit eines einzelnen Helden oder seiner Probleme etwas zu tun . 
[ . . . ] Es handelt sich urn buntes oder einfarbiges, freudiges, 
trauriges, tiefes, flaches Lebensereignis; mache man wie mans 
will. (5. 21) 

Die Fi xierung auf "den Ablauf des Heldenlebens" (5. 20) weist Doblin 
entschieden ab. Hiermit wendet er sich spezifisch gegen den Bildungs-
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roman des bUrgerlichen Zeitalters. Stoffgebiet des Romans, so Doblin, 

ist nicht "gedichtete Psychologie" (S. 21) eines einzelnen Menschenle

bens, sondern das Leben in seiner Fulle. Seine Ablehnung des Indivi

duums als des bisherigen Kuns t zentrums (vgl. S. 37) entspricht seiner 

Entmythologisierung des KUnstlers als archimedischer Punkt, der Sein 
in Sinn ver'wandelt. Doblin denunziert die "kreuzbrave Ethik" (S. 45) 

des herkommlichen Romans und pladiert fur eine Ruckkehr zum wahrhaft 

Epischen. Die epische Erzahlhaltung charakterisiert Doblin als eine 

"einfache erzahlende, darstel l ende Rede" (S . 22), die auf eine sachli
che Darstel lung des Seins ausgerichtet ist. Ausgangspunkt des neuen 
Romans soll nicht mehr der Autor, sondern sein "Material" (S. 43), 
d. i. die Wirklichkeit, sein. 

2. Der Archetyp 

In seinem Aufsatz, Der Bau des epis ahen Kunstwerks (1929), der aus der 

Schaffenszeit von Ber lin Al exanderplatz stanrnt und daher als romanpoe
tologische Besinnung erlauternd zu diesem Roman wirkt, sucht Doblin ins 
Wesenhafte des Epischen vorzudringen. Sich orientierend an Homer, Dan

te und Cervantes, entdeckt Doblin die eigentliche Ex i stenzsphare des 
Epischen in der Verquickung von Fiktionalitat und Berichterstattung, 

die "das Exemplarisahe des Vor gangs und der Figuren" (S. 106)5 aufdeckt: 

Es sind da starke Grundsituationen, Elementarsituationen des 
menschlichen Dase i ns, die herausgearbeitet werden, es sind Elemen
tarhaltungen des Menschen, die in dieser Sphare erscheinen [ . . . ]. 
{S. 106) 

Das Aufdecken solcher Ursituationen vermiBt Doblin in dem noch am bUr

gerlichen Zeitalter ori entierten Roman, der "imitiert, ohne in die Rea
litat einzudringen [ . .. ]". {S. 107) Vorbedingung fUr die Entstehung 
des wahren Romans ist di e rontgenisierende Opti k des Erzahlers: "[ ... ] 
er muB ganz nahe an die Realitat heran, an ihre Sachlichkeit, ihr Blut, 

ihren Geruch [ ... ]." (S . 107) Diese wirklichkeitsorientierte Haltung 
schaltet jedoch die Phantasie als schopferische Kraft nicht aus. Die 

Synthese von Leben und Kunst, von Bericht und Phantasie konstituiert 
fUr Doblin das wahrhaft Epische, das "erkennen [ ... ] und erzeugen" 
{S. 109) soll. Mit dieser Erkenntnis verifiziert Doblin die Formel, 

5 Hervorhebungen in Doblin-Zitaten im Original. 
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die er schon in seinem frlihen "Berliner Programm" als mal3gebend fUr den 

modernen Roman gepragt hat, naml ich "Tatsachenphantasie". 6 Die Synthe

se von Berichten und Fabulieren betrachtet DHblin als "die Sphare einer 

neuen Wahrheit und einer ganz besonderen Reali tat" (S. 111), die die 

Dichtung aus einem degradierten Zustand einer "subjektivistischen Spie
lerei" in die "Uberreale Sphare" (S. 111) des wahrhaft Epischen hinUber

rettet. 

Wenn DHblin in seinem Aufsatz von 1929 dem Autor die Erlaubnis erteilt, 

im epischen Werk mitzusprechen (vgl. S. 114), so heil3t es keineswegs, 

dal3 er sich vom personalen Erzahlstil abwendet und sich zum auktoria

len bekennt. 7 Durch seine eigene Romanpra xis ist es DHblin klar gewor

den , dal3 das Ich des Autors sich nicht ohne weiteres eliminieren lal3t, 

sondern sich immer noch - als personales Medium - manifestiert. Im 

wesentlichen hat DHblin entdeckt, dal3 die personale Erzahlhaltung nicht 

mit vollkommener Objektivitat gleichzusetzen ist, sondern nur die Anwe-

6 Vgl. die vor liegende Arbeit, S. 157. 
7 In seinem Auf~atz ijber "Alfred DHblins Poetik des Romans" interpre

tiert Viktor Zmegac DHblins bejahende Antwort auf die Frage, ob der 
Autor im epischen Werk mitsprechen darf, als einen radikalen Bruch 
mit den im "Berliner Programm" verkiindigten Prinzipien der Entselb
stung und EntpersHnlichung des Erzahlers. Vgl ·vDeut~ahe Romantheo
rien, II, S. 357. Aus DHblins Antwort folgert Zmegac nicht nur ein 
Bekenntnis zum auktorialen Erzahlstil, sondern auch eine Annaherung 
an Thomas Manns Erzahlpraxis. Diese Interpretation verkennt den anti
thetischen Stil der Bemer kungen z um Roman, womit DHblin seine Auffas
sungen iiber das Wesen des Epischen formuliert. Dieser Stil kennt 
nicht mehr den deklamatorischen Ton des "Berliner Programms", sondern 
setzt sich rational mit dem dynamischen Wesen des Epi schen und den 
Veranderungen im neueren Roman auseinander. DHblins romantheoreti
sche Stellungnahme ist in allen Punkten der Position Thomas Manns 
entgegengesetzt: "Wo Thomas Mann an die dominierende Stellung des 
Individuums glaubt, sich als iiberlegener Erzahler ins Spiel bringt 
und auch thematisch urn die Problematik des Individuums (des KUnst
lers vor allem) kreist, [ ... ] gibt DHblin die individuelle Perspek
tive preis, laat er in seiner Definition der Wirklichkeit al s Tat
sachenmaterial literarisch Vorgeformtes und bloj3e Wirklichkeitspar
tikel unterschiedslos ineinander Ubergehen, postuliert er statt 
einer von Psychologie und Kausalitat geleiteten Erzahlhaltung eine 
gleichsam objektive Gestaltung des Materials." Manfred Durzak, 
"Zitat und Montage im deutschen Roman der Gegenwart", Die deutsahe 
Literatur der Gegenwar t .. . , S. 215f. 
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senheit des Erzahlers als personales Medium tarnt. 8 In der Tat ver

trit t Dobli n in seinen Bemerkungen zum Roman den Standpunkt, da~ der 

moderne Romancier "lyrisch, dramatisch, ja reflexiv" sein soll. (S. 113) 
Dies er 1929 geiuSerte Standpunkt ist kein neuer. Bereits im "Berliner 

Programm" hat Doblin einen ' Kinostil' gefordert,9 dessen Simultanei

tatsprinzip die Anniherung des Epischen an das Dramatische suggeriert. 10 

Zur gleichen Zeit for dert Doblin explizit eine Erneuerung der epischen 
wie der dramatischen Kunstform: 

Da s epische Kunstwerk ist keine feste Form, sie ist wie das Drama 
s tandig zu entwicke ln, und zwar durchweg im Widerstand gegen die 
Tradit i on und ihre Vertreter . Wie das Theater von heute erstarrt 
ist im Dialog der Personen oben - und die Wohltat der Betrachtung, 
des lyrischen oder spottenden Eingriffs, der freien wechselnden 
Kunstaktion, auch der direkten Rede an uns wird uns versagt, wir 
werden nicht hinreichend beteiligt an dem, was oben vorgeht -, 
genau so steht es im Epischen, wo die Berichtform ein eiserner 
Vorhang ist, der Leser und Au t or voneinander trennt. Diesen 
eisernen Vorhang rate ich hochzuziehen. (S. 113)11 

3. Zeitkolorit als Romansujet 

In seinem letzten romanpoetischen Aufsatz, Der his t ori sche Roman und 

~ir, 12 befa~t Doblin sich mit der neuen Funktion des Romans. Seine 
romantheoretischen Erkenntnisse stellt er jetzt als Hypothesen dar . 

Die ers te Hypothese lautet: "Jeder Roman hat einen Fonds Realitat 

notig ." (S. 163) Urn dem Roman einen Anschein der Realitat zu verlei

hen, mul3 der Romancier "Ta t sachen der Welt" (S. 165) in den Romanbe

reich des "Als ob" (S. 167 ) einbetten. Diese Tatsachen, die der Roman-

8 Diese Erkenntnis formuliert Stanzel folgenderwei se: "Mit Hilfe die
ser sogenannten personalen Medien tarnt sich im personalen Roman die 
Mittelbarkeit jedes epischen Vorganges mit dem Anschein objektiver 
Unmittelbarkeit." Typi sche Formen des Romans , S. 43. 

