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Abstract 

Von Müttern und von Dimen: Ursprünge und literarische 
tnszenieningsfomen eines dualistischen Weiblichkeitskonzeptes 

von der Jahrhundertwende bis 1938 

by 

Birgit Rohde 

Degree of Doctor of Philosophy 

Graduate Department of Germanic Lnnguages and Literatures 

University of Toronto 

1998 

Around the tum of the century, the debate on femininity unfolds as a central 

smicturing feature of the intellectual debates of the time. Of course, this phenornenon does 

not occur for the first time at the end of the nineteenth cenhiry, but the experience of 

modemized society added a new sharpness to it. Attempts to theonze the feminine brought 

its subject from the domain of myth into that of abstract teminology. However, on the other 

hand the feminine was still assigned the role of a counter mode1 and respite that nature 

could no longer fülfill at a time of rapid inddalization and urbanization. Images from 

both modes of presentation are going to be examined in this study. They are viewed as 

stereotypes which could be brought back and perpetuated through the literary text as 

containing cultural coosmictions without being dependent on an a c t d  presence in a given 

society; stereotypes which set hto play an imeducible ambivalence towards the ferninine. 

Gender fuactions as interpretative category which shaped the contents of scientiticii 



knowledge and philosophical assumptions mderlying the contemporaneous interpretations 

of nature as well as cultural and social experience. The primary texts examined in this study 

are viewed as exemplary in their appropriation of specific elements corn a broader context 

of cultural philosophy concerned with the expenence of modemity. The relationships 

between modemit. and the feminine are s h  to be diverse and multifaceted and the figure 

of woman pervades modem culture as a powefil symbol of both danger and promise. In 

order to outline the set of premises more clearly, the midy includes a close reading of Otto 

Weininger's work Geschkchr und Chutakm ( 1903). Weiningef s wide-ranging impact on 

many of the most important writers of his time has been well mblished by the research of 

the pan decade. Weininger sees the central problem of ail ethics in the relationship between 

the sexes. He endeavours to locate the feminine in a space which combines the categories 

of the mother and the harlot as corporeal, morally deficient foms of existence. His attempt 

ends with a figurative negation of the sexual in order to restore the possibility of deliberative 

moral actions of an autonomous subject. Embracing the influence of Weiningefs work this 

study sets out to uncover nurnerous Weiningerian' subtexts. Furthemore, it introduces 

subcategones to the literary equivalents of Weininger's categories in order to make it easier 

to systematize these l i terary equivalents. 

Rather than stating a recurrence of identical phenornena, this study is concemed with 

the repetition of certain images within changing contexts of intellectual history. 
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In the late nineteenth century, the sexual became a central topic of cultured 

discourse within the scientific debates and those of the arts. The imaginative centrality of 

concepts of panicularly female sexuality and the ferninine shaped the development of a 

range of knowledge. In this study, 1 will undertake an interpretation of literary images fiom 

tbat period, and will consider the interplay of both the theoretical and the literary 

discounes. For the primary works I chose texts published between 1900 and 1938, that 

contain discursive elements and can be situated on a fine Iine between popular and 'high' 

literature. Therefore, t hey lend themsel ves particularly wel l to the cultural anal ysis 1 attempt 

in this study. Rita Felski uses the phrase "popular sublime" in this context', and highlights a 
- - - 

' Rita FeIski, The Gender of Modernitv (Cambridge: Cambridge University Press, 1995) 1 15. 
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strong desire for the transcendant and the escapist in this kind of text This study also draws 

attention to several Iesser-known authors such as Ernst Wei& Jakob Wassermann and 

Eduard von Keyserling and to lesser-hown texts by well-known authors such as Gerhari 

Hauptmann, and G e m d  Kolmar. The texts are viewed as located within a web of 

intertextual relations. : 

"To study a 'text' means to locate it across a range of competing moments of 
inscription. representation and struggle."* 

in a close reading of these texts, they are found to be exemplary in their 

appropriation of certain elements from a complex cultural philosophy. The appropriations 

of categories from this cultural philosophy, namely the image of the mother and the hsulot 

(Dirne), demonstrate a striking continuity over the period Gender cornes into play as an 

interpretative category which affects the factual contents of scientific knowledge and 

philosophical assum pions underlying the interpretations of natrire as well as cultural and 

sokial experience. It functions as an "organizing metaphor in the construction of histoncal 

time" (Felski 9). 

The debate around femininity c m  in tbis context be seen as a symptom of the 

development of conternporaneous intellectual history. It is reflected in the modes of 

relating to world and self as expressed in literary texts and in the v i s d  arts. Of course this 

phenornenon does not occur exclusively at the end of the nineteenth century, but the 

experience of modemization and industriakation added a new edge to it and made it a 

cenaal stnictu~ç feature of the intellectuai debates of the time. The relationship between 

femininity and modemity plays itself out differentially across the specifics of the cultural 

context of the p e n d  from which the tex& discussed in this work are taken. The historian 

Detlev Peukert has temed this period between the beginnings of indusaialization and the 

cnsis of the Weimar republic as khische  ~ o d e r n d .  Our present understanding of that 

' John Storw. ed. "Cultural Studies: An Introductionn, Wfiat is Cuiturai Studies? ed. John Stotey 
(New York: Arnold, 1996) 3. 

' Detlev Peuken. Die Weimarer Repblik: Kriseniahre der Modem (Ffanktiut (Main): Srihrkamp, 
1987) lof. 



penod takes into accouit the continuities in structure d e r  1918. However, we have to be 

aware of the conternponr, perception of change and rupture- The literary texts discussed in 

this dissertation recapture some of the intensity of this perception, and its connection to the 

construction of femininity at the time. An influentid paradigm in tbat period is the 

Weberian concept of a process of disenchantment, by which instrumental rationdity 

becon . a generalized form of social interaction This paradigrn highiy influenced the 

relations between the concepts of the masculine and the ferninine. The anaiysis of selected 

literaxy texts will show constructions of the feminine which range fiom the embodiment of 

inational thought, which resists al1 rationdity and remains in the seNice of human needs, to 

the other extreme of the embodiment of a new instrumental ratiodity at its worst. 

The purely theoretical and the literary constructions of the feminine during this 

penod are usually an expression of a more general cultural criticisrn. Therefore texts fiom 

the then rising discipline of sociology, expressing similar wncems, will be fiequentfy 

referred tu in this study, a method jmtîfied by Wolf Lepenies' reading of the te= of early 

sociology as positioned between literature and abstract science.' nie cnsis of the "versforte 

Modemisienmg" (Peukert 16) gave nse to the production of both genres of texts. The 

literary texts are seen as the location where concepts developed in the religious, xientific or 

judicial discoune could be tried out and appropriated and then have an impact on the 

individual and collective cultural perception. Also, different approaches to the theorization 

of the feminine and their translation into iiterary images are not seen as results of an 

independent sexual discourse but rather as dependent variables in a highly complex system 

of references in overlapping discursive fields. Therefore, this dissertation employs methods 

of cultural history and literary analysis in approaching its topic. The study does not seek to 

offer a grand philosophical summation but is concerned with the way the diverse legacies of 

modemity are played out in literary constructions of the feminine in a pend of time 

perceived as a cnsis of modemity . 

" Woif Lepenies. Between Literature and Science: The Rise of Sociolooy (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1988). 



Around the tum of the century, the mystique and mythologerns around the feminine 

and female sexuality were translated into multiple litmary images al1 based on a polaristic 

tendency in conceptal thought of the t he .  They reflect a nsing ambivalence towards nature 

in the wake of the indumial wvolution, when nature was no longer able to fùlfill the role of 

the counter mode1 for escapist thought it bad previousty provided. On the one hand, a 

demonization of the (feminine) erotic can be observed, equating the feminine with 

undifferentiated nature and seeing it as the inarticuiable other of modem reason, thus 

aligning the feminine with the 'dead weight' of aadition that the selfdefining subject mut 

seek to transcend On the other hand, feminization is evoked in contrast to a one-sided 

masculine mode of positivism and market economy. The figure of woman pervades the 

culture of the period investigated in this dissertation as a powerf'bl symbol of both the 

dangers and the promises of the modem age. In the latter case an "imagindres WeibZi~hes"~ 

is evoked as a complcmentary prin~ipir. A change of paradigrn has k e n  stated for this 

penod6 - but that statement refers to an aesthetic phenomenon and does not include 

profound changes in the perception of gender in sociopolitical reality. 

Another phenomenon of the late nineteenth centuxy is that of the process of the 

erotic becoming less of a taboo. As a result, a self-defined libertin literature found itself in 

a field of tension created between ars erotica and scientia senuaïis. The works discussed in 

this dissertation are seen in this context. Rather than proceeding author by author, 1 will 

juxtapose each of the formulations io othen on the same topic in order to place it into a 

broader context, which takes a thematic approac h. The irreduci ble ambivalence towards 

the feminine means that this work cannot yield any single answer, yet it sets out to provide 

a detailed description and analysis of some representative literary images of the feminine 

within the defined hmework. 

5 Silvia Bovenschen, Die ifnaskierte Weiblichkeit: h?m~iarische Unterschwinen ni 
kuhuraeschichtIichen und literarischen Msenmionsfonnen des Wei'blichcn (Fnuikfiirt (Main): Suhrkamp. 

Chrisha v. Braun, Die shamlose Schonheiî des Ver-an1ze~en: Zum VeMtnis von Geschlecht und 
Geschichte, (Frankfùrt (Main): Veriag Neue Kritik, 1989) 53. 
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A Sobtext: Otto Weininger's Work 

In order to outline the theoretical set of premises, 1 will introduce Ono Weiningen 

work Geschlechl und Chorukter (1903) and will discuss his significance for Gennan 

literature at the begiming of the twentieth century. Weininger lefi a distinct mark on more 

than one generation of German-writing authors, influencing the work of e.g. Robert Musil, 

Elias Canetti and Karl b u s .  As late as 1963, Giinter Grass still temed the book "a stroke 

of genius" as well as "devil's work"'. The first part of Geschlechr und Cbukter  consists 

of the author's doctoral thesis at the University of Vienna, to which a second (and more 

speculative) pan was added in order to fom a monograph, that was published in 1903. 

Weininger's brutal and spectacular suicide only mon* later, as well as the praise August 

Strindberg and Karl b u s  voiced in Die FacReI, paved the way to the work's continuing 

bat-seller-status.' The success of Weininger's highly eclectic work on sex and race can 

oniy be understood within the multiple, interreiated discourses it reacted agaiast or drew 

upon; ie.,  the biological and medical theoties developed at the time, the particular medical 

debates on racial9 and sexual identity and the influential critique of concept of the Self 

provided by the physicist Ernst Mach1': 

"As hardly ever before, the entire conceptual and epistemological apparatus 
of contemporary science as well as examples from cultural history are 
employed [in Weiningefs work] to arrive at a complete definition of 
woman." " 

' Günter Grass, Dog Years. Transl. Ralph Mannheim (New York: Harcuurt Bmce and Worfd Inc., 
1989) 202. 

Lech Sokol "The Metaphysics of Sex: Strindberg, Wcininger and S.I. Witkiewi-* Theatre 
JZesearch International l(1987): 39-5 1. 

cf. Sander L. Gilman, The Case of Siimiund Freud: Medicine and Xdtntity at the Fm de Siècle 
(Baltimore and London: John Hopkins University Press, 1993) 5: GiIman investigates the aspect of the male 
Iewish sciemist who was iabeled as diffèrent witfün this science and who "had to corne to terms with the Eict 
that the area of endeavour that gave them status as scientkm also demarideci that they acknowledge (or refirte) 
their infrerent inferiority", a situation which aiso shaped Weininger's tbought. 

'O For a discussion of Mach's Muence se&hdM Diersch, Emukiokritiasmus und Irn~res i -  

" Giseia B r u d e - F i  "A Scientific image of Woman? Weiainger and the German Novei," Jews and 
Wer Remonses to Cho W«Nn~er, ed. by Nancy A. Harrowitz and Barbara Hyams (Ptiiladelphia: Temple 
University Press: 1995): 173. [171-1821 



Weininger's work can therefore serve as a lem for the elucidation of the cornplex 

discursive relations among science, philosophy, culturd pditics, and Iiterary production in 

turn-of-the-century Geman culture. The chapter of this dissertation concemed with 

introducing Weininger as a subtext for the works discussed later subjects the pervasive 

rhztoric of the text to a close reading in order to identify the multilayered associations and 

to locate the work's position within the existing entandement of discursive fields. 

Ethical questions are Weinulgefs first concem in this work He sees the centrai 

problem of al1 ethics in the relationship between the sexes. and focusses on the definition of 

ferninine exisitence îiom a psychological, biological and ethical point of view. The 

tèminine is seen as universal and inchoate fecundity, unconscious irrationality completely 

lacking in aesthetic or moral deliberations - a notion which is not new and would not be 

enough to make WeuUnger the subject of discussion But Weininger's ontological 

endeavours to locate the feminine in a space that can combine the concepts of mother as 

well as harlot upset the binary opposition structuring the defmition of the sexes while 

appropriating the tendency to organize thought around polarization. Mead of the 

Romantic dichotomy between madoma and whore Weininger works with the categones of 

mother and harlot as marking the ends of a siiding s d e  of per se corporeal feminine 

existence. His description of these apparently opposed yet closely related concepts 

foregrounds an inferior feminine rational faculty and moral defect tied to less developed 

mental abilities. Therefore, mother and harlot cannot be played against one another as it 

was possible for the dichotomy between madoma and whore. For both the mother and the 

harlot the man is not the goal, but only a means by which to achieve wtiatever is determined 

by their uncotlscious desires and drives @cular to their category. Both lack the 

consciousness required for autonomous subjecthood. Spiritual and moral femininity is a 

contradictio in acljecro in Weiningefs thinking. Weiniager's thesis reaches its solipsistic 

climax when the ideal woman (W). including the whole range of feminine existence 

between the poles of mother and harlot, is denied an identity as subject (Ich-Mentit&) and 

coitus is prociaimed irrewncilable with a (vague) noble spirituality that h u m e n d  ought 

to strive for. According to Weininger, the coitus is not a cognitive or inspirational act and 

is therefore desired only by woman, while signifying failure for man.'* The contradictions 



in Weiningefs text and the methodoIogical mix of descriptive and prescriptive passages 

stem from the attempts to ward off the denabiliziag effects of a feminine that seems to 

recede into, and merge with, a chaos outside of reason This attempt ends in the figurative 

negation of the sexual - and finally in Weiningeis own self-obliteration. 

Weiningefs thesis evokes the solipsistic utopia of a 'highei eroticism. negation 

of the sexual underside of human existence must not be reduced tu the s e 4  aspect since 

its investigation of the female psyche and sexuality draws on the ternis of a discourse which 

is concemed with the status of subjectivity at the tum of the century. Geschlechr und 

Charder therefore needs to be read in relation to the theoriaation of a nonnative 

(masculine) identity shaped by rationality and seen to possess the capacity for sublimation, 

refiection of experience and autonomy. At the centre of Weininger's work are profound 

anxieties about the possibility of d e l ~ h t i v e  moral action of an autonomous subject 

Embracing the impact of Weininger's work, this study examines numerous 

Weiningerian subtexts. Furthemore, it introduces subcategories to the literaiy equivalents 

of Weiningefs categories of mother and harlot, thus making it easier to systematize these 

equivalents of Weiningerian concepts found in the corpus of texts. 

This dissertation examines the depiction of femininity in representative prose texts 

and its interplay with contemporaneous theoretical discourses. However, an analysis of a 

female chanicter's position and fiinction in the text necessarily leads to a Iess gender- 

specific perspective, since the characters discussed in this study express cultural anxieties 

for which the feminine is the metaphor. nor the source. 

The mon important difference between female and male characters is what makes 

them significant within the literary text The female figures are generally less ready to 

submit to the great exigeencies of life; their concem does not reach beyond the good of the 

individual, and they are less fascinated by restless self-expansion. Male protagonists in this 

corpus of texts are more o k n  seen to possess autonomy and self-control, while for the 

female figures the afore-mentioned strong metaphorka1 fùnction has to be taken into 

accounf : 

" Otto Weinmger, GeschIecht und Charakter (1 903, repr. Miinchen: Matthes & Seitz, 198 1 )  457, 
459). 