9 Vgl. die vorliegende Arbeit, S. 156. 
10 Vgl . ebd., S. 156, Anm. 3. 
11 Nicht zufall i g vern immt man in dieser Erklarung eine Brechtsche Ter

minologie. Brecht selbst hat nie ein Hehl daraus gemacht , wie viel 
er als Autor Doblin verdankt . Die Charakterisierung der ep i schen 
Form des Theaters wu rzelt i n den kritis chen Essays Doblins. Vgl. 
Keller, Brecht und der moder ne Roman ... , S. 86. Das Verhaltnis 
Brechts zum avantgardi st ischen Roman der zwanziger Jahre ist noch 
kaum beruhrt worden und bi et et ein reiches Forschungsgebiet . Vgl. 
ebd., S. 67. 

12 Dieser Aufsatz ersch i en 1936 in der von Brecht, Feucht~1anger und 
Brede l herausgegebenen Emigrantenzeitschrift Das Wort . 
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cier als abs t rahierte Erkenntnisse darbietet, stammen aber ni cht aus 
dem individuellen, sondern aus dem kollektiven Bereich: 

Man ist gezwungen, von der konkreten, individuellen, ganzen und 
vollen Richtigkeit abzusehen, s chon weil diese nicht Sache des 
Romans sein kann. Der Roman vermag sie erstens nicht zu geben. 
Er vermag nicht mi t der Photographie und den Zeitungen zu konkur
rieren. Seine technischen Mittel rei chen nicht aus . (S. 168) 

Angesichts der technisch-gesellschaftlichen Verhaltnis se, die die zen

tripetale Stellung des Einzelmenschen im 20. Jahrhundert relativiert 

haben, kann der Romancier nur das Allgemeine anhand von "gewis sen Fi
guren und gewissen Vorgangen" (S. 169) darstellen . Doblins zweite Hy

pothese bezeichnet die neue Funktion des Romans als "Bericht von der 

GeseUschaft und von der Person". (S. 174) Diese Person ist jedoch 
kein Individuum, sondern ein Archetyp, der menschliche Grundhaltungen 
exemplifiziert. Nicht das Individuelle, sondern das Kollektive s teht 

im Zentrum des neuen Romans. 

Dieser neue Roman, der "Erkenntnis der Wirklichkeit, und speziell der 

personlichen und gesellschaftlichen Wirklichkeit" (S. 176) erstrebt, 
hat einen ambivalenten Charakter: einerseits ist er auf Erkenntnis 

ausgerichtet und fo rdert vom Romancier die beri chtende, objektive Er
zahlhaltung, andererseits mu8 er immer noch als astheti sches Gebilde 
im Reich des 'Als ob' bleiben. Der Romancier darf aber nicht im Fabu

lieren verharren, denn "er is t eine besondere Art Wissenschaftler ". 

(S. 178) Sein Metier fordert von ihm, "in spezieller Legierung Psy
cho loge, Philosoph, Gesellschaftsbeobachter" (S. 178) zu sein. FUr 
den modernen KUnstler beansprucht Doblin keine mystische Gabe, sondern 

dies, "daB er sich ausgezeichnet auf der Erde auskennt" . (S. 179} Die 
neue Kunst, deren archimedischer Punkt nicht mehr transzendent, sondern 

chthonisch fixiert ist, fordert vom KUnstler "ein komplexeres Sehen und 
Denken, ein tieferes Einfiihlen, ein rascheres Kombinieren". (S. 179) 
Dieser KUnstler ist kein Diktator, der die Wirklichkeit apriorisch 
deutet, sondern ein "Resonator" (S. 179), in dem die Reali tat mit
schwingt. Der neue Romanci er mu8 in innigster "Intimitat mit der Rea
litat" (S. 180) leben. Ohne einen .apriorischen Weltentwurf als KompaS, 

nur mit der Bereitschaft, die Realitat kennenzul ernen, unternimmt er 
eine Fahrt, die "sich nicht sehr unterscheidet von der Entdeckungsfahrt 
des Kolumbus". (S . 181) Dieser Romancier ist kein Allwi ssender , der 
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aus olympischer Hohe auf die Erde hinabschaut, sondern ein Suchender, 
der sich mit der Reali t it auseinandersetzt: 

In dem Gegenuber mit dem Stoff wird dem Autor, wenn auch nicht 
hell, bewuSt, was ihm eigentlich dieser Stoff bedeutet und was 
hier erfolgt: eine Auseinandersetzung auf besondere Ar t und Wei
se, nimlich so, daS sie m:cht getrennt vom St off ist, sondern i n 
den Figuren und mit dem Handlungsablauf erscheint. (S. 182) 

4. Zusammenfassende Bemerkungen 

Mit seiner Romantheorie wil l Doblin keine normierende Poetik darstel

len. Ausgangspunkt seiner Theorie ist die Realitit selber. Sich an 

der Realitit des 20. Jahrhunderts orientierend, sucht er Wesen und Auf

gabe des modernen Romans zu bestimmen. Seine romantheoretischen Bei

trage, die die Zeitspanne von 1910 bis 1936 decken, zeigen eine innere 
Dynamik, die sich imme r wieder mit Tendenzen und Stromungen seiner 
Zeit und der Kunst auseinandersetzt. Im "Berliner Programm" spricht 

der Avantgardist, der den burgerlichen Individualitats- und Heldenbe

griff aufheben will und fast hellsichtig das Wesen des neuen Romans 

antizipiert. In den Bemerkungen zum Roman artikuliert sich ein scharf

sinniger Autor, der durch eigene Romanpraxis und durch Analyse der zeit
genossi schen schriftstellerischen Praxis neue Erkenntnisse gewonnen hat. 

Indem er vom Romancier forder t , "das Exemplari sche des Vorgangs und der 

Figur en" (S. 106) darzustellen, und zwar durch eine Kombination des 

Lyrischen, Dramatischen und Reflexiven, sprengt er die geschlossene 

Form des traditionellen Romanhelden. Doblin verabschiedet den Roman
helden nicht, sondern mutet ihm eine neue Funktion zu. Der neue Roman
held ist keine individuel le Figur, sondern ein Kollektivwesen, das von 
der neuen gesellschaftlichen Wirklichkeit gepragt wird. Er fungiert 
nicht mehr zentripetal, sondern zentrifugal: an ihm lassen Elementar
situationen und Elementarhaltungen sich exemplifizieren. Als Kollek

tivwesen, das allen Stromungen und Tendenzen seiner Zeit ausgeliefert 

ist, kann er nicht mehr e i nheitliche Figur sein; daher kann sein Wesen 
nicht mehr 'erzihlt' werden, sondern nur 'dargestellt' werden. Dieser 
'Kinostil' sprengt in de r Tat die Geschlossenheit de s traditionellen 

Romanhelden, wie Dobl i ns eigene Romanpraxis in Berlin Alexanderp lat z 

auf markante Weise exemplifiziert hat. 
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Doblins Charakterisierung des neuen Romans als Kombination des Epischen 

und des Dramatischen vollzieht den Bruch mit dem traditionellen Helden

konzept und bietet eine neue Struktur dar, innerhalb derer der Held 
nicht mehr al s Sinnmitte fungiert, sondern als Archetyp das Allgemein

Menschliche i nkarniert und Grundfragen der Existenz aufzeigt. Dieser 
Held ist kein 'fester' Charakter mehr. Er hat seine frUhere 'psycholo

gische' Einheit verloren und ist jetzt vieldimensional. Er ist nicht 

mehr Individuum, sondern Dividuum. 13 Das Dividuum ist der gespaltene 

Mensch, der die Wirkung des Kollektiven aufzeigt. Als Romanheld kann 

das Dividuum keine zentripetale Kraft ausUben und daher nicht mehr 

struktureller Mittelpunkt des Romans sein. An ihm und durch ihn illu
strieren sich die Zeitverhaltnisse. Dieser Held kennt keine Entelechie. 

Nicht mehr das Individuelle, sondern das Gesellschaftliche konstituiert 
fortan den Roman. 

13 Die Bezeichnung 'Dividuum' entstammt Brechts essayistischen "Notizen 
Uber die Zeit. 1925 bis 1931". Zum Verhaltnis von Individuum und 
Masse notiert Brecht: "Unser Massebegriff ist vom Individuum her 
gefa~t. Die Masse ist so ein Kompositum; ihre Teilbarkeit ist kein 
Hauptmerkmal mehr, sie wird aus einem Dividuum mehr und mehr selber 
ein Individuum. Zum Begriff 'einzelner' kommt man von dieser Masse 
her nicht durch Teilung, sondern durch Einteilung. Und am einzel
nen ist gerade seine leilbarkeit zu betonen (als Zugehorigkeit zu 
mehreren Kollektiven)." BertoU Br echt. Gesamne Zte Werke , Bd. 20, 
hg. vom Suhrkamp Verlag in Zusa~nenarbeit mit Elisabeth Hauptmann 
(Frankfurt am Main, 1967), S. 60. 
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IV. DIE FIGUR DES HELDEN IN DOBLINS BERLI N ALEXA NDERPLATZ. 

DIE GESCHICHTE VOM FRANZ BIBERKOPF 

Vorbemerkung 

Der 1929 veroffentlichte Roman, Berlin Alexanderplatz. Die Geschicht e 

vom Franz Biber kopf, 1 nimmt eine Sonderstell ung in der deutschen Lite
raturgeschichte ein. Als erster Grosstadtroman der deutschen Litera
tur2 hebt er die Isolation, die den deutschen Bildungsroman vom euro
paischen Ge sellschafts roman abgesetzt hat , vollig auf. Gemeinsam mit 
aus landischen Autoren wie Joh n DosPassos und James Joyce, nimmt Alfred 
Doblin das aktuel l e Thema der Grosstadt auf und gestaltet die ex i sten
tielle Lebensproblematik des modernen Menschen, der im Zeitalter der 
transzendenten Obdachlos igkeit urn den Sinn seines Daseins ringt. 

Die Grosstadte der Moderne, die, so Doblin, die neue gesellschaftliche 

Wirklichkeit konstituieren, 3 kennzeichnen sich durch eine vitalistische 
Kraft, die si ch eher biologisch-zoologisch al s menschlich-seelisch ma
nifestiert : 

Die GroSstadte si nd ein merkwUrdiger und kraftvoller Apparat . In 
ihren Strasen ist fas t korperli ch zu fUhlen der Wirbel von Antri e
ben und Spannungen , den diese Menschen tragen, den s ie auss t romen 
und der sich ihre r bemachtigt. Nach Beobachtungen an Voge l n sol
len diese Tiere gemeinsames Fliegen darum bevorzugen, wei l das 
gle i chsinnige Bewegen de r FlUgel die Nachbarvogel untereinander 
stUtzt und ihnen das Fliegen erleich tert . Man hat aus dieser Be
obach t ung ein be s ti~ntes Maschinenprinzip gewonnen. Diese Beob
achtung gibt die Er klarung fUr anderes: sie weist an der 
Nachahmung einen okonomi schen Zweck, die Kraftersparnis; sie er
klart die menschl i che Neigung, nachzuahmen und die Neigung von 
Massen, s ich gleichs i nn i g zu bewegen.4 

Immerhin steht die grosstadtische Exis tenz im Zeichen des Kampfes zwi
schen Indiv i dualitat und Kon formitat. Diesen Kampf stellt Doblin in 

seinem Alexanderplatz-Roman dar. Nicht die Geschichte von Franz Bi ber
kopf kon stit•Jiert diesen Roman, sondern die Symbiose von ~le nsch und 

Zitiert wird nach der Wal t erverlag- Ausgabe (Olten und Freiburg im 
Brei sgau, 1961) . 

2 Vgl. Walter Muschg , "Alfred Doblins Roman 'Berlin Alexanderp latz. 
Die Geschjchte vom Franz Biberkopf"' , Der deutsche Roman im 20. Jahr
hundert, I, hg. t1anfred Brauneck (Bamberg, 1976), S. 168. 

3 Vgl . die vorliegende Arbe it , S. 155 . 
4 Doblin, Aufsatze zur Li teratur, S. 82. 



-165-

GrQSstadt, wie sie exemplarisch in der Person5 von Franz Biberkopf zum 

Ausdruck kommt. 6 Mit diesem Roman will Doblin der von ihm selbst for

mulierten Aufgabe des modernen Romanciers gerecht werden, namlich eine 

"Spezialberichterstattung aus der personlichen und gesellschaftlichen 

Realitat" 7 zu leisten. 

1. Das Erzahler~Held-Verhaltnis 

Doblins dichterische Intention, die neue gesellschaftliche Wirklichkeit 

in ihrer Dynamik und Fulle darzu stellen, aktiviert eine Erzahlweise, 

die einen radikalen Bruch mit der herkommlichen Erzahltradition bedeu

tet. Berlin Alexanderplatz ist ein aperspektivischer Roman, der s ich 

hauptsachlich dreier Erzahlebenen bedient, namlich des epischen Be

richts, des inneren Monologs8 und der Montagetechnik. Im epischen 

Bericht spricht ein auktorialer Erzahler, der sich als Ich-Gestalt im 

Romangeschehen etabliert. Dieser auktoriale Erzahler unterscheidet 

sich aber im wesentlichen von seinem Vorganger im geschlossenen Roman, 

indem er sich niemals mit dem Helden identifiziert, sondern sich in 

standiger Konfrontation mit ihm auseinandersetzt. Vom Anfang des 

Romans an wird eine sehr deutliche Differenzierung von Erzahler- und 

Held-Identitat angestrebt. Im Prolog spricht der auktoriale Erzahler, 
J 

der die Lebensgeschichte eines Menschen uberschaut und als didakti-

sche, warnende Instanz fungiert: 

Dies zu betrachten und zu horen wird sich fur viele lohnen, die 
wie Franz Biberkopf in einer Menschenhaut wohnen und denen es 

5 Das Wort 'Person' wird hier in seiner ursprunglichen Bedeutung, nam
lich 'Maske' verwendet. Von einer 'Personlichkeit', die sich harmo
nisch entfaltet, kann in bezug auf den modernen Roman nicht mehr die 
Rede sein. 

6 Schon der Titel des Romans suggeriert die symbiotische Verquickung 
von Mensch und Milieu. Die GroBstadt ist kein zweiter 'Held', der 
die Gegenrolle zu Franz Biberkopf aufnimmt, wie Fritz Martini zu 
erkennen gibt (vgl. Das Wagnis der Sprache . .. , S. 349), sondern das 
Sinnbild eines stromenden Lebens, das Franz Biberkopf durchflutet 
und treibt. 

7 Doblin, Aufsatze zur Literatur, S. 175. 
8 Die 'erlebte Rede' erscheint verhaltnismal3ig selten in diesem Roman. 

Doblins Absicht ist die Vergegenwartigung; der innere ~1onolog ist 
unmittelbarer als die erlebte Rede und wird deshalb bevorzugt. 
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passiert wie diesem Franz Biberkopf , namlich vom Leben mehr zu 
verlangen als das Butterbrot. (S. 10)9 

Di ese r auktoria le Erzahler distanziert sich ausdrUcklich von seinem 
Helden, den er aus sich selbst handeln laBt .10 Im episch-philosophi
schen Vorwort zum Zweiten Buch charakterisiert er das Verhaltnis zwi

schen sich und Franz Biberkopf als ein objektives: "Ich habe ihn her
gerufen zu keinem Spiel, sondern zum Erleben seines schweren, wahren 

und aufhellenden Daseins. " (S . 47) Dieser allwissende Erzahler autono
mi s iert seinen Romanhelden, der "einen langen Weg gehen" mUS, bis er 

einsehen kann, warum "das Leben so verfahrt". (S . 111) Franz Biberkopfs 
Autonomie als Romanhel d ist darin begrUndet, daB er seine Gedanken, 
GefUhle und EindrUcke selber artikuliert. Die Fixierung des point-of

view in Franzens BewuBtsei n11 bescheinigt des Helden subjektive Welt

s icht, die vorwiegend durch die Technik des inneren Monologs 12 erschlos-

9 Diese reflektorische Ironie ist ein pragnantes Merkmal auktoria l en 
Erzahlens. 

10 

11 

12 

Vgl. Martini, Das ivagnis de r Sprache ... , S. 361: "Ein eigentUmli-
ches Erzahlprinzip wi rd sichtbar. Der Erzahler stellt se i nen Helden 
al s eine objektive Figur hin, die er aus sich selbst handeln laBt, 
und er stellt sich selbst zugleich neben ihn, indem er ihn beobach
tet und, ihn begleitend, dazwischenspricht." 

Stanzel betrachtet BewuBtseinsspiegelung als Phanomen des personalen 
Erzahlstils. Vgl . Typische Formen des Romans, S. 43. Neuere lite
raturwissenschaftliche Forschung hat jedoch den Tatbestand bloBge
legt, "daB mit dem Gedankenbericht des Erzahlers, d.h . der Personen
dars te llung in Innens icht , die Erzah 1 s itua ti on i hren rein persona 1 en 
Charakter verliert" . Jochen Vogt, "Aspekte erzahlender Prosa ", 
Grundst udium Literaturwissenschaft ... , VIII, S. 32 [Hervorhebung im 
Original]. Dem rein personalen Erzahlstil, der den Eindruck erzah
lerischer 'Objektivitat ' oder 'Neutralitat' erweckt und daher eine 
bes tirrmte Affinitat zum Dramatischen aufzeigt, steht "nur die Au f3 en
sicht, die Beschreibung und Schilderung einer Figur von auBen . ohne 
Einblick in ihr B~wuBts e in, zur VerfUgung". Vgl. ebd., S. 29 [Her
vorhebung im Origina l ]. Auch die 'erlebte Rede' muB dementsprechend 
als Indiz auktorialen Erzahlens betrachtet werden. Vgl. ebd , , S. 29. 
Die Bezeichnungen 'innerer Monolog' und ' erlebte Rede ' werden in der 
Sekundarliteratur nicht immer eindeutig voneinander abgegrenzt. 
Eberhard Lammert verwendet die Anwesenhe i t oder aber Abwesenheit des 
Erzahlers als MaBstab zur Abgrenzung. Di e Technik der erlebten Rede, 
die sich grammatisch durch Wi edergabe der Personenaussage im Prate
ritum und in der dr i tten Person kennzeichnet, attestiert die Prasenz 
des Erzahlers als 'mittei lendes' Organ . Der innere Monolog dagegen 
emanzipiert sich vom mi t teilenden Charakter, so daB der Leser nicht 
mehr die Stimme des Erzahler s hort, sondern nur die der Romanfigur, 
die sich durch seine e igene Sprache vom Erzahler isoliert. Vgl. 
Lammert, Bmlf ormen des Erzahlens, S. 235f. 
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sen wird. Indem der innere Monolog in diesem Roman primar von auSen 
her angeregt wird, gewinnt er eine dramatische Gestik, die nicht nur 

die Simultaneitat von AuSen und Innen aufzeigt, sondern gerade auch die 
ZerstUckelung des Ich, das sich vor der Gewalt der anarchistischen Au
Senwelt nicht zu schUtzen vermag. 