"Die von der Forschimg fOr poetische Texte geltende bedstische Trennung 
des Bildbegiffes in nvei Ekdeutungsebenen - eine fïktive, tendenziell 
realitiitshal t ige, und eine imaginative, die poetische Ausgestaitung 
betreffende Ebene - erhalt bei einer Untersuchmg zur Weiblichkeit 
besondere Brisanz " 1 3  

The female figures stand for gender-specific stereotypes as  defined by Sander 

Gilman who sees the term 'stereotypo' as: 

'' [...] particularly apt inasmuch as  it origin is in the manifacture of texts. 
The link this tem gives us to the world of the text more than compensates 
for its dubous stress on the immutability of our images. For indeed it is 
within texts that we can best examine our representatioas of the world 
through our articulation of wbat seems, on the most superficial level, the 
ri gid structures of the stereotype. "'' 

Yet it would be too easy to stop at stating the recurrence of identical stereotypicl 

images. This study is concerned with the consequemes of the repetition of certain images 

within a cbanging context of modem ïntellectwl history. The project as well as the 

formation of the project of a text are seen as equally important for the investiga~ion.'~ 

Therefore a broadly cultural approach seems usefiil, an approach which poses the questions: 

How does a theoretical model funetion in a cultural simion? Where are the ongins of the 

model? Which factors bring about the model's influence, or rather: its appropriations during 

the history of i~ reception? Raymond Williams suggests the rather informal phrase of a 

"structure of feelingvi6 for this approach - where the text is viewed as- an example of 

recorded communication in society . 

1 have already mentioned the divisions in Weininger's categones of mother and 

harlot which will be introduced in this midy. When looking at their literaq equivalents I 

am not concerned with duplicates, but rather with the diversity of iiterary images that 

present analogies to Weiningerian concepts. Therefore a M e r  division in subategories, 

-- 

l3  Carola Hi lmq Die fame &taie (Stuttgart: M d e r ,  I W O )  7. 

" Sander L- G h a n  Diffaace and Patholosy Stneotypes of Soaraütv. Race. and Macinets Othaca: 
ComU University Press, 1985) 16. 

" Raymond Wfiarns. "The Future of Cumiral Snidies," Storey 168. (168- 1 771. 



which foregound certain aspects of the mother and the har1ot appears to be usefiil for the 

purpose of this midy, without claiming that those subcategories already appear in 

Weiningets text. 

The Mother 

The category of the mother turns udolds as the more complex one, since it is 

inextricably connected to the formation of the subject (in cnsis). The subcategories have 

been pre-fomulated by the medical and psychological discourses of the time. 

The Absolute Mother 

The reader has to take into consideration that the dore-mentioned discounes, and 

the literary images they entail, reflect a relatively recent but powerfid ideological project of 

motherhcmd, as standing for a close and constant contact with the chilcl, a new domestic 

ideology that was no longer shaped on the feudal ways of Iife but concemed with the 

nuclear family. The dpamic psychological and anthropo1ogical rnodels derived from if 

created an ideology, casting the mother as a formative influence on the individual's 

personality. This ideology assigns her an apparently autonomous power, yet continues to 

perceive her as ul timately lac king both personality and a selfde fining subjecthood. 

Femininity remains inscribed in the matemal relation; the maternal ethic of care was 

supposed to provide a haven in the modem world. 

- The Mvrhlcal Morher 
A remarkable consistency can be noted throughout the tex& chosen as examples for 

this image 1 refer to as the mythicui mother, although these works represent a vas  array of 

political leanings, literary styles and namative strategies. 

The context for these images is the cultural criticisrn of tk Fide-Siècle which 

produceci political, psychoanalyticai, anthropdogical and sociological works concemeci 

with this subject Particuiarly interesting for the Mage discussed here is the the reception of 

received at the time d e n  it was 

and polyvalent - factor in the 

particularly in the early twentieth 

J.J. Bachofen's Dos Mutterrech ( 1 86 1 ). Not favorably 

fint published, the work became an important - 
understanding of history and society in Gman culture, 
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c e W .  Antimodem culturai Cnticism wdd find elements to refer back to in Bachofen's 

ideas. This approach refers back to Romanticism and its interest in presupposed primitive 

societal structures on which G W ~  utopian concepts could be baseci It reflects the fact that 

the prima. of reason no longer remained unquestioned and that this question created a 

pendulum swing towards a reclaiming of relegated 'ferninine' qqualities. Karl Wolfskehl and 

Ludwig Mages kdiscovered' Bachofen's work for the Cosmic Circle in Schwabing. A 

return to a matnarchy was advocated, in which the mythologems of the M o p  Mater and 

the Hetaera became intertwined? A different approach was taken by anarchists such as the 

psychoanalyst Otto Gross and the p e t  Franz Jung, who were advocaîing a r e m  to 

rnatrïarchy undentood as a communal (as opposed to societal) fom of life. The subversive 

potential of this presupposed matriarchy and therefore its allure lay in its position outside 

the social order and discipline. Gerhard Hauptmann refers to this train of thought in his 

parody Insei der Grofin Mutter, wbich will be a centrai text for this part of the study, since 

it takes the thought further and places (fairing) matriarchy within a spatially removed locus 

ornoenus, a tropical island of great beauty. However, the ambivalence in Hauptmann's 

novel is an exarnple of the phenomenon that the appropriation of a system of stereotypical 

signifiers in a literary text "might be quite conscious, for example in p o d y  of the 

stereotypical presuppositions of the time, or it mi@ be quite naive, or it may be both 

simultaneously" (Gilman 26). 

The my%hologern of matriarchy has to be understood as a metaphor for the 

presymbolic other of reason, and the other principle of mation which leaves it open to 

different and even contradictory interpretatioas. Hauptmann's text regards pamarchy as the 

highest form of human developmenf but also responsible for the iils in society; and 

matriarchy as exemplary communal life providuig temporary respite. This view implies a 

male subject capable of encapsuiating the desirable attri'butes of a weaker-boundaried 

ferninine without itself king vulnerable to such invasion. The texts examuied in ths 

chapter show the utopia of matriarchy to be concerned with the production of 'whole', 

self-reguiating men. The afore-mentioned consistency of this phenomenon will allow for a 

" Jennifer E. Michaels, E m s an d Anar ch v : Cho Gros' I m w  on Gcnnan Express ionist Writer s , Uth 
Studies in Litmture and Linguistics 24 (New York: Lang, 1983) 7 1. 



demonstration of the underlying correspondences across political and philosophical 

bowrdaries. 

The Unreiiable Mother 
This image again refen to the afore-rnentioaed ideology concerneci with the nuclear 

family, according to which the mother is confineci to the domestic sphere in close contact 

with her children. Woman's fiinction as rnothereducator is now to provide or inspire 

refinement as and act as a source of moral inspiration for man In this concept, eloquence 

and modesty allow her to experimce hearfelt sympathies and to lead a morally upright Iife. 

However, it is man who develops the rationai seme and who becornes capable of the 

conscious deliberation required for full rn~rality.'~ In the industn'alized societies of the late 

nineteenth century, the mother was supposed to represent a realm of rest and shelter fiom 

the god-oriented rational principles ruling the public sphere. The Prussian Le@ Code of 

1794 defined the duties of a mother an4  for example, now explicitly included 

breast-feeding which before could be perfomed by a wetn~rse.'~ Positive femininity was 

tbus inexîricabiy connected with good motherîng. According to the theories proposed by 

psychoanalysis, the development of the subject-identity depends on surpassing the. 

motherchild-dyad Social king begins with the father's intervention, while the mother's 

role "is to be ~ut~rown'"~.  The literary texts used in this midy support the belief that 

proximity to the mother results in fixation or neurosis However, the mother figure is ni11 
depicted as essential in providing support for the development of a healthy social identity, 

as claimed by the domestic idedogy of the time. The failure of a mother figure to serve as a 

crucial psychologicd anchor and to provide a ground for the development of a personal 

identity for her child is usually seen as resulting in a severe lack of orientation for the 

daughter and particularly the son, as the analysis of the texts chosen for the thesis chapter 

concemed with this aspect will show. The figure of the unreliable mother is viewed as out 

'' Cf Nancy Tuana, The k s  Noble Sex: Scientific. Relirzious andPhiloso~hical Conceptions of 
Woman's Nature (Bloomington: Indiana University Press, 1 993) 85f 

l 9  Cf Marilyn Massey, The Feniinine Souk The Fate of an Ided (Boston: &acon Press, 1985) 33-38. 

Elizabeth Wnghi. ed., Feminisrn and Psycho-s: A Critical Dictionary (Oxford: BlackweII, 
1992) 266. 
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of step with modem society, without king able to prwide counterbalance and refuge fiom 

that modem society's disenchantment Moral exempla of uhreliable rnotherzducators serve 

as an - implicit or explicit - explanation for dysfimctïonal protagonists. There is not much 

variety in the literary depiction of unreliable mothers. The unreiiabte mother figures are 

mostly defined by their iack of certain qualities and remain fiat characters representing a 

passive and negative ferninine. They do not gain importance as characten, but merely as 

symptoms for a disoriented society or as obstacles that the protagonist, striving to reach 

sel f-regul ating subj ecrhooQ has to ovemme. 

The Hariot 

Although this category turns out to be less complex than the category of the mother. 

it nonetheless is more difficult to analyze than the mother figures where the discounes of 

the time provided pre-formulateci subcategories. The term hm101 ('Dime'), as used in 

Weininger's sense, has to be seen as umbrella terni which can be applied upon a wide range 

of ferninine identities. As a result, a variety of literary images mur, in this dissertation two 

will be examined - one which demonstrates most cleariy the opposite of matemal presence 

(the 'amoralische Arlislin'), and one which represents the conflict between materna1 love 

and erotic desire as mutually exclusive phenornena (the erotic moîher figure). The term 

harlot i s  seen as part of the "rhetoric of fallenne~s"~~ which does not necessarily mean that 

the figure actually engages in prostitution, but refers to a view which const i~es  sexuaily 

compromiseci female figures as lacking coherence and autonomy. This category was les 

prominent at a rime when the a c t d  prosti~e,  the essential sexualized fernale in the 

perception of the nineteenth century, occupied center stage in literary tex& (particularly in 

Expressionist texts2) as well as in a large number of medico-legal studies. However, the 

category of the harlot is much more complex than it seems. The harlot, according to 

Weiningefs concept, is not the prostitute tumed loose on the streets, who because of her 

'' Arnanda Anderson, Tainted Sods. Painteâ Faces: The Rhetoric of Failenness in Viaorian C u b e  
(Ithaca: Corneil University Press, 1993). 

" CE Chrijtiane Schonfeld, The Urbanization of the M y :  Prostitutes, Dialectics and Utopia in 
G e m  Expressionisrn," German Stiidies Review 1 (1 997): 49-62. 



extrrme visibility became availabie for examination. Insteaâ, she represents a disposition 

inherent in the female sex. For the mother as well as for the harlot the man is only a means, 

not a goal : The mother wants nothing but conception, the Mot coitus. The significance of 

Weininger's work lies in the fact that he created a conceptual place for both mother and 

harlot as essentially feminine and, as mentioned before, abandoneci the Romantic 

dichotomy between madonna and whore. In this study, the focus will lie on the 

(stereotypicai) image as such and not on an examination of the hadot's relation to 

The Erofic Mother 
Of the two subcategories created in this dissertidon, the eroÙc mother figure is 

actually more 'fallen' than the amoral 'Artistin', when 'fdlen' is to be understood as a loss of 

control and a fhctunng of identity. The erotic mother is depicted as - temporarily - acting 

on her desires rather than following her materna1 duties and the reproductive expectations 

placed on her. However, she is not located completely outside the realm of moral agency, 

and some of the figures in this category are even able to regain this moral agency. 

The erotic mother mus be seen in the context of Western modem thought which 

daims that passions mut  be controlled by reason. It also bas been claimed since Plato and 

Aristotle that woman's rational faculties are inadequte to control her passions fdly (Tuana 

80). Therefore she is at first not denied a "sense of justice" (ibid; Weininger later denies this 

as well). Because her inability to master her passions renders her likely to act unjustly, she 

has to scrupulously avoid anything that might compt her. Mdelity and lust are the vices 

most fiequently named in this context (ibid). The erotic mother figure does not fùlfill the 

(afore-mentioned newly defined) feminine and matemal duties, and fuithemore places 

sexual love above the bond of mother and child. The erotic motfier can be seen as an 

example for precisely a corrupted, weak feminine. Still this category is not unambiguous: 

"But these conceptual categories, the extension of the introjected %ad' Other, 
are always linked to the image of the 'good' [m]Other. Here is where the 
inclusionary image of the woman is most p~werful."~ 

'j Sander L. Giimar~, "Saiomé, Syphilis, Sarah Bernhardt and the Modern Jewess', " The German 
Qgr&rl~ 66.2(1993): 1%. 



This is the thought process that the figure of the erotic rnother refiects. She can still 

be confined to the private sphere since this figure does not venture out into the public 

sphere or demand liberation or political rights. Ratber she confuses erotic satisfaction with 

'Leben', which is why she is driven by sexual passions. Yet d i k e  the 'amoralische Artistin' 

she is stiIl capable of suiTering, which makes her an ambivalent and redeemable figure. 

TheAmoral'Arrisrin' 
Udike the erotic mother figures, characîem fiom this subcategory of the harlot are 

anythmg but redeemable since they are ineversibly cut off from the realm of moral agency. 

Of particular interest are the relations of this figure to modemity as viewed in the literary 

texts discussed in this study . 

The old French word orfut means vagabond (SchBnfeld 58). This points to an 

important trait of the amoral 'Artistin': Her ongins are usually obscure and she continues to 

be geographically mobile. Her power of seduction can bring her into the core of society, 

but nevertheless she remains socially and even legaily remote. While the prostitute can 

stand for the force of liberated sexuality, and therefore a subversive offer of freed3rn (as she 

dws in certain Expressionin texts, which show her as "lieb Geschwister", Schonfeld SI), 

the amoral 'Artistin' is- not a savïour by any means. Her power lies in her ability to 

undennine a male protagonist's life because of her power of seduction. She is equally 

'undecipherable' as the prostitute - but the power of her allure is taken- away fiom the 

amoral 'Artistin' over the course of the story told in the literary text. Unlike the neoromantic 

femme falale the amoral 'Artistin', oscillaring beîween victim and threat, represents a danger 

for her male counterpan, which the latter is mostly able to overcome. She is stripped of the 

'dernonic' quality exhibited by the femme f d e  and, although this figure expresses many of 

the same aWeties as the figure of the femme fitale. the amoral 'Artistin' can be restored to 

the realm of the known. 

Furthennore, she has to be disthguished fiom the image of the actress. Both the 

actress and the 'Artistin' serve the purpose of transporting the aspect of the association of 

the ferninine with theatncality and masquerade into the iiterary text. However, the 'Artistinf 

is removed fiorn the realm of art and artistic creativiiy. She can be a variété-perfomer or a 



circus artist. The latter even allows for the presentation of the charaaer with a "Dompteur", 

who plays the active part in stagïng her performance, so that the character is left with even 

l e s  agency. 

The category will also be examined against the background of the intense debate 

around the cbanginp nature of woman in a newly rationalized world: much of the already 

mentioned sense of rupture at the time was interpreted and conceptualized in terms of 

woman. However, the amoral 'Artistin' is not to be confused with the image of the new 

womon. which reflects the restructurai labour market and tensions around employment 

issues much more directly. The 'Artistin' neither represents a more liberated, new identity, 

ncr can she, the obscure homeless vagabond, be redomesticated The interesting twist is 

that the amoral 'Artistin' also represents the thoroughiy raxionalized However, since her 

rational and moral faculties are still inadequate, her rationality is without reason, which 

renden her uncontrolled and even naive. This figure of contradictions is not an agent in 

modern society, but its product and symptom. 

Another interesting aspect is the sexual ambivalence of this figure, which seems to 

present a contradiction to Weiningefs concept of the harlot The amoral 'Artistin' is so 

thoroughly rationalized that she knows the sexual impulse but not a passionate urge which 

would govem her actions. Although she evokes sexual obsession in her male counterparf 

she does not stand for a release of unleashed sexuality herself Rather her allure depends on 

accessories, costume and, again, masquerade. The teleological structure of the texts 

depicting an amoral 'Artinin' is clear since she remains a purely negative figure witbout 

redeeming qua1 ities: she is deceitful, cruel, greedy, materialistic and lacks intelligence. She 

is not even opposed to a repressive socieîy but has intedized the niles of the market. 

In the male protagonist's story, she hmctions as a catalyst without vital importance 

as a character in her own right. At the end, she usually becornes enîirely insignificant for 

the protagonist's development Her role is minor yet crucial: she brings the protagonist to 

the point where his moral integrity, his will, and thus his position as creator of culture are in 

jeopardy. While he successfully regains his integrity, she can never be refomed. 
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A. Fragestellung und geistesgeschichtlicher Kontext 

Die seit dem Ende des 19. Jahrbunderts so polemisch wie intensiv gefùhrte 

Diskussion um Weiblichkeit spielt eine nicht zu unterschatzende Rolle, wenn es danmi geht, 

literarische Texte vor dem Hintergnind des Mturphilosophischen und poetologischen 

Diskmes der Zeit zu betrachten und als Ausdruck eines Wechselspiels Mischen kultureller 

und individueller Erfahnmg ni lesen, wie es in dieser Arbeit untemornrnen werden soll. 