Die Ohnmacht des Ich, die Chaotik der AuSenwelt abzuwehren und 'anstan
dig' zu leben, wird auf pragnante Weise veranschaulicht durch die Mon
tagetechnik. 13 Die Juxtaposition von Profanem und Sakralem, von Fakti

schem und Fiktivem, Menschlichem und Dinglichem entspricht zwar Doblins 
dichterischer Intention, die Realitat darzustellen, verhindert aber 

jede Moglichkeit zu einer Synthese und enthUllt das Leben als das Chao
tisch-Flutende, das den Menschen treibt. 

Die drei Erzahlebenen - epischer Bericht, innerer Monolog und Montage

material - werden nicht getrennt voneinander vorgefUhrt, sondern sind 

miteinander verschrankt. Der bestandige Wechsel der Optik ~wird zum 

Sinnbild einer ins UnUbersehbare gewachsenen Chaotik der Welt, die nicht 

nur ausgesagt oder beschrieben, sondern mit suggestivem Einsatz aller 
Erzahlmittel, unmittelbar anspringend, ausgedrUckt werden so ll". 14 Die 

Ruhelosigkeit der erzahlerischen Optik sprengt die epische Organik und 
entlarvt die Welt als etwas Unorganisches. Zu gleicher Zeit relati

viert der bestandige Wechsel der Optik die zentripetale Stel lung des 
Helden, der nicht mehr im Blickpunkt des erzahlerischen Interesses 

steht, sondern nur noch exemplarisch figuriert. 

2. Der Weltgehalt 

Der Weltgehalt, den ein Roman vermittelt, wird primar durch die Erzahl
perspektive bedingt. In einem geschlossenen Roman, in dem die Erzah
ler-Held-Identitat ein absolutes Weltverstandnis veranschau li cht,15 

13 Die Montagetechnik vermeidet jegliche erzahlerische Yermittlung und 
entspricht daher der personalen Erzahlweise, die nicht erzahlt, son
dern darstelZt . Vgl. Stanzel, Typische Formen des Romans, S. 50. 

14 Martini, Das Wagnis der Sprache .. . , S. 358. 
15 Ygl. die vorliegende Arbeit, S. 132. 
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kennzeichnet sich der Weltgehalt durch Einheit l ichkeit. Ist der Roman 

jedoch aperspektivisch, so bUSt der Weltgehalt diese Einheitlichkeit 

ein und wird vieldimensional. 

In Ber lin Al exanderp latz , der eine Vermischung auktorialen und persona
len Erzahlens aufzeigt, deckt der aperspektivische point-of-view vor 
allem drei Schichten menschlicher Exis t enz auf, namlich die grQSstadti

sche Kollektivexistenz , Vorgange im Halb- und Unterbewustsein und nUch

terne Tatsachen der modernen Technik. 16 Die Verzahnung auktor ialen und 

personalen Erzahlens verwischt die Grenzen zwischen Innerem und AuSerem 
und vermittelt ein Bil d vom Leben als unbewaltigte Chaotik. 

Franz Biberkopfs Existenz als 'Strafentlassener' steht von Anfang an im 
Zeichen des Kampfes zwischen Ich und Es. Wenn er nach vier Jahren in1 
Gefangnis wieder unter Menschen kommt, empfindet er das Eshafte so 
schmerzhaft, daS er sei ne ' freie ' Existenz als Strafe erfahrt und das 

Gefangnis Tegel als Ort der Ordnung betrachtet. Sein EntschluS, ein 

neues, 'anstandiges' Leben zu beginnen , fUhrt ihn jedoch gerade in den 

Bereich der Es-Machte hi nein, weil er den Pandamonismus leugnet. In 

scharfem Kontrast zu Orestes, der wegen des Mordes an seiner Mutter 

den Erinnyen zum Opfer fiel, will Franz Biberkopf schicksallos leben: 

Franz Biberkopf hetzen sie nicht. Sprechen wires aus, gesegnete 
Mahlzeit, er trinkt bei Henschke oder woanders, die Binde in der 
Tasche, eine Molle nach der andern und einen Doornkaat dazwischen, 
daS ihm das Herz aufgeht. So unterscheidet sich der M6beltrans
port6r und so weiter, Ze i tungshandler Franz Biberkopf aus Berlin 
NO Ende 1927 von dem berUhmten alten Orestes. (S. 103f.) 

Glaubt der Held noch, sich im Paradies ohne Schlange zu befinden, so 
gewinnt die Stadt dennoch immer mehr die lUge eines Schlachthofes. Mit 

der Uberschrift, Franzens Fenster steht offen, passier en auch spaSige 

Dinge in der Welt" (S. 159 ) , hebt der auktoriale Erzahler Franzens Aus

geliefertsein an das D~mon i sche hervor . Franz glaubt jedoch, das Leben 
bewaltigen zu konnen. Sei n naiv-i nfantil er We ltoptimi smus wi rd i hm zum 
Verhangnis. Indem er sich selber zu bewahren sucht, verfa l lt er der 
Hure Babylon und wird wieder zum Verbrecher. Im Bereich der Es-Machte 

16 Vgl . Martini, Das Wagnis der Sprache ... , S. 344. 
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ist er allen zerstorerischen Lebensmachten hilflos ausgeliefert. Die 

Auflosung seines individuellen Daseins wird physisch veranschaulicht: 
sein Arm, mit dem er sich gegen "die dunkle Macht" (S. 235) hat wehren 
wollen, wird amputiert. 

Allmahlich kommt ihm zum Bewustsein, daS die Welt nicht in Ordnung ist: 
"Und ich hab gedacht, die Welt ist ruhig, es ist Ordnung da, und es ist 
etwas nicht in Ordnung [ ... ]." (S. 259f.) Als "halber Mensch" (S. 319) 

kann er den Anarchismus nicht mehr abwehren. Er ist kein anstandiger 
Mensch mehr, sondern "Lude" (S. 322), den Es-Machten vollig preisgege
ben. Es ist Franzens Schicksal, das er Uber rationale Vorstellungen 

betreffend das eigene Ich nicht verfUgt, sondern sich treiben last: 
"Er wird in Verbrechen hineingerissen, er will nicht, er wehrt sich, 

es geht Uber ihn, er mus mUssen." (S. 344) Vollkommen wehrlos steht 

erda: "[ ... ] da kann jeder kommen, der kann Franzen beiSen, der ist 

n Hahnepampen, o weh, der kann sich nicht wehren, der kann nur trin
ken. " ( S. 396) 

Als schizophrenes Wesen, das seine Ich-Identitat verloren hat, wird 
Franz Biberkopf selber "die Kobraschlange" (S. 419), die das Regime 
der Hure Babylon fordert. Die Damonie treibt Franz Biberkopf in den 

Bereich des Wahnsinns. In der Irrenanstalt vollzieht sich eine Kathar

sis. In seinem Wahnsinn wird er hellsichtig, kommt ihm zum Bewustsein, 

daS er in seiner Hybris die Welt nach seinem individuellen Willen hat 
pragen wollen: 

Was bistu fUrn Richter Uber die Menschen und hast keene Oogen. 
Blind bist du gewesen und frech dazu, hochnasig, der Herr Biber
kopf aus dem feinen Viertel, und die Welt soll sein, wie er will. 
Ist anders, mein Junge, jetzt merkst dus. Die kUmmert sich nicht 
um dir. (S. 478) 

Franz Biberkopf muS sein paradiesisches Weltkonzept aufgeben und zur 
Erkenntnis kommen, daS die Welt "nicht aus Zucker, aber aus Zucker und 
Dreck und alles durcheinander" (S. 479) besteht. Der neugeborene Franz 

Karl Biberkopf ist der.gelauterte GroSstadtmensch, der sich nicht trei
ben lai3t: "Er geht durch die Stadt. Da sind viele Dinge, die einen 
gesund machen konnen, we nn nur das Herz gesund ist." (S. 494) Der 'ge
sunde' Franz Biberkopf steht "fest auf den Beinen". (S. 495) Als Uber-
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legenes Kollektivwesen17 kann er nun seine Stelle im gesellschaftlichen 

Leben einnehmen: 

Er steht zum Schl uS als Hilfsportier in einer mittleren Fabrik. 
Er steht nicht mehr allein am Alexanderplatz. Es sind welche 
rechts von ihm und links von ihm, und vor ihm gehen welche, und 
hinter ihm gehen we l che . (5. 499) 

SchlieSlich entspricht di e We l tsicht des Helden der des Erzahlers. 

Biberkopf hat gelernt , ein Gleichgewicht zwischen individuellem und 

gesellschaftlichem Dasein zu finden. Die GroSstadt-Landschaft, die 
anfangs unter dem Signum der Hure Babylon erschienen ist, ist die Hei

mat des gelauterten Koll ekti vwesens. Zwar ist diese Welt "aus Zucker 

und Dreck gemacht" (S . 498); sie bietet dem Menschen aber Existenzmog
lichkeit, "wenn nur das Herz gesund ist" . (S. 494) 

3. Die Figur als Formel ement18 

Die "Geschichte vom Franz Biberkopf" intendiert nicht die Darstellung 

eines einzelnen t~enschen lebens, sondern handelt vom Menschen schlecht

hin. Franz Biberkopf exemp li f i ziert die existentielle Problematik; er 
ist - in den Worten des auktorialen Erzahlers - "ein gewohnlicher Mann, 

[insofern] als wir ihn genau verstehen und manchmal sagen: wir konnten 

Schritt um Schritt dasselbe getan haben wie er und dasselbe erlebt ha

ben wie er". (S. 237) 

DaS Biberkopf kein indivi duel l er Held, sondern ei ne exemplarische Figur 

ist, wird erzahltechnisch hervorgehoben durch einmontierte Zeitungsaus

zUge, die von Personen berichten, deren Lebensschicksal ana l og zu dem 

Franzens ist. Biberkopf exemplifiziert nicht nur die Lebensproblematik 
des modernen GroSstadtmenschen, sondern die des Menschen Uberhaupt . Zu 
Beginn des Zweiten Buches , nachdem Franz den Entschlus gefast hat, 'an
standig' zu leben, fi ndet sich der erste Hinweis auf Adam und Eva: "Es 

17 

18 

Vgl. die vorliegende Arbeit, S. 155. Das Uberlegene Kollektivwesen 
ist der Mensch, der zwar konformiert, sich aberrational mit den 
Gefahren des irrational en Gesellschaftstriebes auseinandersetzt. 
Hat die LinienfUhrung im geschlossenen Roman gerade den Helden ins 
Zentrum der Darste l l ung gerUckt, so relativiert die Zentrifugalkraft 
des polyperspektivischen Romans nicht nur die Fabel, sondern auch 
die Linienf Uhrung . Die Kategorie der LinienfUhrung wird daher in 
der vorliegenden Arbei t fortan nicht mehr berUcks ichtigt. 
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lebten einmal im Paradies zwei Menschen, Adam und Eva." (S. 49} Franz 
Biberkopf ist ein Archetyp, der wegen seiner Hamartie zum Verbrecher 

wird. Als nicht-metaphysischer Mensch fallt er dem Wahnsinn zum Opfer, 

denn "Yerbrechen und Wahnsinn sind Objektivation der transzendentalen 
Heimatlosigkeit [ ... ]". 19 

Im Gegensatz zu Malte Laurids Brigge, der die anarchistische Wirklich
keit in asthetische Kategorien einordnet und auf solche Weise sein Herz 

als lebenspendendes Zentrum zu schUtzen vermag, erliegt Biberkopf der 
Damonie, weil er konformiert und sich treiben lai3t. Sein Offensein fUr 
die Es-Machte bedingt seine Schizophrenie. 

Der verwundete, verkrUppelte Franz Biberkopf ist kein Individuum, son

dern Dividuum, das dem Pandamonismus ausgeliefert ist. Uer Zerfall 

des Ich ist jedoch im Fall Biberkopf Vorbedingung fUr seinen Wandel 
von Dividuum zu Kollektivwesen. Biberkopf Uberwindet den Konflikt zwi

schen Individualitat und Konformitat und erreicht die hohere Entwick
lungsstufe des Uberlegenen Kollektivmenschen, der demUtig seine Stelle 

in der neuen Gesellschaft einnimmt. Schlie13lich koinzidiert Franzens 
Lebenshaltung mit des Erzahlers Gesellschaftsphilosophie: 

Viel UnglUck kommt davon, wenn man allein geht. Wenn mehrere 
sind, ist es schon anders. Man mui3 sich gewohnen, auf andere zu 
horen, denn was andere sagen, geht mich auch an. Da merke ich, 
wer ich bin und was ich mir vornehmen kann. Es wird Uberall herum 
urn mich meine Schl acht geschlagen, ich mui3 aufpassen, ehe ich es 
merke, komm ich ran. (S. 500} 

Franzens Geschichte isi exemplarisch . Die bipolare Struktur von Berlin 

Alexanderplatz - die Verquickung des Epischen und des Dramatischen -
sprengt die geschlossene Form des traditionellen Romanhelden. Nicht 
das Individuelle, sondern das Kollektive konstituiert diesen Roman. 

19 Lukacs, Die Theorie des Romans ... , S. 52. 
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V. DAS ROf~ANTH EORETISCHE KONZEPT DES HELDEN 

IN BROCHS SCHLAFWANDLER-TRILOGIE 

Vorbemerkung 

In Hermann Brochs Schlafwandler-Trilogie1 liegt eine erzahltechnische 

VerknUpfung von Romantheorie und Romanpraxis vor, deren kontrapunkti
sche Wirkung das Heldenkonzept auf besondere Weise erhellt und zu glei
cher Zeit exemplifiz i ert . Broch hat namlich die Theorie seines Romans 
in den dritten Band der Trilogie eingebaut, und zwar im 9. Kapitel der 

'Wertzerfall '-Kapitel . Da diese Kapitel eine Einheit innerhalb des 

Romans bilden, ist der erkennt nistheoretische Exkurs, der die Roman
theorie beinhaltet, nicht i n Isolation zu betrachten, sondern im Zusam
menhang mit den Ubrigen ' Wertzerfall '-Kapiteln, insofern sie das roman

theoretische Ko nzept des Helden beleuchten. 

1. Erkenntnistheorie und Romantheorie 

Die einleitende Frage des ersten 'Wertzerfall '-Kapitels befa~t sich mit 

der Zentra lfrage des Schlafwandler-Romans: "Hat di eses verzerrte Leben 

noch Wirklichkeit? [ ... ]" . (S. 400) Das fiktive Ich, das sich in der 
' Heilsarmee'-Geschichte als "Bertrand MUller, Dr. phil." vorstellt 

(S. 431), 2 ist ein verunsicherter Mensch, der die Auflosung aller Struk
turen im Krieg schmerzhaft empfindet. Das Phanomen, da~ der Mensch an

gesichts der entsetzlichen Kriegswirklichkeit nicht wahnsinnig wird, 

kann der Essayist nur erklaren durch die Annahme einer Schein-Normali
tat, die die Ze rspaltung des Individuums tarnt. Diese Schein-Normali
tat beruht dara uf, da~ der Mensch immer versucht, seinen Taten den 
Anschein von Plausibilitat zu verleihen, indem er seine Handlungen 
rationalisiert: "Wir se l bst, wir halten uns fUr normal, weil ungeach
tet der Zerspaltung unsere Seele, alles in uns nach logischen Motiven 

ablauft." (S. 403) 

1 

2 

Zitiert wird nach de r Rheinverlag-Ausgabe Brochs Gesammelte Werke 
(ZUrich, 1931/32). 

Erst am Schlu[3 des Schlafwandler-Romans stellt sich heraus, da[3 das 
fiktive Ich der 'Wertzerfal l '-Essays nicht nur identisch ist mit dem 
erzahlenden Ich der ' Heilsarmee'-Geschichte, sondern in der Tat der 
Erzahler des Geschehens aller drei Bande ist. Vgl. Theodore Ziol
kowski, Strukturen des modernen Romans. Deutsche Beispiele und euro
paische Zusammenhange (MUnchen, 1972), S. 154f. 
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Der Verfasser der 'Wertzerfa ll '-Essays, der sich um Erkenntnis seiner 

eigenen Epoche bemUht, 3 vergleicht seine Zeit mit dem Mittelalter, weil 
er in ihm ein Modell erblickt, das zur Erhellung der eigenen Zeit bei

tragen kann. Dieses Modell zeigt, daS ein Zentralwert ein geschlosse
nes Weltbild konstituiert: 

Denn das Mittelalter besaS das ideale Wertzentrum, auf das es an
kommt, besas einen obersten Wert, dem alle anderen Werte untertan 
waren: den Glauben an den christlichen Gott. Sowohl die Kosmo
gonie war von diesem Zentralwert abhangig [ .. . ] als auch der 
Mensch selber, der Mensch mitsamt seinem ganzen Tun, bildete einen 
Teil jener Weltordnung, die bloS Spiegelbild einer ekklesiasti
schen Hierarchie war, in sich geschlossenes und endliches Abbild 
einer ewigen und unendlichen Harmonie. (S. 475) 

Die ZerstHrung des Glaubens als "Plausibilitatspunkt" durch die "Ent

fesselung des Logischen" (S. 476) hat die Einheitlichkeit des mittel
alterlichen Katholizismus aufgehoben und die Disparatheit der Moderne 
bedingt. Mit dem Verlust des Plausibilitatspunktes ist "die Bindung 

der einzelnen Wertgebiete an einen Zentralwert mit einem Schlage unmHg

lich geworden" (S. 477); dementsprechend haben die einzelnen Wertgebie
te sich autonomisiert. In der Konkurrenz "der selbstandig gewordenen 

Werte" (S. 477) bleibt dem Einzelmenschen nichts Ubrig, "als die Unter
werfung unter den Einzelwert". (S. 477) Als Funktionar dieses einzelnen 

Wertes verliert der Mensch alle Freiheit. 

Die Genese dieses Wertzerfalls erblickt der Essayist in der Renaissance, 

die mit ihrer "Revolution des Denkstils" (S. 510) den mittelalterlichen 

, Plausibilitatspunkt liquidiert hat. Die auf sich selbst gestellte Lo
gik ist forta n nicht mehr "auf den Gesamtwert des christlichen Organons" 
(S. 516) ausgerichtet, sondern sie verabsolutiert die Einzelgebiete zu 
disparaten Wertgebieten, die konkurrierend nebeneinander stehen. Im 
revolutionaren protestantischen Prinzip, das den Katholizismus aufge

hoben hat, liegt, so Bertrand MUller, "die Wurzel der Wertzersplitte

rung" (S. 557); es sche int , "als ob die Radikalitat des protestanti
schen Gedankens die ganze Furchtbarkeit der Abstraktion, die zweitau-

3 Diese Epoche umfaSt die Zeitspanne zwischen dem Ersten und dem lwei
ten Weltkrieg. Der Hugenau-Roman spielt 1918; der Epilog fUhrt die 
Geschichte Hugenaus weiter, und zwar weit in die Zwanziger Jahre 
hinein, wie man einigen markanten Hinweisen entnehmen kann. 
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send Jahre lang der Obhut des Unscheinbarsten anheim gegeben und auf 

ihr Minimum reduziert gewesen war, virulent gemacht hatte, als ob er 

die absolute Ausdehnungsfah i gkeit, die potentiell dem rein Abstrakten 

und nur diesem innewohnt, explosionsartig entfesselt hatte, auf da0 

die Zeit zersprengt und der unscheinbare HUter des Gedankens zur para

digmatischen Inkarnation der zerfallenden Zeit werde". (S. 557f.) 