Man kann der Diskussion um Weiblichkeif Symptomcharakter fùr den Ablauf 

gei stesgesc hichtlicher Rozesse der Zeit nisprechen. Deutlich wird dies bei der Betrachtung 

der. Literatur wie der bildenden Kunste : 

"Die Frauenbilder nehmen in der gesamten Bilci' - Produktion eine zentrale 
Stelle eh: an ihnen treten Selbst- und Weltbezüge in ~rscheinunp."' 

Dies ist p r i ~ p i e l l  kein Phanomen ausschl ieBlic h des ausgehenden neunzehnten 

Jahrhunderis, gewinnt jedoch f i r  die in dieser Arbeit naher betrachtete Epoche der Jahre 

1890-1 9342 ais Epoche der Modemisienmg und Rationdisienmg eine mue Brisanz Detlev 

Peukert bezeichnet eben diese Jahre als die Zeit der "verst6rten ~odemisiemg".' Es kt die 

Zeit zwischen der 6konomischen Durchsetzung der industriegesellschaft sowie der damit 

verbundenen Modemisienmg von soziokulturellen Stniktmbedingungen Eben die 

Annemarie Taeger, Die Kunst. Medusa ni tdten (Bielefeld: Aisthesis, 1987) 10. 

Einige fitel werden ein spateres Erscheinungsdatum -en - sie wurden mit ebibemgen, wenn die 
Arbeit dsfan ehebtich m e r  begonaen wurde, der t x d b d e  Texî im Zuammhg mit der Werkkonthdiit 
von Bedeutung kt, Gestaltungen des Themas beim Autor bereits vor 1933 fcstaisteüen sind und der jeweilige 
Texi sich mdem tbmaîisch wie kmral auf einen vor 1933 k g d e n  Zeitraum bezieht . 

Detlev Peuken, Die WWnarer Repubiik: Knseniahre der Klassischen Moderne (FrankfÙt (Main): 
Suhrkamp, 1987) lm 



Widerspriiche und Gegenstr6munge.n einer krknhriften Erfahnng der modemen 

ûesellschafi werden in den hier behandelten Texten in Handlung umgesetzt. Die 

literaRschen wie theoretischen Entwiirfe von Weïblichkeit werden in dieser Zeit stets mit 

einem zivilisationskritischen Blick auf die moderne Lebenswelt verbunden.' Im Rahmen 

dieser Arbeit wurden, um die RepraSentativiitat der untersuchten Konstrukte ni überpnlfen 

imd ni belegen, zum Teil Texte aus der sich neu entwickehden Disziplin der Soziologie 

zum Vergieich herangezogen, was sich methodisch mit Wolf Lepenies' Positionierung der 

Hihen Soziologie mischen Litrratur und Wissenschd begründen 1aBt. 

Die behandelten Ansatze einer Theoretisiertrng von Weiblichkeit und die 

Inszenienmg dieser Versuche im literarischen Text werden nicht als Produkt eines 

unabhangigen sexualwissenschaftlichen Diskurses, sondem als abhangige Variable in einem 

hochkomplexen Zeichensystem gelesen, das im Kontext der deutschen Geschichte an 

krisenhafter Bedeutung zunahm. Diese Arbeit wird sich der Thematik mit einem 

kulturhistorischen Ansatz niihem, ohne dabei die Textanalyse aus dem Blick ni verlieren. 

Das bedeutet, die Aufinerksamkeit von einer rein semantischen Textanalyse iuf den ProzeB 

der Aneignung des Textes ausmdehnen. Aus der Kdturgeschichte übernommen wird hier 

der Ansatz, die verschiedenen Fomen der Aneignung - ausgedriickt irn Literarischen Text - 
ais '%dturelle Verhandungen" und kultureile Interaktionsmd ni vexstehen.6 

- - 

' Stefan Breuer weist darauf hin, d d  es sich un Zivilisationskritik eher ais den anneist gebrauchten 
B e  Xuiturkritik' handelt, die einen gegen Politik, W ' i  und Gese- gerichîeten Kui-m 
gegen Ende des nemzehnten JaMimdats d c k e i t  (Stefin Breuer, Asdietischer Fundamenclli.arw: Stefan 
George und der deutsche Antimodemismus @armstadt: W i i c h e  Buchge~ellschaft, 1995) 188f). 

Woif Lepenies, Benkneen Literature and Sciaice: The ï(ise of SocioIom (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1988). 

Mmki Hetîiing, Stefan-Ludwig HO- "Da btirgeriiche Wertehimmel," Geschichte und 
Gesellschaff. Zeitschrift fiir historische SoPalfOrSch~ Jg. 23, H.1 (1997): 333-359, hier: 346, 



Um die JaIuhunderbvende wurde das 'Wysterium der Frau, die ganze weitvmeigte 

und komplexe Mythologie, mit der die Frau und ihre Sexualitat iimwoben wird'" in eine 

Vielzabl von Weiblichkeitsbildern urngesetzt, denen nut gemeinsam war, daB sie aus der 

Komtrdction einer alle Lebensbereiche umfassenden P o W t  hmus entwickelt wurden. 

Die Ambivaieq die sich in der Nachfolge der industfieiien Revolibon der Natur gegeniiber 

mtwickelte', drückte sich in der "Sublimati~nskunst~~ des Asthetizismus audo, die der Kimst 

die Funktion eines "Fluchtortes und Gegenmoâeîls" (Taeger 90) nischreibt, wie sie von der 

Natur nicht mehr übemommen werden konnte. 

Weiblichkeit wird so m m  einen im biologischen weiblichen Geschiecht angesiedelt, 

zum anderen aber in Bildem transportiert, die durch die tradierte Weltsicht Iegitimiert 

werden. Mannlichkeit kommt demgegenüber bei der Entschlüsselung des Weiblichen in 

diversen Ansatzen der Theoriebildung nur indirekt ins Spiel: in den Spuren des 

Abgrenzungsprozesses und der Identitatssuche. In den meisten Texten des Korpus enveist 

sich jedoch eben diese Identitatssuche als eigentliches Zentrum des Textes. 

Im literarisch-phitosophischen Diskurs des beginnenden 20. Jahrhunderts ist 

einerseits eine "~~on i s i enmg""  gerade des Erotischen als dem Triebleben einer 

undurchschaubaren Naîur Gleichgesetzten ru beobachten, andererseits die Beschwgnmg 

einer Ferninisienmg als Weg in die Moderne." Auch im Ietztgenannten Falle setzt "eine 

' Christian David, " Zu einer m9iniiichen Mythologie iiber die Weiifichkeiî," Pmchoanal~se der 
malichen Sexualitaî, Hg. J& Cbasseguet-Smirgei (Ftanlbun (Main): Subrkamp:1979) 70. 

"gl. Karl Guthke, Die Mvthologie der entP0tterten Welt (Wttingea: Vandenhoeck, 1971) 213£ 

Ralph Rainer Wuthenow, Muse. Maskc. Meduse (Fmlcfhrt (Main): Sutirkamp, 1978) 107. 

'O Vgl. Wolfdietrich Rasch, Die Iiterarische Decadence um 1900 (Mûnchr: Be& 1986) 47-53. 
" Horst Fritz, "Die Dthonisienrng des Erotischen in der Litaatur des Fin de Side," Fi de Siècle, 

Hgg. Roger Bauer et al. (Fnmkht (Main): Kiostamam, 1977) 443. 



mtinnliche Kultur für sich als Erghmngsbestimmung eh  imndngres Weibliches" 

(Bovenschen 41), indem sie "jenseits diem Pmjektion ein Weibliches sui gen& annimmt" 

(ibid). Guîjahr spricht in diesem Zusammenhang von einem Paradi~enwechsel "in der 

erkeflfltniskritischen Funktion der Literat~r"'~, den man fIIr die Zeit nach der 

Jahrhundertwende jedoch nicht ah Wandel im Verstandnis der Geschlechterroilen in der 

gesellschaftlichen und politischen Realitat sehen darf. 

Der literarische und der wissenscfiaftliche Diskurs verbinden sich in dem ProzeB 

einer Enttabuisienmg des Erotischen, wie er im 19. Jahrhundert forciert -de. Eine sich d s  

libertin verstehende Literatur, ni deren Vertreeni die in dieser Arbeit diskutierten Autoren 

ni rechnen sin& M e t  sich d e d o l g e  im Spannungsfeld zwischen ors erotica und scientia 

sexuaiis, nivischen Obsession und Soweranialt des modernen Mensched4 So mag diese 

Arbeit eine genauere Betrachtung der Rezeption und Verarbeitung der Paradigmen gedachter 

und theoretisierter Weiblichkeit in ausgewiihlten Prosatexten wenig bekannter Autoren und 

damit einen Beitrag zur Untersuchmg der Mechanismen und Techniken der Verarkitung 

von kulturphilosophischen Stomungen im literarischen Text leisten. Wichtig ist bei der 

Betrachtung der Weiblichkeit im literarischen Text die Auffassung des Be@s gender oder 

'~eschlechterver~tnis"~ ais kuitureU (und variablel) konstniierte GroBe. Gemeint ist M 

'' VgL Jean Pieme Dubost, h s e  (FLiteraaP (Main): AtheMum, 
1988) 9-13. 

l5 Remte Hof pladiert fitr eine Bm'bchaltuug des e@ischen Begrias gender, fUr den "keine 
QbersetPingsnUglichkeit existiert, die die Komotationen dieses Begrines kiar erfassai k6mte." (Reaate Hoc 
Die Caammatik da Geschlechter: Gender ais AdYSekBtCP:one der&rat l~wi l i~eawha~ (Berlin:  camp^^, 



Rahmen dieser Arbeit weder ein Forschungsansa;tz, der "sich allei. durch die Kollzentration 

aufdie vcmachl&sigte und nnn Teii vergessene Frauen-Geschichte von anderen Arisatzen 

unterscheidet, noch das Ziel, die Literatur-und Kuitingeschichte drnch neue Informationen 

von und über Frauen m bereichem" (Hof X), sondern im Sinne von Renate Hofk 

theoriekritischex Studie eine "Analysekategorie", die "gaoz generell &rad gerichtet [ist], die 

Xonstniktion des Natiiriichen im Text der Kuitui [zu untersuchen]'' @of 121). Durch diese 

Blickrichtung leistet die vorliegende Studie auch einen Beitrag na Forschung im Bereich 

gender shrdies, die sich damit beraBt, "die historische Abfolge unterschiediicher 

Cieschlechter-Theorien [nachnizeichnen] "16. Es kaM nicht danmi gehen, eine 

Nichtnotwendigkeit geschlechtlicher Mérenzienmg ni theoretisieren, wie Hartmann Tyreii 

es v~rschlagt'~, sondem 'kender als Sprache pi betrachten" (Hof 1 1 1) und seine 

Grenzposition "zwischen Be@ und Metapher" (Hof 120) im Auge ni behalten. Unter 

diesem Blickwinkel solien Un Rahmen dieser Stuclie einige der Stereotypen, die von der 

Diskussion um GeschlechterverIialtnisse in der modemen Gesellschafi hervorgebracht 

wunien und an symbolischen Reprâsentationen von Beziehungen dienten, betrachtet 

werden- 

Um den theoretischen Bezugsrahmen p e s e r  absteckm zu konnen, erscheint in 

diesem Zusammenhang e h  Blick auf ûtîo Weiningers 'Geschlecht und Charakter" (1903) 

sowie dessen Voraussetnmgen und Rezeptionsgeschichte sinnvoii. Dieser Blick soii 

l6 Waiter Ehart, "Genda Studies," Rdexikon der deutden Hg. Klaus 
Weimar (Berlin: de Gnryter, 1 997) 693. 

" Hsrmunm Tyreii, "h1tgrmgen aa UaivCR8liitPt geschleehtlicher DiffaenPertmg," Aufpaben, 
Rollen und Mume von Frau und Mann, Hgg. Jochea Martin, Renate Zopfel (Fmiurg: Aiber, 1989) 52. 



deutLich machen, wie und wo die "Fonnenschwelle" ZWiSChen theoretischem und 

litedschem D i s b  überschritten wird. Die Rezeption des "erotischen ni hi lis mu^"'^ 

Weiningers ist dso sowohl in literaturwismhaftlicher als auch in kulturwissenschafüicher 

fFinsicht relevant. Man hat &von ausmgehen, daB litrrarische, aber auch 

kultrirphilosophische Texte Aspekte der Reaiïtat reflektieren und amllndest indirekt 

beschreiben, daB aber nun anderen bestimmte Reaktio~lsschemata durch Texte erst 

angeboten Oder doch ventiirkt werden. Man hat es hier ais0 mit einer komplexen 

Wechselbeziehung ni tun. Eine Betnichtung der Begrinlichkeit Weiningers SOU zeigen, wie 

problematisch hier die Beziehung zwischm abstraktem Entwurf und gesellschaftlicher 

Praxis geworden kt. Im AnschluB daran wird eben die literaturwissenschafüiche Frage nach 

der asthetischen Inszcnienmg der theoretischen E n m e  ni steiien und anhand von 

Textbeispielen zu verfolgen sein. 

Es winden dafUr Autoren ausgewaiilt, deren Werk zwar deutlich Diskunelemente 

aufkeist (besonders bei Emst WeiB und JakobWassemiami ist dieses der Fall), ohne daB 

jedoch von einer b e d t e n  Diskursinteption auf formder Ebene, wie sie sich 

beispielsweise bei Robert Musil und Hermann Broch findet, gesprochen werden konnte.Ig 

Ein weitens Auswahllniterium steiite die epochale RepraSentativitiit dar, d.h. die 

Verarbeitung epochd gagiger gedanklicher Konstnikte und argumentativer Strategien. Es 

kann hierbei natürlich nicht den strengm Knterien des statistischen Begriffes von 

RepraSentativitat genügt werden, da im Rahmen einer literaturwissenschaftlichen Arbeit die 

" J8rg Zitîiau, Vemunft und VerIockimn: Da emtische Ntlilismus ûtb Weiningcrs (Wsxldorf: 

I9 Siehe Walter Moser, "Diskrnselemente im Romntext Zu Musils 'Der Mann ohne Eigcnschaffen'," 
Robert Musil, Hgg. Uwe Baur, Ehabeth Castex (K6nigsteidïsAthennrim) 1 70-1 97. 



Robfemaîisierung und komkte Durc-g einer ZdàïhUSW8bf und Erhebung einer 

nqnfwmtativen Stichprobe zwecks Nachweis der Signinkanz kaum geleistet werden kann. 

In dem mit "klassischer Moderne" (Peukert) bezeichnete Zeitabscbnitt wird dabei die 

Kontinuitat in der literarischen Inszenierung der hier betrachteten Diskurselemente 

hervorniheben sein? 

B. Zielse&ungen, Voraussettungen und Methode 

Es sou in dieser Arbeit der V d  unternommen werden, die Fraudguren 

reprhntativer Rosatexte vor dem Hintergnuid des zeitgen6ssischen Diskurses ni 

betrachten. Es stellt sich an diesem Punkt die Frage nach der Relevanz einer Untersuchmg 

ausschlieBlich des weiblichen Penonals in einem bestimmten Textkorpus (wobei allerdings 

die Fimktion innerhdb einer FigurenkonsteUation immer über die EinZelfïgur hinausführen 

wird). 