Die autonomisierten Wertgebiete dienen im wesentlichen dazu, "das Irra

tionale zu verdecken und zu bandigen" (S. 662), so dae der Mensch, der 
vom lvertsystem geschUtzt wird, nichts weiS "von dem 'Einbruch von unten', 

dem er ausgesetzt ist [ . . . ] ". {S. 661 ) Radikalisiert sich die Vernunft 

ins Uberrationale, um den irrationalen Rest zu erfassen, so sprengt sie 

das System. Wenn das Irrationale nun nicht mehr vom System kanalisiert 

wird, vollzieht sich der Wertzerfall des Systems und wird das Ind i vi
duum dem ZerfallsprozeS ausgel iefert : "Letzte Zerspaltungseinheit im 
Wertzerfall ist das menschliche Indiv i duum." (S. 664) Ist der Mensch 

nicht mehr vom System geschUtzt, so ist er auf seine "Privattheologie" 
(S. 664) angewiesen, di e jedoch, angesichts der ungeheuren Macht des 
Irrationalen, "keinen Wert mehr zu bilden vermag" (S. 665) und nur noch 

"jenes leere und dogmatische Spiel von Konventionen" (S. 664f.) betreibt. 

Dieser Mensch ist der transzendent Obdach l ose: 

Der Mensch, der, aus jedem Wertverband entlassen, zum ausschlieS
lichen Trager des Individualwertes geworden ist, der metaphysisch 
"ausgestoSene" Mensch, ausgestoSen, weil sich der Verband zu Indi
viduen aufgelost und zerstaubt hat, ist wertfrei, stilfrei und 
nur noch vom Irrationalen her bestimmbar. (S. 665) 

Dem Prinzip der Logizitat gemaS, kann der Wertzerfall jedoch erst erfol

gen, wenn ein hoher Grad von rationa l er Selbstbewustheit erreicht wor
den ist. Kraft der platonischen Idee (vgl. S. 596), die eine hypothe
tische Totalitat von Rationalem und Irrationalem voraussetzt, hat das 

autonome, einsam gewordene Ich immer noch die Aufgabe, sich mit der 

Welt auseinanderzusetzen und den Epochengeist zu erkennen. Als hypo
thetischer Inbegriff von Sum und Cogito muS das 'intelligible ' Ich 
(vgl. S. 596-598) diese Aufgabe erfUl l en. Erst gegen diesen Hinter

grund laSt der erkenntnistheoretische Kurs, der die Brochsche Roman
theorie in nuce beinhaltet, sich verstehen. 

Die Verbundenheit von Swn und Cogito, von Sein und Denken bedingt die 
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Komplementaritat des Ethischen und des iisthetischen, "und erst in ihrem 

Zusammenhalt ergeben sie den allgemeinsten Wertbegriff und den logischen 
Ort alles Lebens". (S. 593) Diese Komplementaritat kann sich nur im 
Romanbereich verwirklichen. 

Die erste These dieser Romantheorie befa~t sich mit dem Zusammenhang 

von Leben und Wertkategorien und stellt fest, da~ die Geschichte aus 
Werten besteht, "aber tliese Werte kHnnen nicht als Absoluta in die Wirk

lichkeit eingefUhrt werden, sondern konnen blo~ im Zusammenhang mit 
einem ethisch handelnden wertsetzenden Wertsubjekt gedacht werden". (S. 

594) Dieses Wertsubjekt ist "das einheitschaffende Au s leseprinzip" (S. 
595), das Erkenntnis erstrebt. 

Die zweite These prazisiert die wertsetzende Tat als Cogito , denn "das 

effektive oder fiktive Wertsubjekt kann blo~ in der Einsamkeit seines 

Ichs imaginiert werden, in jener unaufhebbaren brUckenlosen und plato

nischen Einsamkeit, deren Stolz es ist, ausschlie~lich von den Vor

schri ften des Logi schen abhangi g zu sei n [ ... J". ( S. 595) Die dritte 

These konstatiert daher : "[ ... J die Welt ist Setzung des intelligiblen 
Ichs, denn unverloren und unverlierbar bleibt die platonische Idee." 

(S. 596) Dieses Ich fUhrt weitere Wertsubjekte ein, "die ihrerse its 
die Struktur des intell i giblen Ichs widerspiegeln und die ihrerseits 
ihre eigenen Wertsetzungen, ihre eigenen Wertformungen vornehmen [ ... ] ". 

S. 596) Die Welt ist daher "nicht unmittelbare Setzung des Ichs, son

dern dessen mittel bare Setzung, sie ist 'Setzung von Setzungen' [ ... ]". 
(S. 596) Durch diesen SetzungsprozeB "erhalt die Welt ihre methodolo
gische Organisierung und Hierarchie, sicherlich eine relativistische 

Organisierung, trotzdem - der Form nach - eine absolute [ ... ]". (S. 596) 
Diese 'Setzung der Setzung' stellt nichts anderes dar, "als di e Intro
duzierung des ideellen Beobachters in das Beobachtungsfeld [ ... ]". 

(S. 597) 

Die romantheoretische Implikation dieser 'Setzung der Setzung' ist die 
Legitimierung des auktorialen Erzahlers, der als 'ideeller Beobachter' 
erkenntnistheoretisch verfahren mu~. Erkenntnistheorie besagt, da~ der 
ideelle Beobachter ein rationales Modell einer Epoche darbietet. lm 
erkenntnistheoretischen Roman kommt es nicht auf individuelle Handlung 
und psychologische Motivation an, sondern auf Zeitkolorit. Das 'intel-
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ligible Ich', d.i. der auktoriale Erzahler, setzt 'wertsetzende Wert

subjekte', die wiederum i hre eigenen Weltformungen einfUhren, d.h. als 

personale Medien auftreten. Wegen der historischen Relativitat von 

Wahrheit und Wert ist der auktoriale Erzahler jedoch keine allwissende, 

sondern eine teilwissende Erzahlinstanz. 4 

2. Das Erzahler-Held-Verhal tnis 

Mit seiner Romantheorie hat Broch in der Tat das Erzahler-Held-Verhalt

nis in der Schlafwandler-Tril ogie umrissen . Im Hugenau-Roman ste l lt 

sich heraus, daa es einen Uberragenden Erzahler gibt, 5 namentlich Ber
trand MUller, der als ' int el l igibles Ich' der Erzahler aller drei Bande 
ist. 6 Die Trilogie deckt eine Erzahler-Held-Konfrontation auf: immer 

ist der Erzahler der Wissende, der laut der 'platonischen Idee' Totali
tat erstrebt und kraft seiner 'ideel l en' Beobachtungsposition eine Zeit

analyse und. -kritik anstellen kann, wahrend die Helden (Pasenow, Esch 

und Hugenau) Partialsystemen angehoren und daher Nichtwissende sind. 

Als olympischer Erzahler Uberblickt Bertrand MUller di e Epochen der 

Romantik, der Anarchie und der Sachlichkeit und kann er die Handlungen 
und Bewustseinsinhalte seiner Helden zeitkritisch bewerten. Seine Er

kenntnisse stellt er in theoretischen Exkursen dar. 7 

In allen drei Banden lassen sich jedoch auch personale Erzahlprinzipien 

beobachten. Die Haufigkeit der direkten Rede in Dialogen und Gespra

chen ist schon ein Indiz personalen Erzahlens. 8 Augenfallig ist die 

4 Vgl. Stanzel, Typische Formen des Romans , S. 18: Die vom auktorialen 
Erzahler angenommene Rolle kann "etwa die des um die historische Wahr
heit sehr bemUhten Chronisten, des objektiven Herausgebers, des teil
wissenden oder des allwissenden Erzahlers" sein. 

5 Vgl. Ziolkowski, Strukturen des Romans ... , S. 154. 
6 Vgl. ebd., S. 155. 
7 Erzahlereinmischungen, Leseanreden und reflektierende Abschweifungen 

sind Merkmale auktorialen Erzahlens. Vg l . Vogt, "Aspekte erzahl ender 
Prosa", GrwUlstudium Literaturwissenschaft ... , VIII, S. 31. 

8 Vgl. ebd., s. 70: "Die Erzahlung gewinnt 'dramatische' Qualitat, wenn 
die Rede der Personen als 'direkte Rede' zitiert .. wird. Den Figuren 
der Handlung wird damit das Wort erteilt : ihre Auserungen werden, 
durch AnfUhrungszeichen markiert, in vollig unveranderter Form wieder
gegeben." Da bei der direkten Personenrede die Erzahlergegenwart kaum 
noch zu spUren ist, folgert Vogt: "Direkte Rede ist also ein Darstel
lungsmittel, das besonders der personalen Erzahlweise angemessen ist." 
Ebd., S. 71 [Hervorhebungen im Original] . 
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Zunahme personaler Erzahlmerkmale im Hugenau-Roman, der ja die Epoche 

der Sachlichkeit darstellen will. Briefe und Zeitungsartikel, die je
weils den Romanpersonen zugeschrieben werden, sind in den Handlungsab

lauf einmontiert und verstarken den Eindruck, daB die Hauptfiguren 

'wer tsetzende Wertsubjekte' sind, die autonom handeln. 

Dieser 'teilwissende' Erzahler befaBt sich sowohl in den 'Wertzerfall '
Kapiteln als in der 'Heilsarmee'-Geschichte immer wieder mit der philo

sophischen Frage: "Hat diese Zeit, hat dieses zerfallende Leben noch 
Wirklichkeit?" Nicht nur der Epochengeist, sondern ·auch seine eigenen 

empirischen Erlebnisse drangen ihm das peinliche Bewustsein dieses zer
fallenden Lebens auf: "Meine Passivitat wachst von Tag zu Tag, nicht 

weil ich mich an einer Wirklichkeit zerreibe, die starker ware als ich, 

sondern weil ich allenthalben ins Unwirkli che stose." {S . 590) Iro
nisch ist, daS dieser Bertrand MUller, Dr. phil., sich mit geschichts

phi l osophischen Arbeiten Uber den Wertzerfall beschaftigt (vgl . S. 467), 
wahrend der Proze6 des Wertzerfalls sich schon im Philosophi schen voll

zogen hat: "Selbst das Philosophieren ist zu einem astheti schen Spiel 

geworden, [ ... ] es ist in den Leerlauf des BHsen geraten [ ... ] ." (S. 590) 

Im wesentlichen ist dieser Bertrand MUller ein verzweifelter Mensch. 

Er erblickt die Relativierung nicht nur im Bereich des Philosophischen, 
sondern auch im Asthetischen: "TrUgerische Hoffnung, die Welt formen 

zu dUrfen!" {S. 591) Als 'Platoniker' leidet er an seiner Unfahigkeit, 

die Totalitat der Welt asthetisch wiederherzustellen und 'verblutet' 
daran. (Vgl. S. 592) Seine Verblutung und der Zerfall seiner Zeit 
interpreti ert er als Menetekel der transzendenten Obdachlosigkeit: 

"[ ... ] so einsam ist der Mensch, daS niemand und nicht einmal Gott, 
der ihn doch geschaffen hat, etwas von ihm weis." (S. 552) Bertrand 
MUller, das 'intelligible' Ich, kennt weder transzendente noch immanen
te Geborgenheit; "hinausgeschleudert ins Nichts" (S. 591) bleibt ihm 

die Welt "ein Fremdes, in das ich niemals eindringen werde, fremd in 
stets zunehmender Fremdheit, blind in stets zunehmender Blindheit 
[ .. . ] ". (S . 592) Sein Wissen urn die Fremdheit von Ich und Welt bedingt 
die Spaltung von Sum und Cogito: 

War ich frUher zu Hause geblieben, urn meinen Gedanken nachzuhan
gen, [ .. . ]so bleibe ich jetzt in meiner Stube wie ein Kranker, 
der seinem Arzt und seiner Krankheit gehorsam ist. [ ... ] Ich 
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will nicht mehr denken, nicht etwa, weil ich unfahig dazu ware, 
sondern ich denke nicht mehr, weil ich es verachte. (S. 609) 

Wesentliche Konsequenz dieser Krankheit des 'intelligiblen ' Ich ist die 

Zerstorung der wertse t zenden Tat. Diese Zerstorung zeichnet sich deut
lich ab im Zerfall der 'gesetzten' Wertsubjekte. 

3. Der Zerfa ll des He l den9 

Alfred Doblin gestattet seinem Helden Franz Biberkopf eine Wiedergeburt, 

die die Zerrissenheit des Dividuums heilt und das gesunde Individuum 

gesellschaftlich rehabil it iert; die Helden des Schtafwandter-Romans da

gegen konnen nicht mehr gehe i lt werden, weil sich in ihnen der Proze6 
des Zerfalls mit unerbitt l icher Konsequenz vollzieht. 

Die Struktur des Schtafwandter-Romans ist ein kalkulierter Versuch, den 

Zerfall der Wirklichkeit f ormal zu veranschaulichen. 10 Ziolkowskis 

Analyse der Gesamtstruktur hat das Formprinzip von drei konzentrischen 

Kreisen aufgedeckt: der innerste umfa6t di e 'Geschehnisse ' aller drei 

Bande, der nachste enthal t di e 'Wertzerfall '-Essays und den aueersten 
Kreis bildet die ' Hei l sarmee ' -Geschichte. 11 Diese Struktur zentriert 

nicht urn einen hervorragenden Helden. Ihre Zentripetalkraft ist das 

'intelligible' Ich, das s ich bald episch, bald philosophisch, bald 

lyrisch au6ert und seine Bewuetseinsinhalte auf verschiedene Personen 
transponiert, die als 'wertsetzende' bzw. 'wertfreie' Subjekte inner

halb bestimmter Partialsysteme unterschiedl iche Phasen des Zerfallpro
zesses inkarnieren. 

Joachim von Pasenow ist Exponent der romantischen Epoche. 12 Entschei
dendes l~erkmal dieser Epoche ist ihre Erkenntnisfurcht, die sich in der 

"Idee der Uniform" (S . 19 ) ausdrUckt. Di e Uniform "gibt ihr em Trager 

9 Weil die Titelhelden de r Tr ilogie jeweils einer bestimmten Epoche 
zugeordnet sind, wird die Kategorie des Wertgehalts nicht isoliert, 
sondern im Zusammenhang mi t den Heldenfiguren berUcksichtigt . 

10 Vgl. Ziolkowski, Strukturen des modernen Romans ... , S. 156. 
11 Vgl. ebd., s. 155. 
12 Die Epochenbegriffe der Trilogie (Roma ntik, Anarchie und Sachlich-

keit) sind typologisch, nicht historisch bedingt. 
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eine deutliche Abgrenzung seiner Person gegenUber der Umwelt" (5. 19) 
und signifiziert Ordnung. Anscheinend schUtzt sie den Trager vor dem 

Chaotisch-Irrationalen, zu gleicher Zeit bedingt sie jedoch jene Lebens

ferne, die leere Konventionen verabsolutiert. Infolge "der kastenma
Sigen Abgeschlossenheit seines Lebens" (5. 34) wird Joachim ein Fremder 

in seiner eigenen Zeit. ~!enn die Uniform ihm keinen Schutz mehr bie

tet, flUchtet Pasenow sich in eine lieblose, konventionelle Ehe mit 
Elisabeth. Die Flucht in eine solche Scheinordnung ist ein Schlaf~tan

deln und entspricht der Wirklichkeitsferne des Romantikers. 

Wie Pasenow ist Esch ein Romantiker, der sich nach Ordnung sehnt. 

Esch flUchtet sich aber nicht in die Vergangenheit, sondern will sich 
mit seiner Zeit auseinandersetzen. Der Buchhalter Esch hofft, den Bu

chungsfehler der Welt zu korrigieren und eine Bilanz darzustellen, denn 

"Ordnung mus gemacht werden". (5. 228) Er wehrt sich gegen die Zer
splitterung der Werte und sehnt sich nach einer heilen Welt. Es ist 

aber sein Schicksal, daS sich in ihm der Umschlag des Rationalen ins 
Irrationale vollzieht. Gerade weil er das buchhalterische Prinzip 
verabsolutiert, entfesselt er das Irrationale, das ihn zum Funktionar 
des Anarchischen degradiert. Sein Versuch, die Welt durch personliches 

Opfer zu erlosen, scheitert. Esch kommt schlieSlich zur Erkenntnis, 
"daS im Realen niemals ErfUllung sein konne [ ... ]". (5. 363) 

Wahrend Pasenows Romantik ihn noch vor dem Irrationalen zu schUtzen 

vermag, veranschaulicht die Verschranktheit des Romantischen mit dem 
Anarchischen in der Esch-Figur den fortschreitenden Prozes des Wertzer
falls. Dieser Wertzerfall vollzieht sich in der Sachlichkeit Hugenaus. 
Hugenau, der Deserteur und Marder, kennt kein SchuldgefUhl, weil er 

Uber keinen Masstab verfUgt, an dem er seine Handlungen messen konnte. 
Hugenau ist der wertfreie Mensch, der nur noch 'sachlich' handeln kann, 

d.h. die jeweilige Sachlage bestimmt sein Handeln. Er ist der autono
me, einsam gewordene Mensch, der in einer Welt ohne verbindliches Wert

system lebt. Dieser metaphysisth 'ausgestoSene' Mensch ist nur noch 
vom Irrationalen her bestimmbar. 

Als letzte "Zerspaltungseinheit im Wertzerfall" (S . 664) ist Hugenau 
kein Individuum mehr, sondern Dividuum. Da er keinen Kontakt zu Gott 
und zum Nitmenschen hat und daher keiner Kommunikation mehr fahig ist, 
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bleibt ihm nur noch die nackte Gewalt als Verstandigungsmittel. Er 
ist nicht nur Funktionar des Irrationalen, sondern gleichsam Inkarna
tion des Bosen. 