Wahrend mamiliche Protagonisten ihre Si- in hoherem Mak aus sich selbst 

beziehen2', ist bei der Betrachtrmg weiblicher Figuren in der Literatur, die von den um die 

Jahrhmâertwende ghgigen Konzepten beeinfluBt ist, ibre metaphonsche F d o n  

miteinzubeziehen : 

- - 

Hermann Greisshger begrûndet dies wie foigt: "m] taucht nach 191 8 Xrieg' allenfslls gehautl als 
Besetaaig einer Fimktionsstelle auf; die hgst vorher, aber eben anders besetzt im System existiert." Auch au.€ 
die diachrone Abl6sung so fundametal verschiedener Systemc wie Kaiserrcich und Weimara Repubiik reagiert 
die Literatur mit cher geringen stniktirrintemen Verschiebungen, wie ûre-er betont. (Hermann 
Greisnnger, 
Jakob Wassermann unci in den Enahlterdai & Frtihen Moderne: Erne dotisch-stnildirrale Werk- und 
EDOChenrinalyse, Eiaopiiische Hochchulschriftai Reihe 1: I)eutsche Sprache und Lit- 933 (FrankfuI.t 
(Main): Lang, 1986) 47f 



Die von der Forschung für poetische Texte geltende heinistische Trenaung 
des Bildbemes in m i  Bedeirtungsebenen - eine nIbive, tendemie11 
realitatshaltige und eine imaginative, die poetische Ausgestaitung betreffende 
Ebene - ernalt bei einer Untersuchmg zur Weiblichkeit ksondere bris an^."^ 

Hihes spricht von e h  Diskurs, in dem sich "rein nktive Elemente mit solchen 

kollektiver und incihiduelier Phantasien [...] mischen. lhr Stellenwert und ihn Bedeuhing 

sind jeweils erst ni entschlüsseln" (Hümes 7). - 

Zu beachten ist hier vor d e m  die Relevanz dessen, was Emst Bloch die 

Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen genannt k t ;  eine subjektive Ungleichzeitigkeit, die 

vor-bürgerliche Elemente "inmitten biirgerlicher Verhaltnisse zur Entfdttmg bringt" und sic 

"im Geschlechterverhaltnis ebenso [...] wie in anderen gesellschaftlichen Spharen 

[ausagiert] ".Y Für die im Rabmen dieser Arbeit untmuchten Bilder von Weiblichkeit 

bedeutet das einerseits: "( ...) traditional male ideology relies upon notions of women that are 

out of step with modem economy (...)":4 andererseits aber auch im Bereich antirnodemer 

Feminismuskritik eine Sichtweise, diz innerhalb der modemen GeseUschaft 'funktionierende' 

Weiblichkeit als "Vorkampferin" des Rationalismus ausmacht (Breuer 199) und ais 

"Zerstonmg des einng Ruhenden, Bewahrenden" (ibid.) u m  so aggressiver kritisiert. 

Es soli hier nicht darum gehen, einfach eine Rekurrenz von Identischem 

(unterliegender traditioneiler ideologischer Projekte) ni komtatieren, sondem vielmehr 

2f Carda Hilmes, Die fanme fatale (Sîuügart: Metder, 1990) 7. 

" Barbara Naurnann,"Hergefkgt von e h n  U[IWiRlichen W i  Marie-Luise Ficiaers Scheitern an 
Baiin," Trium~h imd Scheitern in der Metropole: Zia Rolle da Weiilichkeit in der Geschichte Berlins, Hgg. 
Sigxun Anseim, Barbara Beck (Berlin: Reimer, 1987) 166. 

" RmDy Harrigan, "Novellistic Representation of die Ben/Ft&ige during the Weimar Republic,' 
Women in German Yearbook 4 (1988): 97-124. 



Wiederholte qua Wiederholung em anderes'' ~ i r c i . ~ '  

"(Des Mannes) Sein kt der Parameter, d a  keiwr Erlllirtenmg bedarf (...) 
hingegen war die fortwahrende und imma wieder neue BescWgung mit der 
Frau als dem anderen Wesem n~twendig."~~ 

So haben die msnnlichen Charaktere eine iiberiudividueiie, fiber die Geschlechtsroiie 

hinsusgehende Bedeutung, wahrend die weibiichen Protagonistem gerade die 

geschlechtsspezifischen "RoIlenspeWf zu repraSentieren haben (Mayer-Istwandy 147). 

In Anbetracht der vieiscbichtigen Weiblichkeitsbilder v m d e r t  es nicht, daB die dlurius 

nsultierenden Figuren oft in sich widersprüchlich erscheinen. Besonders anhand von Ernst 

WeifY Werk wird dies zu zeigen sein. 

Die Funktion der Figur irn literarischen Text mcheint ds Spiegel der Hintergriinde 

des zeitgenijssischen Produktionsprozesses: Das Weibliche steiit das Objekt der 

Theoriebilduag wie Biidproduktion dar; das Mhdiche steht für das theoretisierende oder 

produperende Subjekt . 
Es sou jedoch hier nicht die Frage nach der hinter der "Morphogenese" (Hilmes 7) 

der imaginierten Bilder stehenden Realitat gestelit werden. Das Ziel besteht vieimehr darin, 

die Rasentationsrnodi der imaginierten Weiblichkeit im Werk der ni betrachtenden Autoren 

im Zusammenbang mit den verschiedenen, sie beduigenden Benichen ni sehen. 

Andreas HUfeIe, "Dandy und New Woman", Die Wities, Hgg. Mim.fkd Pnaa, B m d  
Sctiuite-Middelich (Mûnchen: Francke, 1983) 1 52. 

26 Claudia Maya-Iswandy, "Vom GlIick der Zwi~er": Geschlechterr011e uad Gtschlcechtwerhaltais bei 
Gûnter Grass, KOiner Snidien zur Litma- 3, Hg. Volker Neuhaus (FmkfÙrt (Mh): Lang, 1991) 
24. 



Diese Arbeit wird weder die bewuBt verwendeten formalen GestaltungsmitteI nim 

Gegenstand psychoanalytischer Untersuchmgsrnethoden machen noch sich eher 

Pathographie der Schreibenden widmen. Jedoch ist für die hier behandelten Autoren und 

Autorinnen richtig, was Regina Schafer in Bemg auf die nachibciiaaische 

Literahrrinterprebtion meint: Figuren und Kategorien der Deutung gehen ins 

flAUgemeinverstandni~n [sich als avantgardistisch verstehender Gnippen] ein, "ohne daB aber 

die Genese solcher Ko~lzeptionen [dem schreibenden Subjekt] literarischer Stnikturen und 

stilistischer Mittel im EinzeW noch p-t wik." '' Gerade flit die Rezeption eines 

Werkes wie das Otto Weiningers gih, auch wenn es in dieser Arbeit nicht von primiüem 

Interesse kt, daB die Geschichte dieser Rezeption auch unter dem Blickwinkel der 

psychologischen Mechanismen gesehen werden muB, d.h. Uber "kognitive Textwahrheit rnid 

reflexive Textverarbitung" hinausgehend." 

Es stellt sich die Frage, wie man sich einem solchen Entwurf und den von ihm 

beeinfluBten Texten ni nahem hat. Sinnvoil erscheint hier e h  Ansatz, der folgende Fragen 

stelit: Wie funktioniert e h  theoretisches Modeil in einer kuIturellen Situation? Woher 

kommt das Modeii? Welche Faktoren sind £tir seinen EinfluB oder eben die modifizierende 

Rezeption verantwortlich? Raymond Wiams spricht hier vom Text als einzig verfiigbarem 

Beispiel aufgezeichneer gesellschafüicher K~mmunikation,~ wobei der Text jedoch nicht 

* Regina Schafer, Pladover fùr Gama: Mariner und Fraum m den Romanen Jakob Wassenaanns, 
UnterSuchmgen zur deuîschen Literaîurgeschicbte 62 (ïiibingc11: Niemcya, 1992) 45. 

Walter Sch6nau, "Litctarische Rczeption m psychoanaiytischa und 1.i-cher Sicht: . 
Eine m g e  Konîroverse," Kontmvasen. alte und neue. Fmmmache - F r a t d b m î w ?  Fûr und Wider einer 
Psvchoanalvse literarischer Werke, Hgg. Inge Stephan, Cari Pietzaeker, AEdai des ViI, htmmtionalen 

onnrcsses G6ttinam 1 985 VI, Hg. Albrecht Schhe (Tabingcn: Niemeyer, 1986) 1 6 1. 

'9 Raymond Williams, Innovationen (Fradcfbt (Main): SuWramp, 1983) 51. 



"wenn diese (Texte) mit den iiU8eren MerEcmalen e k  Epoche vergiichen 
worden sind und selbst Raum fûr individuelle Abweichungen gelassen wurde, 
noch immer e h  wichtiges genteinsames Element (...) iibxig, das sich nicht 
ohne weiteres einordnen 1Ut" (ibid.). 

Es wird in dieser Arbeit ni untersuchen sein, wie sich die Krise des traditionekn 

autonomen Subjekts in der Konturienmg und Funldionalisienmg der weiblichen Figuren 

zeigt, ob aus den Wonalen Texten eine psycblogische Konzeption ni rekoIlStruieren ist 

tmd welche der entsprechenden Theoreme und Modeile der Zeit zur Erklânnig herangezogen 

werden konnen. Die FraueflfEguren sind dabei in ihrer Bedeutung und Fimlbion innerhalb 

der Figurenkonsteliation md -fierarchie, ihrer gesellschaftlichen Bemgenheit (im Text) und 

ihrer Entwicklung bzw. Statik ni betrachten. Das Ziel besteht darin, Konsistenzen 

herauszuarbeiten bzw. festmstellen, ob und wo sich in den Konzeptionen der Autoren und 

Biographische Bezüge sollen nicht ignonert, der Schwerpunict jedoch entschieden auf 

die Motivgeschichte und den HUitergnind einer "structure of feeling" im Sinne der 

Kulturanalyse gelegt werden. Neben der bewUaten Rezeption steht also eine u n b e d t e  

Verarbeitung der a d  das Individuum einwirkenden gesehchaftlichen und 

geistesgeschichtlichen ~ in f lüs se~ ,  die eine Diskrepanz von Autorintention und Realisation 

" S. Albert =eh, wPsychologische imd psychoanlilyh'iccht Imerpntatioosmethodea m der 
L i n  Psycholostie in d u  Li- Hg. WoIfgang P a u k  (Heiddberg: Stiehm, 
197 1) 33-78. Vgl. Schafer 47: "Dieser Zugang zum Werk s t d t  M c h  kcinen Frei'brief Rir Subjektivitat in der 
Deutmg aus, sondeni legt viehehr über diese erst RechcnSchaft ab. Gegen- findet gnd&itziich 
und notwnldig immer statt, ~ienn Interprecation staafindet. Die Instnrmentalisierung durch die Psychodyse 
vermag sie aiierdings erst in Rechnuag ai steilen." 



im Text zur Folge haben kandi Diese Frage wird an die e i n z e b  Texte ni stellen sein. 

M E  ist dies keinesfds e h  "Versuch einer von den d e n  Hinter-den abstrahierenden 

Annabening [...] " , wie Schafer behauptet (Schafer 233). Biographische Fakten mogen 

exkulpierende Tendemen, ja eine "doppeite Moral" (Schafer 253) im Text na Foige haben. 

Und der biographische Aspekt bleibt p-t: Er wird "von eher psychodynamischen 

IinteIr.tion behauptet, die in der literanschen Fom ihren Ausdnick sucht, indem sie sich in ihr 

verbirgt: und die durch ihr je charakteristisches Sich-Verbergen sich als Bekenntnis 

mitteilt."32 Doch blok Linktat reicht nn Edkssung einer Beziehung Werk - Leben nicht 

am. Wenn nach den Darstellungsrnodi von Weibfichkeit gefiagt wird, muB das im obigen 

Sinne auch die Frage nach dem damit Ausgesparten und Vermiedenen beinhalten. Es sol1 

alsb nicht M biographische Konfiiktsiîuationen, sondem um die als Bildmaterial ni 

VerAiginig stehenden "Aumrege" aus einer subjektphilosophischen Krisensituation im Sinne 

der "structure of feeling" gehen. Es muB von komplizierten Interdependenzen zwischen 

Biographie und Werk ausgegangen werden, was bedeuten kann, daB biographisches 

Geschehen entsprechend dern nir Vernigrmg stehenden Material "dekodiert" und "er-lebt" 

wird; die 'Bildproduktion" setzt also nicht erst im fiterarischen Text und beim Prozef3 der 

asthetischen Inszenienmg ein. 

Das Problem authentischen Erlebens kann und MU jedoch hier nicht weiter behandelt 

werden; auf die "poststnictural critique of the concept of the Self [and] refmntial 

possibilities of lang~age"~~ sei nur kurz venviesen. Der BegriEder Authentizitat SOU in dem 

" "Eine soIche Interaktion kami s e l b s t v ~ c h  Resultaîe Agen, die sich den urspr[inglichen 
intentionen der Akteure entziehen." (Hatling/Ho- 346.) 

" Gerhard m e ,  Manneweiblicbkeit: Zur Homosedfat bei Kiaus und Thomas Mann (Fra&fim 



hier verwendeten Ansatz aber im Sinne eher Autlientizitat des "Nicht - Beabsichtigtd 

(Harle 65) erhaiten bleiben, die in den narrative0 Strateden nicht in expliziter Fom zur 

Sprache, wohl aber zum (sprachlich vemllttelten) Ausdrtxck kommt 

Dabei geht es, das sei abschlieBend nach einmal hervorgehoben, nicht um den 

Pro& der individuellen Bild-froduktion und die das scbreibende Subjekt "produzierenden" 

UmSffinde, sondem um den ProzeB von Büd-Prodaonen als Infiz;enierung kultureiler 

KoIlStruktionen. Diese Arbeit wird sich also weniger mit der Theoretbienmg von 

Weiblichkeit, wie sie auf literaturtheoretischem Gebiet v-ht wird, befssen als mit einem 

Aspekt der Ideengeschichte und der Frage nach dessen Modifllzienzng, wobei das Fragewort 

nicht nur "wie", sondem auch "obt' wird lauten müssen. 

- 

53 cf. Paul J. Eakin, Towhbe the World: Refereoce in Aircobiowhy (Princeton N.Y.: Princeton 
University Press, 1992) 29. 



C. Zur Begrifflichkeit und Methode in ainem Subtexf der Moderne: Otto 

Weiningers "Geschlecht und Charakter" (1 903)Y 

Es ist an diesem Punkt wichtig, Weiningers Konzept von "MW und "W" genauer ni 

betrachten. Weininger charaktensiert sie ais 'Typen": 

"Alles kommt aufdie K d s  von M und W an, aufdie richtige Feststellung 
des idealen Mannes und des ideaiei Weibes an (ideal im Simie von typisch, 
ohne jede Bewertung.( ...) Aufgabe der Wissenschaft ist es, die Stellung jedes 
Einzelwesens mischen jenen zwei Baupffien festaistellen." (GCh 12) 

Sein Ziel ist das "System" (GCh V), um "de konkreten Eki-gen zu 

deuten" (V) und schlieBlich faktisch ai werten: 

"Dort aiso, wo Kdtur- und Menschheitsprobleme ~sammenfallen, wird nicht 
mehr bloB zu erkliiren, sondern auch ni werten vemcht; ja dort f d e n  
Erklikmg und Wertung von selbst nisammen." ( G a  VII) 

Zum einen besteht der Anspmch einer Systemaîisiermg im Sinne nicht-angewandter 

Wissenschaft (GCh 121, zum anderen geht es urn ein 'Urteil über ihr Geschlecht" (GCh VII) 

und um die letztendliche Negation von Weiblichkeit (GCh VQ, was sich wiedenmi auf die 

ernpirische Ebene berieht, wie der Gebrauch des Wortes "Frauen" in diesem #on- 

andeutet. 

Wir haben es also mit einer hiemchisierenden Typologie ni hm, die vom idealen 

Typus W über die Ableitung zur lebensweltlichen sozialen Interaktion f Ü k  und mit der 

Vennischung dieser Ebenen eine Verwissenschaftlichung des Mythos ni erreichen sucht. 

Mit der Polarisierung von M und W und der AMehme eher grundsiMichen 

'~oppelgeschlechtlichkeit" (GCh 10) avanciert die Komeption der Bisexualitat, die 

Weininger iiber die Psychoanalyse zugbglich wur~le'~, nu Grmdannahme. 

" Oao Weininger, Gesclecht und Charakta (W. Miinchen: Maahes & Sei@ 1981). Sigle: GCh. 



Diese biologische B i s e x e  bedeutet fûr Weininger ais Doppelgeschlechtiichkeit 

keineswegs ein hannoriisches Wechselspiel, sondrm das Vodmdensein prinnpieii 

unvers6hnlicher Eiemente. Der schgpferische Rûckzug auf das Ich in Keuschheit steiit in 

seiner ethischen Rigorositat Weiningers M g e  LOsungsmOglichkeit dar, u m  dem 

beobachteten Chaos ein Ordnungsprinzip entgegemusteilm und der empfundenen 

Bedrohung ni entgehen. 

Was fiïr e h  Typus-Begi lie@ dem -de? Es sei hier auf die Beliebtheit dieses 

Terminus in der Kdturkntik und -diskussion der Zeit und besondes im Zusammenhang mit 

ni klassinzierender Weiblichkeit hingewiesen und als literarisches Beispiel Schnitzlers 

"Anatol" genaunt: 

Anatol: " Und was für eine andere!" 
MAX : " Typw?l' 
Anatol: " Gar keiner! ... Etwas Neues - etwas Einziges! " 
Max : " Nim ja.. . auf den Typus kornmt man ja b e r  

erst gegen S~hluO."~' 

Weinkiger selbst formulierte es wie fol@ mit dem Verweis auf physüralische 

GesetanaBigkeiten, von denen im "konlrreten Fa11 die Abweichung ko~l~fatiert" werden kann 

(GCh 9). Er bietet eine Konseuktion im idealtypischen Sinne, dh. eine b e d t e  einseitige 

- 

Zia P @ & d E r e  um eben diese Ko~lzeption S. David Luft, "Otto Weininger als Figur des Fin de 
SiMe," Hgg. Jacques Le Rider, Norbert Leser, Otîo Weiningec Wcrk und W i  , Queilen und Studien zur 
8smreichischen Geistesgeschichte 5 (Wiexx &mmichischer Bitndemalag, 1984) S.72; Jacques Le Rider, 
Der Fali Otto WcininPa (Wiexx Locker, 1994) 78 - 101. 

Zum Vergieich mit der Frcudschen Au&wraig s.LcopoId Leupold-Loemritbal, "Das Probiem der 
Bisexualitiiî und die FormeIn von M und W," Le Rider / Leser 202-205. 

" Arthur Schnitzler, Die cimmidm Werke 1 (Franldint (Main): Fischer, 1962) 69. Kafka bingegen 
lebnte in der Aiiceinand- mit dem Begriffdic Vcmmdmg ab, ja bekundete entschidmm 
" Widenivillen". (Franz Kafka, Taaebücher, Hg. Max Brod (Frankfrat(Mam): Fischer, 1 95 1) 623). 

'' Weininger steilt sich jedoch keineswegs der von Max Weber d g  Jahre spata. formuliaten 
Aufgabe: "In seiner kgriftlichen Reinheit ist dieses Gedankenbild nirgends iu der Wirktichkeit empirisch 



(...) so kamen wir einen ideden Mami M und ein icieales Weib W, die es in 
der Wirklichkeit nicht gibt, aufSteUen ais sexuelle Typen. Diese Typen 
khnen nicht nur, sie mlissen kollsfnuert werden. Nicht allein das "Objekt 
der Kmst", auch das der Wissenschaft ist der Typus, die platonische Idee." 
(ibid.) 

Folgert er im ersten Kapitel (GCh 10) noch, ein Individuun dürfe nicht einfach als 

Mann oder Weib, sondem &se nach den ibn ihm vminigten Bruchteilen, d.h. nach seiner 

Position aufder Skaia der Zwischenstuh, bezeichnet werden, so sprîcht er im weiteren 

Verlaufsowohl von "Fmuen", als auch vom "Weib", wie ja bereits mgesprochen wurde. Er 

schlieBt weiter auf Beispiele sozialer Interaktion wie die Mutter und die Prostituierte, ohne 

hier gleichfalls den Typusbegriff ni problematisimn. 

Weininger niihert sich scheinbar Webers AuEissung vom Idealtypus als idealem 

Grerizbegriff Un erkemtnistheorrtischenen S h e .  In Weiningers Raxis bedeutet der Typus 

jedoch zurn einen ein metaphorisches Ausdnicksmittel flir Weiblichkeit, zum anderen einen 

deskriptiv-analytischen Versuch (zB in der Polarisienmg Mimer/Prostituierte). 

Man komte die Betrachtung seiner Konzeption in den Zusammenhaq mit der 

Wletischen kiszeniemg und liteiarischen Riisentation von Modeilen deformierter 

Weibiichkeit stellen und als Projektionsmechanismus deuten: Die Defonnation ist hier in die 

Abhangigkeit des (hier: schreibenden) Subjekts gesteut und kann als aus dem Subjekt 

hervorgebracht, aber gleichzeitig in komplexen Wechselbeziigen gesamtgeseilschaftlich 

produziert gesehen werden." 

vorfindbar, es ist eine Utopie, und fùr die historische M t  erWachst die Aufgabe, in jedem einzelnen Faiie 
fesausteiien, wie d e  oder wie feni die Wirklichkeit jcnem Ideaibilde sieht." (Max Weber, Gesammelte 
Aufsatze zur Wissenscaftslebre (Tûbhgen: Mohr, 1922) 191 f. 

l9 Aufden Begriffder hjckt ion wird an spMerer Stciie noch genaua einzugehen sein. 



Auf der Ebene der idedogischen Finiktion bewirkî Weiningers Typisierung eine 

Entschiirfhg der erotischm Erfahnmg in der stetilen Prasentation - ebemo wie es fi den 

auf einem vie1 niedrigeren A ~ o n s n i v e a u  argumentierenden Anatol im oben zitierten 

Dialog gilt. 

Die Feststeliung der Charakteristika der substantialisierten Weiblichkeit g d t  bei 

Weinhger ni einem Katalog der Werte blirgerlicher Emamipation, durch deren Mmgel W 

charaktensiert ist. Das "Ich" (-Subjekt), dessen Ausbildung nin M m0giich ist, wird im Zuge 

von Weiningers psychotogisierender Kant-Rezeption als Zentrum normativer und ethischer 

Ideen gesehen, demgegenüber W ais Akkumuiation von Defekten erscheint. Weininger 

koiistniiert eine zentrale Leerstelle: Die Vieldeutigkeit des Phanomens Weiblichkeit 1aDt er 

kurzerhiuid ins Nichts laufen: 'Pas Weib ist nichts, es ist nur Materie" ( W h  393). 

Hinter den triebgesteuerten weibiichen Aktionen steht also kein Subjekt: 

"What causes such uneasiness is the impossibility of diseeming behind the 
masks a consistent subject munipilating them: behhd the multiple layers of 
maks is nothing; or, at the most, nothing but the shapeless, mucuous stuffof 
Me-substance. "'O 

An diesem Punkt in Weiningers Argumentation findet sich ein Beispiel für seinen 

problematischen Gebfaucb der T e d  Weib, ' W  und Frau: WeinUIger spricht nmâchst 

von W, dam vom "menschlichen Weib" iwl im Mchsten Satz von "den Frauen" (GCh 390), 

was die oben beschriebene Konkiusion auf die reale Weiblichkeit zeigt. 

Das Weib wird dem Mann ais Objekt zugeordnet (GCh 391) und besitzt kein 

"intelligibles Ich" (GCh 390). Verglichen mit dem Mann besitzt es 

" Slavoj Zizek, The Metastases of Enioment: Six Essws w Woman and Causslli~ (London: Verso, 
'1995) 150. 



"für alles im Mann (...) eigentifmliche Surrogate, die noch fomvahrend jeme 
VerwechsIungen begIfnstigen, denen die Scbatnx der Weibüchkeit sa geme 
unterliegen." (ibid.) 

Das Weib wird unter B&g auf Schopenhauer als Gattungs- und Triebwesen 

definiert (GCh 378), der Mann durch das darüber Hiaausgehende: IndividuaiiSt, Gedachtnis, 

Wert, Liebe, Aufberksamkeit, Wiiie statt Trieb. Für das Weib ist demnach die Sexualifiit 

als Rcgdativ zu sehen, fia den Mann sind die Ideen bestimmend. 

Das Gedachtnis ais Garant des kontinuierlichen Erlebens bedeutet für Weininger die 

Rafimg der Begabmg, der geistigen Bedeuhmg eines Menschen" (GCh 148). Das Weib lebt 

nuu aber "sozusagen nur in Augenblicken, (. . .), àiskontinuierfich, zusammeDhaflgslos", geht 

"in den zeitlichen Ereignissen auf, statt iiber ibnen ni stehen der den Zeitablaufwenigstens 

zum Problem ni erheben", dh. fuhlt sich nicht "als eines und selbes in allen seinen 

Lebenslagen" (Wh 1 88). 

Ohne eh kontinuierliches Gedachtnis muB auch das V d t n i s  zur Wahrheit4' 

problematisch werden. Weininger b d  sich hier auf die "wohlbekamte Tatsache", cl& 

'Zügner ein schlechtes Gedachtnis haben (GCh 1 87). Weiningers A&sung von Wahrheit 

als etwas den Theonen Mach und Avenariwt Entgegensetzbares kann also für das Weib 

nicht gelten: 

"Das Weib ha- k e i .  EZer für die Wahrheit - d a m  ist es nicht ernst - 
danun nimmt es auch keinen Anteil an Gedanken." (GCh 250) 

- - 

'' Wie zenûai dieses Pmbtem fUr Weininger war, wude ja bereits angesprochef~ 



Danius folgt ann einen die Unf$higkeit zur kûnstIerischen und wissenschaftlichen 

Leistung, zum anderen adgrund des absoluten Unverstandnis fiir Wahrheit eine 

'Wo dieses fehit, kann man nicht von Irrtum und Liige, sondem h&hstens 
von Verirrtheit und Verlogenheit sprechea; nicht von antimoralischem, 
sondem nur von amorabchem Sein. Das Weib also ist amoralisch." (GCh 
1 94) 

Diese GRmdthese h d e t  sich W c h  foxmuliert auch bei Moebius, was ni 

PhgiatsvoTWll]lfi und der Dmhung &es Gerichtsstreites fuhrte? 

Auch im obengenannten ZuSamrnenhang wecbselt Weininger die Be-e und 

spricht mal vom "Weib" (S.O.), mal von "der Frau": 

"Die Frau erbittert die Zumutung, ibr Denken von der Logik ausnahmslos 
abhhgig ni machen. Ihr mangelt das intellektwile Gewissen." (GCh 192) 

Das Weib erscheint also hier als in schopferischer, intellektueller und schlieBIich 

mordischer Hinsicht defïzitar und es muB ihm daher "abermals der Besitz eines Subjektes4' 

aberlcannt werden" (Wh 252). 

Wird das Weib bis hierher durch das Fehlen jegücher Stniktur definiert, so wird die 

soziale Praxis dernoch als zielgerichtet gesehen: weibliche Inteddon meint für Weininger 

ber nur ein Anstreben des Koitus, der Verschmeizung, die allein dem Weib Existenz erst 

m6glich macht: "Das Weib sucht seine Vollendung als Objekt" (GCh 391). 

Wiederum geht Weininger in se& Auslegung nmi Be- "Frau" über: 

'Die Frau wül nicht als Subjekt behandelt werden (...) Ihr Bedûrfhis ist 
vielmeh., nur als KBrpef begehrt, und nur als fremdes Eigentum besessen ni 
werden." (3910 

Le Rider 8 1. 

a Die Formulienmg ist bereits in sich widersprûchüch. 



Dieses BedMhis meint eine sexuelle Verdingiichmg, da es dem Weib nur um die Paanmg 

geht und es keinen Teil hat "am Werte und an der Liebe" (GCh 380). Es geht bei diesem 

Begehren nicht um einen Wert, sondem um die Lust ais soiche. Das Phanomen der 

weibiichen Hysterie erklart Weininger hier in Amiahenmg an die gedanklichen Prinzipien 

der Psychoanalyse als Phihomen der Vercimgmg; aiierdings ais nicht Iosbare Situation, 

die der Tragik so nahe kommt, wie es dem Weib m6giÏch ist (Wh 374). 

'?)as Weib ist unfiei: es wird scbüe0lich immer bezwungen dinch das 
Bedürniis, vom Manne, in eigener Person wie in der d e r  anderen, 
vergewaltigt ni werden; es steht unter d m  B ~ M  des Phallus und verfit 
unrettbar seinem Verhgngnis, auch wenn es nicht selbst zur volligen 
Geschiechtsgemeinschaft gelangt. " (ibid.) 

Da dem Weib per se die Fahigkeit na Einsicht und Verihderung abgeht, ist flir 

Weininger nur eine Msung ohne Grenzkorrektumi denkbar: W muB aus der Welt : 

"( ...) der Mann muB vom Geschlechte sich erlosen, und SO, nur so, erlost er 
die Frau. (...) Freilich geht sie, als Weib, so unter: aber nur, um aus der 
Asche neu, vejlingt, als der reine Mensch sich emporzuheben." (GCh 457) 

Durch den Anspmch der "primipieilen" Untersuchung entzieht sich Weuiinger der 

Notwendigkeit einer Beîrachtmg des psychologischen EinzeWes und weicht auf eine 

ûntologisieniog seines Problems a u .  Was ist nun unter dem Ideal des "reinen Menschen" 

zu verstehen? Die Problematik dieses Konzeptes ist irn gedanklichen System von 

Weiningers spekulativer Philosophie selbst begründet, wenn Weininger die ethische 

~oIlStituienmg des Ich betont und dam in seiner Konstniktion eines "Dionysischen" wieder 

einer Suspension des Ich nahekommt, namlich einer "heroischen Geborgenheit" (Zittlau 47) 

in der durch das Ich wirkenden Totaiitat. An dieser Steiie wird eine Utopie im Siniie des 

grundsatzlich, doch nicht im Hier und Jetzt M8giichen konstruiert - eine Utopie, deren 



Hrtuptcharakteristikum der en-tige SolipsiSmus eines Subjektes ist, dessen Inneriichkeit 

nicht mehr durch die explosive Kr& sexuel1 motivierter Begierden auhtbrechen ist. 

Weiblichkeit ist als Pmjektionsfiiiche für eben diese vom Subjekt in Weiningers Text 

abgespaltenen Begierden ni lesen. 

Und um eben diese Funktion der Leerstelle Weiblichkeit wird es auch in den 

folgenden Kapiteln dieser Arbeit immer wieder gehen, wenn evokative BegdEchkeiten, die 

den Thesen Wehhgers entsprechen, in den nir Debatte stehenden Texten ins Bild gesm 

werden. Die Untsrsuchung dieser Begrifflichkeeiten rekollstnuert "Argrmientationshaushalte, 

die von Begiriffen und nmd um Begriffe stnikturiert'" sind Sie betont die symptomatische 

F-on der literarischen Inszenierungea von Weibiichkeit als kuiturelie Konstnikte einer 

Zeit, deren literatische Textproduktion den Wandel des historischen Erfahningshorizontes 

kritisch reflektiert. 

" Hans Robert Jad,  "Der litaarische Pro& des Modemismus von Rousseau bis Adorno," 
Adonio-Konferenz 1983, eds. Ludwig van Friedtbipg imd Jfirgm Habermas (Frankfirrt(hiain): Suhrkamp, 
1984) 100. 



1. Zur Figur der Mutter: einleitende Bemerkungen 

Die Relevanz des Muttertopos' ist bereits aus d m  diesem Kapitel vorangestellten 

Exkurs zum Werk und geistesgeschichtlichen Benigsrabmen Otto Weiningers 

hervorgegangen: Weiningen Werk ist Repriisentativitiit (irn in der Einleitung fornulienen 

Sime) ninisprechen, wenn auch nicht in der von ihm ewümchten und angenommenen 

Weise. In den folgenden Kapitelabschnitten sollen nun Beispiele literarischer Imzenienmg 

der ideologisch vorgegebenen Typen' von Mutterfiguren einer analytischen Betrachtung 

unterzogen werden . 

1. 1. Hlstorische Voraussetzungen 

Demographisch-stnikturelle Veriindeningen in Mitteleurop brachten seit dem 

Zeitalter der Autklitrung eine Wandlung der familialen Zusammenhhge mit sich.' Da in 

diesem Rahmen die Ergebnisse differe~erter histonscher Untersuchmgen nicht 

enchopfend dargelegt werden kihmn, sei nu .  auf einige Arbeiten hingewiesen, die das seit 

den 70er Iahren verst&rkte Interesse an stnikturgeschichtlichen Forschungen spiegeh2 AIS 

grund&tzliches Problem bei der Lektüre geçchichtnMssenschafüicher Texte mull jedoch 

' Zur Geschichte des BegnffS Tamilie" S. Ute Frevert, Frauen-Geschichte (Fmkfûrt (Main): 
Suhrkamp. 1986) 17: Erst in der meiten Hallte des achrrehnten JaMunderts findet sich der Begriff in 
deutschen Lexika, woraus Frevert auf den Sprachgebrauch im Aiitag schlidt. 