Der Zerfall aller Werte liquidiert schlieSlich den Helden. Der sprach
los gewordene Mensch kann sich nicht mehr artikulieren, er ist nur noch 
Objekt philosophischer Reflexionen. Augenfallig ist das Phanomen, daS 
Hugenau im Epilog nicht mehr ans Wort kommt. Der Zerfall des Helden 
manifestiert sich formal : das Rationa l e autonomisiert sich in theore
tisch-philosophischen Exkursen, das Irrationale kann sich nur lyrisch 
ausern . 
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ERGEBNISSE 

Die synchronisch-diachronische Untersuchung des romantheoretischen Hel

denkonzepts hat eine unleugbare Wechselwirkung zwischen Romantheorie 
und Romanpraxis aufgedeckt. Innerhalb des literaturgeschichtlichen 

Rahmens bietet die BerUcksichtigung dieser Wechselwirkung eine Kontrol
le , die Paus chalurteile Uber das Wesen des Romanhelden verhindert und 

eine formale Bestinmung des Heldenkonzepts ermoglicht. 

Indem die vorliegende Arbe it die geschichtliche Entwicklung des Helden 

von seinen literarischen Anfangen bis zu den drei8iger Jahren unseres 

Jahrhunderts diachronisch-synchronisch verfolgt hat, ist es ihr moglich, 

bestimmte Kategorien zur Formbestimmung des Helden darzustellen . Die 
Untersuchung bestatigt in der Tat die Annahme, da8 die Form des Helden 

keine geschichtssterile Konstante ist. Da die Form des Helden ein Kor

relat weltanschaulicher Pramissen ist, entwickelt sie sich dynamisch. 

Die Verschranktheit von Gnosis und Mythos, die sich kosmologisch im 

ptolemaischen Weltbild veranschaulicht, bietet dem Eposhelden einen 
ges chlossenen Raum, innerhalb des sen er seinsadaquat figuriert und die 
Totalitat von Seele und Welt exemplifiziert. Die formale Identitat des 

Eposhelden wird bestimmt vom mythischen Ana logon, das die Homogenitat 
zum Gestaltungsprinzip erhebt. Diese Homogenitat setzt die nicht-pro

blematische Natur des Helden voraus und akzentuiert die Harmonie als 

wel ta nschauliche Pramisse. Dieser Held kennt noch keine Innerlichkeit 
und ist daher nicht-reflektierend. 

Ist der Held im Rahmen des mythischen Analogons der Handlung unterge

ordnet, so emanzipiert er sich in der Aufklarung. Seine innere Geschich
te wird zum Romansujet, wie Friedrich von Blanckenburgs Romantheorie her

vorhebt. Als Zentri petalkraf t ist der Held das strukturbestimmende Ele
ment. Diese Zentripetalkraft sprengt in der Tat das mythische Analogon, 

indem das Individuelle si ch autonomisiert. 

Im Sturm und Orang- Roman manifestieren sich die ersten Symptome der 
Verfremdung von Ich und Welt, weil das Wertsystem des Helden nicht mit 

der Moral seiner Zeit koinzidiert. Der Idealismus des klassisch-roman

tischen Zeitalters versohnt jedoch Held und Welt und entwirft das roman-
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theoretische Konzept des Helden als Polaritat von Praformation und Epi

genese. das im Bildungsroman seine prignante Darstellung findet. Zen

trales r~oment in diesem Heldenkonzept ist die Entelechie, die die Ent

wi ck 1 ung des He 1 den vom Immanenten ins Transzendente steuert. Im Bil
dungsroman exemplifi ziert der Held als Genie den Einklang edler Imma

nenz und teleologischer Transzendenz. Solange die Entelechie transzen
dent garantiert ist, bedingt sie die geschlossene Form des Helden als 

Versiihnung von Daimon und Ananke . 

Im Realismus polarisier t die Sikularisierung der Entelechie Daimon und 

Ananke als feindliche Michte und evoziert ein neues Heldenkonzept, das 

den Helden nicht mehr als passives Werkzeug eines allwissenden Erzihlers 
betrachtet, sondern ihn von der Hegemonie des auktorialen Erzihlers be

freien will. Das Spielhagensche Heldenkonzept hebt die traditionelle 

Erzihler-He ld-Identifikation auf. Indem Spielhagen den Helden nicht 
mehr als 'l eidend', sondern al s 'handelnd' konzipiert, antizipiert er 
den Ubergang von der auktoria l en zur personalen Erzahlsituation, der 

sich in der Tat in der Romanpraxis des ausgehenden 19. Jahrhunderts 

manifestiert. Die personale Erzihlsituation impliziert eine Erzihler
Held-Konfrontat ion, da der Held als autonome Figur dem Wertsystem des 
Erzahlers nicht mehr verpflichtet ist und daher nicht mehr als morali

sches Paradigma fungiert. Di e geschichtlich-analytische Untersuchung 

des romantheoretischen Konzepts liBt erkennen, daB der Schnittpunkt 
Zlvischen dem traditionellen und dem modernen Romanhelden im Real ismus 

1 iegt. 

Die Moderne bedingt die Auflosung der geschlossenen Form des Helden. 

Korre lat des modernen Weltzustandes ist die offene Form des Helden, 
wie sie im romantheoretischen Konzept der zwanziger und dreiBiger Jahre 

vorliegt. Das Dividuum. das im Zeitalter der transzendenten Obdachlo
sigkeit l ebt, ist der gespaltene Mensch, der allen Striimungen seiner 

Zeit ausgesetzt ist. Die Affinitit der personalen Erzihlsituation zum 
Dramatischen sprengt endgultig die geschlossene Form des Helden. Das 

Dividuum i st der Mensch ohne Entelechie. Der metaphysisch ausgestaBene 
Mensch ist der absolu t Ei nsame, daher sprachlos, so daB · er sein eigenes 
Wesen nicht zu artikulieren vermag. Dieses Individuum bedarf des ' in
te lligibl en' Ich, das als wertsetzendes Subjekt schlieB l ich die Funkt ion 
des auktorialen Erzihlers ubernimmt, aber - im Gegensatz zum geschlosse-
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nen Roman - nicht als Allwissender, sondern nur als Teilwissender. Da 
dieser teilwissende Erzihler sich der Relativitit der Wirklichkeit 

bewu~t ist, ist mit der 'Setzung der Setzung' die Moglichkeit des Zer
falls des Helden mitgegeben. Wegen seiner inneren Zerrissenheit kann 

das Dividuum nicht den strukturellen Mittelpunkt des Romans bilden; 
als integrierende Instanz fungiert das 'intelligible' Ich, das nicht 

die Geschichte eines Einzelmenschen darstellen will, sondern urn Erkennt
nis ringt. 

Die Untersuchung hat den Tatbestand blo~gelegt, da~ die romantheoreti

schen Konzepte des Helden einen Unterbau fUr die Entwicklung bestimmter 

Heldentypen darstellen. Mittels ihrer diachronisch-synchronischen Be

trachtung hat die Arbeit illustriert, da~ der Romanheld nicht blo~ an 
historisch-epochalen Kategorien gemessen werden darf, sondern immer im 

Zusammenhang mit den romantheoretischen Konzepten bewertet werden soll. 
Die Arbeit hat nicht nur das fruchtbare Verhiltnis zwischen Romantheo

rie und Romanpraxis aufgedeckt, sondern gerade auch vorgefUhrt, da~ das 

theoretische Heldenkonzept befruchtend ist fUr Interpretationsmoglich
keiten und sogar neue Ansichten erschlieet. 

Die symbiotische Verbundenheit von Romantheorie und Romanpraxis deckt 
den Tatbestand auf, da~ der Romancier der romanpoetologischen Besinnung 

bedarf, urn sich immer wieder neu zu orientieren und sich mit der pro
teischen Natur seiner Gattung auseinanderzusetzen. Im 20. Jahrhundert 

haben Romantheorie und Romanpraxis sich dermai3en verschrinkt, da~ die 
Romantheorie zum Romansujet geworden ist. Der moderne Roman zeigt eine 
Tendenz auf, die Romantheorie in nuce in den Roman selber einzubauen. 

Di ese Tendenz i st be sanders augenfill ig im kontemporiren Roman. Der 
Roman nach 1945 bietet neue Heldenkonzepte dar, die jedoch, gerade we
gender Verquickung von Romantheorie und Romanpraxis, nicht systematisch 
abgesch l ossen vorl i egen. Die Sys tema tis i erung di eser Konzepte is t uner
lil3lich fUr die Darstellung neuer Kategorien, an denen die Entwicklung 
der modernen Heldenfigur gemessen werden kann. Saleh eine Systematisie
rung mu~ sich notwendig an den bereits systematisierten Heldenkonzepten 
orientieren. Wenn die vorliegende Arbeit einen bescheidenen Ansatz 
daz u bietet, ist sie ihrer Zielsetzung gerecht geworden . Die Juxtapo
sition von Romantheorie und Romanpraxis bietet in der Tat zahlreiche For
schungsgebiete und Forschungsmoglichkeiten, deren Erschlie~ung der 
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Literaturkritik zugute kommen wUrde. FUr sowohl den Romancier als den 

Romantheoretiker kann das Bewu~tsein urn die sich gegenseitig erganzende 
Wechselwirkung zwischen Theorie und Praxis nur befruchtend sein . Das 
GegenUberstellen von Romantheorie und -praxis wirkt bereichernd fUr 
einen jeden, der sich mi t dem Roman als Ga t tung befaBt, sei er der 
Kritiker, sei er der Fors che r , der besche iden vor dem Reichtum der 

Romanwelt steht und sich - mit Kraft und Freude- der Erschlieeung 
dieser Welt widmet. 
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