Vgl. Frevwt 19; vgl. ebenfàlls Charlotte Giick-C- Familienstnrktur und Industrialisiermg 
Der WandluncrsorozeB der Famiiie, Europâische HoctischuIsctuiAen, Reihe III: Geschichte 564 (F&rt 
(Main): k g ,  1993); Werner Con#, Soziaiudchte der Familie in der N d  EWD~S: Neue Fo- 
(Stuttgart: Kfett Corn 1976); William H, Hubbard, Familienaeschichte: Materialien zur deutschen Familie seit 
fiem Ende des 18. Jahrfiunderts, Statisbsche Arbeitsbiicher arr neueren deutschen Geschichte (Miinchen: Beck 
1983); Michael Mittemuer, F a d e  und Arbeitsteilung: histOnsdbvernleihde Studien Win: Bohlau, 1992). 



mit Barbara Gelpi resumierend die Grnize von dmn Brauchbarkeit fiir eine Analyse der 

Thematiik dieser Arbeit festgestelt weiden: 

''Historians are aware. of course9 that domestic relatioaships mderwent a 
change, but they have difncdty reaching consensus [...] in a description of 
what that change involved [...] .lt3 

Auf der einen Seite ist eine "new domestic ideology" (Gdpi 37) die Folge, die die 

Mutterschaft zur "lebenslangen aktiven Verpfiichtung" machte, die "um so bedeirtsamer und 

pers6nlichkeitspragender wurde, je mehr die bfkgerliche Familien- und 

Geschlecht~deologie des spgten achtzehnten Jahrhunderts sie sozïokuftureU aufwertete und 

professionalisierte" (Frevert 47). Vest&kt d e  diese Entwicklmg durch die Restauration 

der 1850er Jahre, die das nimiliiüe Idyil des Biedenneyers propagierte: 

"[ ...] women were king barraged with admonitions about remaining in the 
sphere of the home in intimate and constant contact with their infants [...]" 
(Gelpi 39). 

Auf der anderen Seite konnte weder im besser situierten Biirg- noch im 

kleinbürgerlichen und handwerklichen Milieu von einer ideologisch geforderten 

zeitintensiven und von emotionaler Exkiusivitat gekennzeichneten4 Beziehung mischen 

Mutter und Kind die Rede sein, da entweder Repr&entationspfiichten oder die 

Erwerbstatigkeit als mithelfiende FamilienangehBrige im Gewerbe des Ehemannes einer 

Koinzidenz von ideologischer Nom und gesellschafüicher Realittit im Wege standen.' 

' Barbara Charlesworth Gelpi, SheWs - Matani~~Lannuane, Subiectivity (New 
YorWWord: M o r d  University Press, 1992) 35. Es sei daraufhingewiesea, daB es hier in der Hauptsache 
inn die Entwickiungen im Bûrgerhmi gehcn wird, das das ideofogische PmjeId stclite und k o m e r t e  und 
depl zudem die Mehrheit du in diesa Arbeit behndelten Autorai und Autorimen entstammen. 

' Vgi hierzu Uta Ottmûîier, S e d e r  - Ckdcihkindas k-che VoraUSSetZMP:en d a  
Moderne (Tübingen: Editon Diskord, 1981). 

Vgl. Frevert 68. 



Im weiterem Verlauf der deutschen Soziaigeschichte wurde das tradierte Ideal von 

Mutterschaft und Müaerlichkeit weder von der s o t i a l d e m o ~ h e n  Bewegimg noch von 

der btirgerlichen Frauenbewegung des Kaiserrechs zur Disposition gesteUt.6 

1.2. ldeologische Voraussetzungen und methodische Konsequenzen 

Eine genaue Abgrennmg der FragesteUung ist ftir die Untersuchung der 

Iitcrarischen Inszenienmg eines ideologischen Rojektes unerlaBlich. Der Be@ 

Inszenierung' zeigt bereits an, daf3 es um historische Gegebenheiten nur im diskursiven und 

nicht reaihistorischen Sinne gehen soli. Gelpi gibt an dieser Steiie pi bedenken: 

"At the same t h e ,  an ideology this powemil can m a t e  in the min& of those 
immersed in it something real in that it exists, even when it exists in 
contradiction to other realities" (Gelpi 39). 

Die Autoren und Autorinnen, deren Texte in diesem Kapitel behandelt werden, 

bewegen sich also im EinfluBbereich eines zwar jungen, doch nichtsdestoweniger 

funktionalen und starken ideologischen Projektes von sowoht MutterscM wie auch 

.. 
M~erlicchkeit? Um diese Realitat und ihre Umsekmg in literarische Gestalten soli es io 

diesem Kapitel gehen, ohne dabei Rückschliissen auf die jeweiiige Biographie des Auton 

oder der Autorin breiten Raum zugestehen ni wollen. Die Operationsebene ist diejenige des 

ideologischen Konstniktes, dessen Verhaltnis zur sozialen Realitat ni prazisieren der 

S. die von Cocaüs und Goodman ver~ammelten Artikel in: S m  L. Cocalis, Kay Goodmaq Hgg., 
Bevond the E t d  Femimne: Critical Essaw on Worncn and German Literahue, Stuttgartn A h e h n  ap 
Gcrmaaistik 98 (Stuttgart: AErademiscbcr Verlag Heinz: 1982); Fmert 133,143,181; vgl. d a x  Helene 
Lange, Geraud Bknner, Hancibuch der Fmmhwegmg B e r h  Maser, 1 901); Lama Marhoim, a 
Psvcholome der Frau (Berlin: Dimcker, 1903); Paul Erast, "Fmedkage und sociale Frage, "Freie Bahnc fiir 
modernes Leben, UI 5 (May 14, 1890): 423-426. 

' Im Verlauf der vergieichenden Einzelaaatyscn wird pi Pigm sein, wo uud wie Qne Abkehr von 
cher Gleichsetamg dieser Koazepte trfolgt. 



Geschichîswissenschaft vorbehalten bleibt. Die Mutterfiguren der tu untersuchenden 

Rosatexte werden aufihre F a o n  innerhaib der Figurrnkonsteilation und im Text sowie 

aufihre Relation zum zeitgenOssischen Diskuts hin betrachtet, als dessen Effekt sie 

aufgefàf3t werden. 

Was nun iiber die bereits vorliegenden Arbeiten zum Thema' hinausgehend 

unternommen werden soll, ist eine DinereflPerung des Konseuktr. Zum einen ist der oben 

erwahnte Unterschied in der Behandlung von Mimerschaft und Müîterlichkeit als spiritueile 

Qualitat herauszuarbeiten. Zum anderen sollen die Muttdguren nicht nur eines einzehen, 

als repribentativ verstandenen Autors tmtmucht werden, sondem es soll druch die in dieser 

Dissertation erarbeiteten Textvergleiche e h  - ZUI1achst einmal grobes - Raster der am 

haufigsten venvendeten Darsteiimgsmodi entwickelt werden, um die Arbeit methodisch ni 

systematisieren und die Relevanz des Untemchungsgegenstandes ni begrihden. Dabei 

dient eine Dreiteilung als Arbeitshypothese, die im folgenden naher erlZiutert wird. Es 

handelt sich um heuristische Kategorien, die sich an manchen Plmkten überschneiden 

werden - wie es Weiningers Text entspxicht. 

1.3. Drel wichtige Derste~ungsmodi 

A. Die "absolute" Muîter 

Sie entspricht am deritlicbsten der ideologisch fest- und fortgeschriebenen Nom, 

erfUut aber ais literarische Figur zwischen 1890 und 1930 nicht immer eine rein positive 

Bewertmg. Die Entwicklung der dynamischen Psychologie und die davon beeinfluBten 

anthropulogischen Modeiie (wie das von Otto Weininger ia GeschIecht und Charaber 

' Es wird in de. einzeinen Kapitelabschnitten eine vergleichende Auflisamg der vorhandenen 
Forschungsliteraha ami j d g e n  Aspekt erfo1ge.n. 



entworfene) versehen die absolute Mutter mit einem ethischen Fragezeichm. Dabei bleiben 

Sie der hemchenden Ideologie verpflichtet, die die Existenz der Mimer als 

pers6nlichkeitspriigend ansieht, um dam in biologistischer Argumentation der Figur der 

Mutter die Personlichkeit abnisprechen. 

B. Die "mythixhe" Mutîer 

Die dieser Gruppe zugeordneten Fi- verweisen deuiiich aufeinm pd-modemen 

D i s h ,  der in einer zunehmend undurchsichtigen und angstgenerïerenden 

geseilschaftlichen Situation rezipied' und in der iiterarischen Modeme weitergeschrïeben 

-de. Die Sicht von Weiblichkeit als "Triigerin des elemmtaren, irrationalen Willens nmi 

Leben"", legt es nahe, Erde-Materie-Frau mit dem Begnffsfeld des Ursprungs in 

Verbindmg ni bringen und zur Muttergestalt ni konkretisieren, wie es im literarischen Text 

geleistet werden kam. Diese Denktraditon verbindet sich im ausgehenden 19. Jahrhundert 

mit den Stromungen der Lebensphilosophie und des Exotismus ni einer Kombination, die 

vieBiltige Variationen der "mythischen Muîîer" hervorbrachte." Es ist an-dieser Stelle von 

besonderer Bedeutung, die Yersatzstiicke' der verschiedenen Denkstromungen 

awinandemihalten, um das Bedingungsgefiige der Entstehung dieser Figuren so prazise 

wie moglich nachnizeichnen. 

M m  denke b e i s p i e m  an Weiningers eklektische Vetarbeiûmg von Elementai der Philosophie 
Jakob Bohmes. 

" Die iiterarische Ebktion aufbesodcs einfiuBreiche Texte wie Bachofens MLttemecht (1861) wird 
i .  Kapitel 3 eingeheadef ai barachten sein. 



C. Die ummerldssige uder unzul&gIiche Mutter 

Die negativen Folgen eines Mangels an mimerlicher Absoluîheit und die 

psychologischen Begriindungen charakterlicher (FeM-)Entwkkiungem mit unmikglicher 

mIitterlicher Verfügbarkeit wude nicht erst seit Freud zum festen Bestandteii 

"Seine [Baizacs] Liebesaffairen pflegte er stets mit den Worten einnileiten: 
Ich habe keiw Mutter gehabt. Ich habe niemals Mutterliebe gekannt'." (Gay 
435, Anm. 41) 

"[. ..] und er [Bourget] pflegte spater [.. .] seine notorische Kalte mit dieser 
unheilbaren Wunde m verteidigen: Wer keine Mutter gehabt hat, weiB 
weder zu Lieben noch geliebt zu werden."' (Gay 79) 

Es wird in diesem Teil des Kapitels eine schon im ersten Abschnitt angekiungene 

Thematik genauer beleuchtet werden: die Erf"ullung der ideologischen Nom der 'absoluten' 

Mutter, wie sie im (auto)biographischen Entwurf wie im fiktionaien Text eingefordert und 

demaach eine Nicht-ErfWung des IdAs als Schuld p-entiert werden k m .  Die 

Freudsche Psychoanalyse schreibt dieses Denkmuster weiter, w h n d  sie es 

re-mythisied2 Zur gleichen Zeit weist sie jedoch die zentrale Position in der Analyse des 

Mipalen Konflilcts dem Vater ni: 

"In Freud's writings, the mothds presence i s  persistent, though submerge4 
always in the interstices of bis argument; often, as in the Dora case, the 
mother is the one familial figure eliminated fiom consideration altogether."" 

l2 Vgi dam Raiae Schlesier, Kmsüuktionen Q Wci'biichkeit bei Sigrnurd Fm& Zimi Pmblem von 
EntrmnhoIoeisicnnin und RemvtholoPis i~  in der ~~~choamhhchen Theone (Frankfiat (.lain): 
Eiaopiüsdie Verlagsansta(t, 198 1 ) 89-92,165-172, 

'' Eiizaùeth Wright, Hg., F'minimi and Pwchoanalvsis: A criticai Dictiomy (OxfordCambridge: 
BiackweU, 1992) 252. Vgi. ciam Andrea Nyes remmierende Feststeiiung "Freud offers an expianation [...l 
mat mted plmiarchy not in biology or in a to power but in a cornpiex i f  thought and symboi inh4&t 
anly in the individual mincl, but also in society itseKn (Andrea Nye, Feminist Theory and the Philosobhv of 
Man (New York/ London: Routiedge, 1989) 133.) - 



Aufgnmd des in unserem Textkorpus gegebenen Themenspektnans solicn in dieser 

Arbeit jedoch nicht die "infhcy narratives" (Gelpi 3) der Freudschen oder der 

Freud-Mschen Psychoanalyse (Chodorow, Kristeva, Stem) ais Modell dienen, sondem 

vielmehr der Biick darauf gerichtet werden, wie die Ausformung eina soPalen IdenMat im 

Sinne Eriksons14 oder die Behindenmg einer solchen Entwicklung eben aufgrund 

mûtterlicher Udiinglichkeit oder Umerliksigkeit im fiktiden Text gestaltet wird. 

Die Grenzen der hier entworfenen Subkategoriem werden sich Mmer wieder ais 

flieknd enweisen. Insbesondere wird dies anhand von Figuren ni zeigen sein, die dem 

Topos der mythischen Mutter angeaahert werden; sowie flir unzuillngliche MutterfIguren, 

cieren UnvermOgen als eben durch ihre erotische Anspmchbarkeit bedingt gezeichnet wird, 

so daB die Diskussion der Figur im Zusammenhang des Motivs der Dime (eine Razisienmg 

dieses Begriffs erfolgt in der Einleihmg ni Kapitel 5 )  sinnvoller mchien. Dieser Umstand 

zeigt, wie Weiblichkeitsentwürfe zur multivarianten Leerstelle werden komen, was eben 

auçh eine gewisse Beliebigkeit in der Kombination von Merkmaisvariablen im Text nir 

Folge hat. 

l4 Erik Erikson, Idmtitiit und Lebaiszyklus (Fmdcht (Main): SuWcamp, 1966). 



2. Die absolute Mutter 

"Das Wesen der Minterschaft besteht, wie schon die erste und 
oberflitchlichste Analyse des Be@& ergi l  dsrin, daJ3 die Erreichung des 
K i n d e s der Hauptzweck des Lebens der Mutta ist" (GCh 287). 

So formuliert es ûtto Weininger, und so wird Mutterschafk vielfàch im literarischen 

Text um die Jahrhundertwende priisentiert. Ernst WeiB' Ffiwerk ist h i e  ein @es 

Beispiel. Sein erster Roman Die Galeere (1 9 13)' e d t  die ûeschichte der Beziehungen 

des NaturwissenschafUers Erik zu der Russin Dina und der angehenden M e m e n t h  

Helene, die jeweils an d a  Gef"uhlskalte des Protagonisten scheitem. WeiB gestaltet in 

diesem Text das Motiv der physischen (strahlenbedingten) Sterilitât als Spiegel der 

seelischen Leere Eriks. Anders ais in den spaten Romanen wird Eriks emotiode Defkienz 

nicht mit dem Mangel elterlicher Zuwendung erkliirbar gemht; die Eltern erscheinen im 

Gegenteii ais ausgesprochen positive Figurea imd insbesondere die Muttex entspricht der 

Nom einer absoluten Mimer vollkommen (Ga1 4045,97-10 1). 

Für Helene ist die Liebe zu dem Ant und Str&lenforscher Erik mit dem 

Kinderwunsch unirembar verbunden. Die Unerfüiibarkeit dieses Wunsches durch den 

unfkuchtbaren Mann rd? in der Frau Verachtmg, ja HaB hervor: 

"Sie sehnte sich nach nichts mehr. Sie haBte Erik von diesem Augenbiick an. 
Sie verachtete ibn mit der gawn Kraft eines Weibes, das einen EIlann 
verachtet, weü seine Umarmungen mfhchtbar sind" (Gd 138). 

Mit dern Gebrauch des BegriBes 'Weib" wird betont, daD in diesem Augenblick die 

Frau vom gattungsmjiRigen Aspekt der Weibiichkeit bestimmt kt. WeiB greift hier auf die 

um die Jahrhundertwende ghgige BegRnIichkeit geschlechtspo1arer Zuordnungen zurück. 

' Emst WeiD, Die Gai- (Fmdcht (Mai.): SuWramp, 1982). Sigle: Gai. 



Gleichlaidend formuliert es Sannva fÜr die Pmtagonistin Klara in "Das verlorrne 

Kind" : 

"Von seiner Liebe, die sie mit fkudiger Hingabe aufiAm, forderte sie, ci& 
das tiefkte, das einzige Gliick £tir sie daraus envachse. Doch die Ehe blieb 
kinderi~s."~ 

Klara empfhdet wie Helene eine 

"geheime, aber todliche Verachhmg gegen ihn, den Gatten, aus dessen 
Umarmungen sie immer wieder zuriickgekebrt war, enttauscht, beschht, 
vernichtet, ohne das f d s c h  ersehnte mütterliche GIiick" (VK 249). 

Die Frau kann die Sexualitiit mit einem zeugungsud3higen Mann nicht langer als 

Lust erleben: Sie erscheint ihr vielmehr als " gra- itnd sc-ch, brutai, weil Bruîalitat 

nichts ist als umutze Grausarnkeit" (Gd 138): Das Leben war verhdert - sie hatte 

abnischliekn mit dem Kapitel Liebe - und sie schloD ab" (ibid.). 

Eine vergleichbare Formulienmg fmdet sich in M u r  Schnitzler, Der Weg j a s  

Freie (1 908)3 : 

"Sie [Grace, Where Geliebte des Rotagonisten Georglwar nach der Aussage 
der h e  zur UnnUchtbarkeit bestimmt, und darum muBte es wohl 
geschehen, daa der Augenblick der hochsten Lust, durch dieses Verhhgnis 
gleichsam sinnlos geworden, ihr wie in ahnungsvollem Schauder versank." 
(WiF 268). 

Deutlicher als in den meisten im Rahmen dieser Arbeit behandelten Texten wird das 

Motiv der Unfinichtbarkeit iiber die psychologische F W o n  hinausgehend eingesetzt. Die 

Untersuchmg von WeiE Enablung Die Verdomten (1920), ebaifrills in diesem Kapitel ni 

betrachten, wird diese These bestsltigen. Das Motiv steht als Symbol ftir euie spirituelle und 

Rahel Sanzara, Das verloraie Kind (FrankfiPt (Main): Suhrkamp: 1987) 13. Sigle: VK. 

Arthur Schnitzler, Der W ~ P  ins Freie, Gesanmiteite Werke m Einzelausgaben: Das enahlerisChe 
Werk 4 ( F e  (Main): Fischer: 1978 ). Sigle: W. 



emotionaie Unfruchtbmkeit des Protagonisten, die nicht nur im physischen Sinne in 

Zusaumenhang mit seiner Arbeit als Strahledorscher gebracht wkd. Der Anspruch des 

Textes ist es, die im zeîtgenossischen Kontext so wichtigen Befle Seeie und Leben 

sozusagen in der Negation ni gestaiten und die dessuktiven Folgen ihrer Abwesenheit 

kulturkritisch4 mit hochspezkiisierter, positivistischer Wissenschaftsfïxienmg a 

" Seine vom Umgehen mit den Strahlen vermachte Sterilitat spiegeh die 
Leere seiner Seele, wobei der Pardelismus zwischen der todlichen Wukung 
der Rontgenstrahlen und seiner vernichtenden PenOnlichkeit noch einmal 
bloBgelegt wird'' (Versari 143). 

In Arthu Schnitzlers fàst zeitgleich entstandenem Roman Der Weg ins Freie ist die 

mannliche Hauptrolle einer Figur zugewiesen, die dern RLr die iiterarische Kulhir der 

Decadence charakteristischen Typus des Dilettanten entspricht. Er besitzt zwar 

kIinstlerische Begabung, kann jedoch keine Hingabe an seine Musik aufbringen. Auch hier 

wird auf eine Exploration entwickl~n~~ychychologischer Ursachen weitgehend verzichtet, 

jedoch spricht die Absenz einer fnihverstorbenen Mut& auch ohne Erraherkommentar für 

sich und wird dem Leser nmiindest als ent-schuldender Faktor angeboten. Auch Schnitzlen 

Wiener Dilettant Georg Wergenthin kommt sich durch die Schwangerschaft seiner 

--  - 

' Der Kulturbegriff wird hier im Sime des Jahrmraderts gebraucht: "Die ohnehin nu 
scbwachen AnBufe pn DiffaenPentng zwischai Kultur und Zivilisation werden im Laufe des neunzehnten 
Jahrhunderts von einem Sptachgebrauch ûberlagert, der beide B-e ah nahem austauschbar d e i n e n  
IaBt" (Breuer 188). Breuer betont, daB von den beidcn BegrifIFesi in vaschiedenen ~ondefînit ionen mal 
der eine, mal der imdere hgha gewertet wird, aber letamdlich stets M c h e  Inhalte abgedeckt bleiben, ws 
sich ersî gegen Ende deds I 9. Jahrhunderts andert 

' Siehe daai das mit dcm Typus der Mai lwchen Mutter M t e  Kapitel diesa Mt, das auch 
dieses Phhomen berCtcksichtigt. Der Roman W3t die Haupttigur ibrt LebensprinPpien und --en in durch 
diverse Begegnungen erm6glichte Diaiogsituationai m duekter Red+ fornuliaen sowie falsifipaai (da der 
Leser Aussage und Geschehen vcrgleichen Irsrin), so da13 ein hcettdches ûesamtbild en~ehen  kaw. 



Geliebten Anaa "in imwitrdiger Weise gebunden und &i" (Wii 167) vor, ''benibigend ist 

tiir ihn der Gedanke, daO a zu keinem menschlichen Wesen in nahenr Beziehung stand" 

(Wif 12). Nachdem àas gememSame Kind tot zur Welt kommf "fOMte er es wieder, dao 

sich in ihr irgend etwas ihm geradezu Feindseliges regte [...]" (WiF 288). Er stellt sich 

schlieBlich seibst die Schuldbge: 

"Halten Sie es fiir miigiich, daB ein ungeborenes Kind danui sterben kann, 
da8 man es nicht so herbeisehnt, wie man d i t e :  an zu wenig Liebe 
gewissemiakn?" (WiF 328). 

Die Formulienmg "wie man solite" weist dabei auf den Kontnist nvischen soziaier 

Nom und psychischer Belbdlichkeit des m3innlichen Protagonistem hin, wahrend die 

weibiiche Figur, von diesem Zwiespalt verschont, "dani bestimmt [ist], Mutter ni werden" 

(WiF 268). Dies wird jedoch nicht von eiaer Erzahlerstimme fomuliert, sondem bleibt die 

(situationsdefïzitare) Betrachtungsweise eines mannlichen l?rotagonisten6. Sie erfolgt 

nimeist in der erlebten Rede, deren Unbestimmtheit mehrfach durch die hterpunktion 

hervorgehoben wird: 

"Abenteuer? Durfte er danio noch denken? [...] Das Kind war tot ... Aber das 
nffchste wIirde leben ... ! Heinnch hatte wahr gesprochen: Anna war dam 
bestimmt, Mutfer ni werden. Mutter ..." (WiF 268). 

Die Stimme des Protagonisten gibt also nur die Aussage einer anderen Figur wieder, 

wahrend die Interpuaktion betont, wie wenig sicher er sich seiner (und Anoas) Sache kt. 

Die Stimme des Erzahlers wird hier zliriickgehaltm; eine Strategie, die Schnitzler manzig 

Es sei hier auf SchnitzIers ebenfIills m diesem Kapitel ai betrachtesden Roman Therese (1 928) 
hingewiesen und an dieser Steiie vomegg-cn, daB in dtm zwei J- aach Der Weg ins Freie 
fertiggesteiiten Text keinedalis ein -oses Wei-i des Axioms vom weïlichen Drang ami 
MutCa-Seid ais eigentiicher und d u s i v e r  ~ e ~ t m i m u &  afolgt. 



Jahre spHter bei dem gleichen Thema in Therese (1928) in noch ausgefeilterer Form 

einsetzem wird. 

Der Vergleich mit Arthur Schnitzler drângt sich auch fih die Figur der Helene in der 

Galeere a d  Mnal Schnitzler nachweislich ni den Autoren gehorte, en denen sich WeiB 

onentierte.' Die Guieere entstand nach WeiB Angaben in einem Bnefan Stefan Zweig vom 

7. Oktober 1913, als WeiB "ein Jah  lang von Wien und den Wienem und Wienerianen 

abwesend war, und wie weit abwesend!"' 

Wie Schnitzlers Anna Rosner ist WeiB' H e h e  eine Frau, die geselischafüich 

zwischen der still im Hintergrund waltenden Hausfiau des Bürgertums und der 

emaazipierten Frau stehf, die sich aus k e n  sozialen Bezügen ni Msen imstande ist? Wie 

AMa Rosner strebt sie zwar eine benûüche Laufbahn an - anders els jene sogar nicht in 

einem traditionel1 "weiblichen" Bereich, sondern der Medizin-, ohne jedoch mit der 

egozentrischen Beharrlichkeit ihres mannlichen Gegenparts ihr Ziel ni verfolgen. 

Die Annahme einer Schwangerschaft verëndert auch Helenes Bild von der 

Vorsteliung ihres Benifes (es ist derdings a~zumerken, daB nirgends eine praPse 

Beschreibung dieser Miheren Vorstellungen d d g t  und die Figur sornit vom E d e r  in 

ihrer Glaubwürdigkeit nicht bestatigt wird): 

' Eduard Wondrak, Einines ltber den Arzt und Schriftste11a Erost Wei& Mit einer aritobiognmhischen 
SkiPR unci dem Versuch einer Bibliomhie der Werke von Ernst WeiB ('Onchen: Kreisselmeier, 1968) 9. 
Zu Briefen WeiB' an Schnitzier S. Franz Haas, Jkr Dicbtcr von der tratajm ûesiaiî, Ewopaische 
Hochschschulschriften Reihe I @eussche Sprache und Litemtw) Bd889 (FrankfiPt (Main): Lang, 1986) 57. 
Peter Engel weist aidem auf den EinfluB der  visc ch en Litcraaa auf Weil3' Schrei i  hin: Peter Engel. 
"Nac&wort,"Erast WeiB, Die Gale= (Frankfkt @¶ah): S-, 1982) 198 (zk als Engel a). Es ist 
derdings ammefanen, da6 der Name Gyldendal derjenige ches Berlinn Veriages war, den WeiB kanate: vgi. 
Ernst WeiB, "Jack London," Die Kunst des Edhiens (Ftankfiat (Main): Suhrkamp, 1982) 257. 

' Brief an Stefan Zweig. 7.10.19 13. Zit. n Engel a 196. 

Zu Schnitziers 'emanzipiertm' Fradguren vgi. Barbara Gui&, Emmzi-ption bei Arthur Schnitzler 
(Berlin: Spiess, 1978). 



"Ihr Benif, ihre Absicht, h i n  ni werden, erschien ihr anders als m e r .  Vor 
ailmi wollte sie ihrem Kin& die Mutter sein, und dam wollte sie fiir andere 
Kinder sorgai und das flir sie tun, was die eigenen Miltter nicht tim konaten, 
weil sie nicht genug d t e n ,  nicht genug Fie& nicht genug Liebe gehabt 
hatten. Deshalb woilte sie shdieren" (Gd 136). 

Und sie erkennt, daB auch ihre Liebe ni Erik von müaerlichem Denken bestimmt 

wurde : 

"Ja, damit hat es angefangen [...], daB Sie sich von Ihrer Mutter losgesagt 
haben und ni mir gekommen sind. Und ich habe mir eingebildet, ich k6mte 
Ihen das sein, was eine Mutta ibrem Sohn ist. Des war ffbermut" (Ga1 
1 70). 

Die "fieie Liebe"  ele en es" wird von WeiB ais0 unter zwei Gesichtspunkten 

gestaltet. Aus der Perspektive der refiektierendenen Protagonistin, Helene, wird i& Roman 

Partei genommen tiir die "fieien BIindnisse" (Ga1 57,133-33, deren Bindungen als 

existentielier empfimden werden ais diejenigen konventioneller Ehen. Sie soiien flir Helene 

ein Ided der KameradSchafi vewirkiichen und schlieBlich " d e  biirgeriichen 

Verbindungen" (Gd 56) der Rotagonisten zerreiBen, was in der absoluten Formulienmg der 

Fordenmg in einer emotional adgeladenen Situation bereits das Scheitem ahnen IaBt. 

Es wird diese Kntik an einer geseiischaftiichen Moral, die den Triebverzicht der 

Frau vor der Ehe verlangt, in vergleichbarer Weise bei Schnitzler (Weg ins Freie), 

Wassermann ( h d i n  und die Seinen, Faber) und Hauptmann (Buch der Leidemchoft) 

fomuiiert. Die Perspektive bleibt zumeist enahltechnisch die des maanüchen Subjektes, 

'O Deutiich wird hin der EinfiiiB von Ivan Blachs i 908 Wenenem "Sexmüeben unserer Zeit in 
seinen Beziehungen pa modemen Kultur" (Berlia: M t z ,  1908). VgL WeW Brief aa Leo Pesutz, 
23.5.1908: "Gcsttm bekam ich Ivan Blochs ' Sexualleben der Gegmwrtn m die Haad; eine Art Kochbuch der 
Liebe, id est, es stehen alle Gaichie darin, aber man bekommt keinen Appetit. [...] Es ist die erste g r o h  
Compilation von KdR-Ebing, MOU, Pioss und den andacn Schriftcn di- CMmg." (zit. IL Peta Engel , 
Hans Harald Müller, "...und ein gtoa Freund und Kamcrad tate mir oft h k  sehr wohl ..." : Ernst Weil3' Briefe 
an Leo Penrtz, MAL 2 1 (1 988), Hl. 35-) Zur Bedeutung der Rczeption Blochs und eutpxhcncier Literatln 
der popultIrwissenschaftlichen Sexuallnmde vgl. Gay 231 92 - 99. 



wmn es um die Kontrastienmg der Ehe mit den bien Bünctnissai geht l l Bei Weis und 

Schnitzler wird es durch perspektivischen Wechsel tmd den Einsatz von Mitteln wie der 

erlebten Rede miiglich, die vom abstrakten Autor so angenoIImene weibliche 

Betrachtungsweise einnibeziehen, wahrend W a s s v  diese erzgihterische Modemitait erst 

in seinen spaten R o m e n  entwicke~t.'~ In allm genanoten, die bûrgeriiche Ehe 

hinterhgenden Texten werden die Mutterfiguren konventionell in der Tradition der 

tZ@nmmgstheorien" - eines von Hedwig Dohm angebotenen Begriffes (s.Bovenschen 26) - 

da~estelit. Sie wird in ihrem eigensten weiblichen Bereich, der Mirtterschaft, einer "kaiten" 

ratio der mamilichen Gegenspieler oder deren Teere' entgegengesetzt, wie es an WeiB' 

Galeere vorzuf"uhren war. 

Weiningers Konstrukt des Muttertypus iiegt WeiB' Gestaitung zwar nignmde, di 

jedoch in der Transfomienmg im literarischen Text eine Umwertung. "Mütterliche" 

AusschlieBlich die Frau, so wird hervorgehoben, ist imstande ai geben (Gd 134). 

Erst nach der Desillusionienmg Helenes wird in k m  Denken die sexuelle 

Begegnung instrumentalisiert - da sie eine Sinngebung nicht mehr leistet: 

"Die Erotik war kein Freuddest, sie war eine Gewohnheitssache, 
tausendfach miBbraucht, abgeschwkht, und da wurde sie ver"WilTf, vergiftet, 
h8Blich und W b "  (Ga1 135). 

" Wghrend WeiB in se in~ l l  î35en Tex& die mliaerlichen Frauen (HeIene und Erih Mutter) eher ais 
IchtWmtionsfigiaen anbietet als die Pmtqmstm mit den "den, müden und etwas grausamen Liniea" (Gai 
57) im Wcht. 

I2 Vgl. dazu Wi 83,226,322; L 287-89 tmd dagegn EA 203-06 (Perspeldve Maries). 



Helene erinnert sich an Eriks Mutter, die gleichnills in ihrer Eihe dem Sohn mehr an 

Zuwendung geben kann als dem Mann (Gd 177): 

"Erik hatte einmal von seiner Mutter edh l t ,  ci& sie das Wort ausgesprochen 
hatte: Gliicklich oder ungliicklich kann eine Frau nur durch ihr Kind werden. 
Das mhlte Helene, das glaubte sie" (Ga1 136). 

Der Betrug Eriks wird darairffiin doppelt empfimden: an Helene als Frau und an ihrer 

Erwartmg dei Mutterschaft. lhr Handeln ist fortan aufdie Erfüllung nur noch dieser 

Erwartmg ausgerichtet. Eine Zweckehe mit Wrs KoUegen Sanger ist daraufhin sowohl 

durch fïnanzielle Vemunftgriinde als auch den triebhafkn Kindenmmsch motiviert. 

Von Schnitzlers Anna Rosner kann es, anders ais von Helene, h e m  daB "sie allein 

ihre verlorene Sicherheit nicht gegen eine sozial akzeptierte Roue eintauscht, sondem 

autonom, a u  einer nur bei ihr vorhandenen Ich-Starke heraus, ihre Entscheidungen trifft"." 

Weii3' Romanfigur kann diese Autonomie nicht duchhalten, da ihre Tnebgebtmdenheit im 

Sinne Weiningers sie ni der Entscheidung für den ungeliebten MaM bringt. WeiB hat sie 

ais 'I)urchschniinsmenschen", dessen fkie Liebe "bankrott geht", gestalten wollen''. Sie ist 

eingebunden in einen "in sich geschlossenen Ring1', wie Wei0 die FigurenkonstelIation 

seines Romans bezeichnete (ibid.), deren einzehe Gestalten keiner intakten sozialen 

Ordnung mehr verpflichtet sind. Es bleibt fiir Helene, wiedenun Schnitziers reflektierteren 

Figuren im Weg ins Freie vergleichbar, nur Einsamkeit. 

'' Hartmut Scheible, Arthur Schnitzler in Se1bstzeusiisse.n und Dokientea (Reinbek: Rowohlt, 

'' Brkf an Martin Buber. (Ohne Datm.) Zit. n. Engel a, 196f. 



Anders afaentuiert wird die Kombmationm der Topai MirtterscM und 

UnnUchtbarkeit in der 1920 erschienenen Erzahtung "Die Ve~dorrtni"'~. Wie in der 

"Gdeere" geht auch hier der imbeabsichtigten Zeugung eine "Entzaubenmg" der Beziehmg 

vora.: 

"Sie wrnde die gewesene Geliebte. Sie war jeta nichts als Vemimft, sie war 
nun der tffgliche Tag, die logische Entaubenmg, die kalte Wirkiichkeit" (Vd 
64)- 

Diese Fremdheit nndet ihre Enfsprechung in der schon entfkmdeten Sinnlichkeit, 

die tremt, statt ni verbinden. Ein Kinderwunsch besteht auch bei der Frau nicht- Sie 

empfîndet im Gegenteii "das Keuscheste" ais "schamlos" bei der Vontellung, ein Kind ni 

bekommen: 'Was aber hatte Esther auDer ihm? Sie woUte ihn, aber kein b d "  w d  65). 

Dennoch wùd ihr vom Erzahler "mütterliche ZWichkeit", ja "die Sale  einer 

Mutter" mgeschrieben (Vd 63), was als Einsetzen des traditioneuen Motivs der Frau als 

Gatîungswesen ni interpretieren ist. Diese Eigenschaft tri@ primaren Cbarakta und sol1 

von Esthers subjektiver Auffassung sowie ihrer Art der Sinnlichkeit nicht überdeckt 

werden. Dieser mütterliche Zug entspricht nicht den Wiinschen des Rotagonisten. Er will 

seine Partnerin viehehr "leidenschaftlicher, dunkler, mit entflammenden Geb&den, wild 

alles ernporreüiend zu dem Adkrirdischen" (Vd 63). 

Ein von WeiB spiiter immer wieder verarbeitetes Motiv zeichnet sich hier ab: der 

Eros der Imagination und das Phihomen der Entzauberung als Folge dieser Imagination. 

Die Schwangerschaft Esthers wird aus der Perspektive âes Mamies als ein 

Phanomen beschrieben, das ihn ausschlie13t (Vd 63). Die Mutter-Kind-Dyade wird als 

'' Ernst WeiD, "Dit Verdorrten,"Die En4hhuen ( F e  (Main): Suhrkamp, f 982) 61 -83. 
(Sigle: Vd) 



bestimmt von der "Liebe ohne GrIinde" erlebt, die Esther ni empfindea fiûiig ist (Vd 70). 

Der Wutlsch, das Kùid ni vernichten, geht vom Mann aus - der psychologische Mord durch 

eine dan expressionistischen Konzept entsprechend rauschhafb und gewalttatige S e d t a t  

geht d m  tatsachlichen Abomis voraus. Die Sexualitit als verbindendes, ja schgpfeiisches 

Prinzip wird damit ad absurduni gefiihrt und ihr destniktiver Aspekt nicht nur metaphorisch 

angedeutet, sondem als Instrument des psychologischen " Mordes rm [Esthers] 

M.iitterlichkeitM (Haas 1 02) gebraucht. 

Esther? noch dramatischer als Helene in der Galeere vom Maun um ihre 

MimerschaA betrogen, nimmt eine Rache, die wiederum Weiningers Konzept der Mutter 

ankfingen I@t. Wie Helene heiratet sie zmiichst einen Rivalen des Mannes und weist , als 

der Maon sie um Hilfe bittet, dies hohnvoli zuriick (Vd 74.77). Anders als es sich für 

Helene abzeichnet, erfüllt sich die Hofimg aufein Kind in der Ehe nicht, da sich 

wiederum ein Mann als "imfinichtbare Quelle" erweist (Vd 78). Esther emvingt daraufhin 

von dem erkrankten und finanPell ruinierten Edgar? daB er sich prostituiert: 

' W h  mich, aber nimm mich nicht als die Esther, die du gehabt hast. Jetzt 
will ich nur eios: Kinder haben." (Vd 48) 

"FFiir die Mutter ist der Koitus Mittel zuxn Zweck" - diese These ûtto Weiningers 

(Wh 304) findet sich in Esthers Handlungs- und Reaktionsmustem illustriert, wobei der 

plotzliche Umschwung im Text nicht v6llig plausibel wird und den Leser eher iiberrascht als 

iiberzeugt. Esthers Potentiai an HaB und Kalte wird in der Enahlung nicht ais dem 

Weiblichen bhkent, sondem als reaktiv beschrieben: 'Du hast mich zum Menschen 

gemacht, du hast mich zum Tier gemacht" (Vd 78). 



Wiederum scheint die Konstehtion der Figuren wichtiger ais eine Darsteilung 

autonomer Charaktere, wiedenmi bleibt hbesondere die notagonistin auf Realdionen der 

ausschlieBlichen Bezogenheit auf den Mann begrenzf wtlhraid sich dessen Handeln auch 

nach auBen richten kann. Letzteres zeigt sich in Edgan bendicher Entwicklung und 

schfieBlich in der Erfhdung einer neuen Farbz~l~ammensetzung. Diese rote Farbe besitzt 

Symbolcharakter: Sie weist mm einen aufEdgars eigene, verlorene Sinnlichkeit und zum 

andexen aufseine spMere LungenEctankheit voraus (Vd 75). Auch ist sie aufdie unmittelbar 

vorangegangene Abtreibung ni beziehen. 

Wie bei der spater genauer zu untersuchenden Thematisienmg der ProstiMion 

beschrankt sich WeiD auf eine Betrachtrmgsweise, die die Eigengesetzlichkeit psychischer 

Ablade durch die Isoliemg aus dem reaien Bemgsraum in verdichteter Form peentieren 

will, wie es expressionistischer Theoriebildung entspncht." 

Der Versuch, eine metaphysische Dimension einniflihren, zeigt sich an dem Motiv 

der zweiten Abtreibung. Diese ist durch rnateielle Not Esthers bedingt. Esther wird danach 

von ihrem Ehemann verstoh und von Edgar wieder aufgenommen. Der Errahler 

bezeichnet die Abtreibung ausdrücklich als "unerhortesten Mord von Mütîem an ihm 

Mutterlichkeit" (Vd 83). So kann die aus der nveiten Abtreibmg resdtierende 

Kinderlosigkeit des in Tristesse lebenden Paares ais S t d e  gesehen werden. 

Archaisierender Sprachrhythmus und eine auf biblische Sprache venveisende Metaphorik 

im letzten Abschnitt sollen den Text auf eine quasi-religiose Ebene heben: 

" Siivio Vieüa 1 HariuGeorg Kemper,  us (MIinchen: Fiak, 1975) 144f. Sozialu 
Hintagntnd und gesellschaftlichc Pmblematik w d e a  in den Verdorrten venmchhigt; aigunsten einer 
schoa durch den Sprachduknis gcgebcnai Losi6suag des Handlungsabîaufks von - durch das Motiv der 
Abtrei'bung durchaus gegebenen - zeitgeschichtlichen Bezûgen - man denke bcispieisweise an die diastische 
Detailtreue iu Friedrich Woifk Drama ZyOnAOli- 



" Er [...] war vducht  zu endlosem Alter, nie von Esther verlassen, und sie, 
die Mutter ohne Fmht, verdorrte, e h  Strauch am Gestein." (Vd 83) 

Diese Deutmg weist auf WeiB' Bemûhungen in den 20er Jahren hin, mit dem Motiv 

der Urmimer aber das d Erfahrbare hinaus einen myth01ogisierenden E n W z u  

konstruieren, der vot dem Hintergrund zeitgen8ssischer anthropologischer und 

psychologischer Publikationen noch ni betrachten sein wird 

Das Vembeiten mythisierender oder religioser Deutungschemata ist wieder e h  

Aspekt, der einen Vergleich mit der DarsteUungstechnik Schnitzlers interessant macht. In 

dem 1928 erschienenen, auf dern En- einer W u n g  von 1892 (Der Sohn) benihenden 

Text merese. Chronik eines FruuenIebensM wird die Frage des priûmtalen Einflusses auf 

die psychische Entwickiung des Kindes gestellt. Durch die anspmhsvoIie formaie 

Gestaltmg, besonders des SchluBkapitels, bleibt sie jedoch in der Schwebe, so daD hier e h  

metaphysisches Moment als Interpretationsarwtz angedeutet wird, ohne explizit von 

einem über die Situation hinausgehend informierten Erzahler angeboten ni werden. 

Zdchs t  scheint das Erleben der - ungewoiiten - Schwangerschaft noch mit 

traditioneuen Empfindungsmustem dargesteilt, " in dem ihr ganzes Wesen, einem 

oatitrbaften Geschick angdos und demütig hingegeben, sich wundersam Iôste" (Th 102). 

Jedoch wird diese Passage aus der Innenperspektive b i t s  mit der Formel "Da war 

ihr, als ..." (ibid.) eingeleitet, die auf die eingeschranlde Perspektive der Protagonistin ais 

~eflektorfigurl~ venveist. Diese Einleitimg wiederholt sich, ais 'Ihereses angstlose, 

"natumafte" Stimniung sich bereits drastisch gewandelt hat: 

'' Arthur Schnitzler, Therese (1 928, repr. Fmkfwt (Main): Fischer, 1981). Sigle: Th. 



"Es war ihr, als hane sie dieses noch ungeborene Kind m e r  einmal geliebt, 
sie &te nicht recht wann, und ob siunden - oder tagelang aber jetn spürte 
sie von dieser Liebe nichts in sich und weder Staunen noch Reue darüber, 
daB es sich so verhielt" (Th 105). 

Sie verspürt "so gar keine Regung von Mütterlichkeit" , da "ihre Seele so gar nichts 

von diesem Kinde wuBte und wissen wollte" (ibid). An dieser Stelle reflektiert die 

Protagonistin auch ausdrücklich die Môglichkeit einer Abhmgigkeit ihrer eigenen Getuhle 

von ihrer sozialen Steliung und ~nsicherheit?'. 

Der Entstehunç des Romans ging ein mrihsamer SchretbprozeD vorm da die 

Thematik über m e i  Jahrzehnte lang immer wieder aufgenommen wurde. Der 

ursprüngliche Text von 1 892 stellte noch den Sohn in den Mittelpunkt und konstruierte eine 

eindeutige kausale Beziehung Mischen "Schuidn der Mutter und der Mordtat des Sohnes. 

Irn 1928 verijffentlichten Roman hat sich das Biid formal und strukturell veandert. Durch 

die Einfuhrung von Therese ais Reflektorfigur sowie durch die Einbeziehung ihrer 

Biographie vor der Geburt erfolgt eine Rückbindung des Klischees vom bedingungslosen 

Mutterglück an die soziale Stellung und an das psychosomatische Gesamtbefinden und 

damit eine Demontage des Muttennythos. 

Wiihrend die von der Konstellatîon her ahnliche Geburtsszene einer ledigen Mutter 

beispielsweise bei Sanzara immer noch positiv besetzt bleib?', ist sie in Therese von 

'9 S. dam Maya Ktlndig Arthur Scfinitders Thcrese': Ertahltheorelische Advse und intememion, 
Namtio: Arkitai zur Geschichte und Theone der EnUiUamn 5 (Franlburt (Main): Lag 1 99 1 ) -1 8; 27f Vgl 
mch Domit Cohn. Tmmprerit miads: Nanative Modes for Presentiilng~u~ness in Fiction, (Princeton: 
Prinaon University Press, 1978), 102: "Narrative language appears I...] as a M of mask, fiom behiad which 
sounds the voice of a fi@ mitid. Each of its sentences bears the stamp of characteristical liniitarians and 
distortions "Vergleiche auch: "The nanated monoiogue casts a peailiady penumbral light on the figurai 
cons ci ou^ suspendhg it on the tbreshotd of v m o n  in a manner that can not be achieved by direct 
quotationW(ïbid. 103). Auf eben dicser Schwelle Mt Schnitzler seine Figur fest . 

"Die 'sociale' Note interessirt mich jetzt danin,* bemerkte Schnitzier (Tagebucheimragung vom 
19.9.1924. ZR. n. Kiindig 133). 



Hilfllosigkeit und Einsamkeit gepregt. Auch die physische Rirsenz des Kindes veriindert 

dies keineswegs: 'Wun, da das Kind Zeichen seines Lebens gab, -de ihr sein Dasein 

iniheimlicti, ja bedrohlich" (Th 1 10). 

Die darauî folgende Passage gibt im ffbergang von erlebter Rede ni direkter Rede in 

Kombination mit einer Bescbreibung ihrer Aktionen in der neutraien Darstellung und 

schiiefllich zuxn inneren Monolog mit unvollstandiger Syntax die gedanklichen Prozesse der 

Figur ungefiltert wieder (Th 1 1 O- 1 12). Den h g m g  nir ausschüe13lichen 

Innenperspektive und der EinscMInkimg des Horizontes auf Therese zeigt beispielsweise 

deutïich die Beschreibung der "hoch aufgeschichteten Kissen" über dem Kirad, o h e  daû 

diese zentraie Aktion m o r  Erwhung gefimden hiitte (Th 1 1 1). Der ha lbbedte  

~ktickungsversuch wird von Therese als durcham der Log& der Dinge entsprechend 

empf'unden: Wnd ich habe dich ja schon drei- d e r  viermai umgebracht, bevor du da warst" 

(Th Hl). 

Fiir einen Moment scheint Schnitzler zur Annabme naturhafter Mütîerlichkeit 

zurlickzukehm, als namlich der Versuch, das Kind ni men, sofort von Erfolg gekront ist  

Doch diese Annahme gilt schon im nâchstm Satz nicht mehr. Therese verbindet das 

Erlebnis des Stillens mit dem eigenen Todesmmsch. Das Kind "tri& ihr ihrben fort" (Th 

i l  1). 

Im weiteren Verlaufwird eine Existenz als ledige Mutter im Wien der 

Jabrhundertwende geschildert; gepdgt von Stimmungsumschwüngen, die ni reflektieren 

die Protagonidin nicht in der Lege ist. 

'' Vgl. Rahel Sanzara, Die alûckliche Hand (Frankfitrt (Main): Suhbmp, 1983). 



So steht am A n h g  der Vasuch der Bindung, ja der Shmgebmg: Das Kind sou, so 

wird es meffich wiederholt, "ihr ailein geh8renn (Th 1 12,117). Doch schon bald wandelt 

sich das komtante Emphden; was Therese nun erIebt, ist "pl6tziiche, von 

Gewissensregungem nicht ganz h i e  Sehnsucht" (Th 132) nach den Besuchen bei Franz auf 

dem Land, Und schlieBlich kann das Gefiihî der Ernsamkeit nicht mehr iiberdeckt werden: 

nIhr Kind? Ihr M ~ a e r h a  war abgeniitzt, wie ihre ganze Seele, wie ihr Leib [...ln (Th 182). 

Die Frage am Anfang des Abschnittes, gefolgt von der Antwoa in der Erlebten 

Rede, hebt die Negativitat der Aussage noch e i n d  hervor. Wieder wird das Klischee 

("Muîterherz") durch Thereses Reflexion in der Riickbindimg an die Faktoren der 

AuBenwelt dernontiert . 

Selbst wenn Therese Liebe ni k m  Kind empfïndet, scheint dies realctiven 

Charakter zu haben: Nach dem Erhalt eines "fiohlichen Abschiedsbriefes" von einem 

Mann BLhrr Therese ni ihrern Kind aufs Land "und iiebte es mehr denn je" (Th 147). 

ln monotoner Wiederholung folgt Therese einem Verhaitensmuster, das emotionaies 

Engagement nur zuia8t, wenn eine Erwidenmg ausgeschiossen scheinî, wie die 

Kurzbeschreibungen ihrer Beziehungen ni diversen IbIii~m zeigen. Die geringe 

Reflexionsf~gkeit der Rotagonistin IaBt sie das Erleben jedoch so gestalten, wie es die 

sozide Erwünschtheit fordert, Diese Eindrücke Thereses werden dennoch meffich mit der 

entschiedenen inquit-Formel "sie wu0teV eingeleitet @.B. Th 22,32 , 159), wobei sie 

deutlich den tatsachlichen Umstilnden nicht entsprechen, wie der Leserinstanz klar sein 

muB. Thereses Glaubwkiigkeit wird von den Erziihlstrategien konterkariert. Noch 

deutlicher wird dies bei der haufigen Verwendung von "erschien" Oder "schien" als Verben 

der inneren Wahrnehrnung Thereses (sXh 56,65,124,133,208) sowie von 



Vergleichskonstniktonen mit "wien oder "als" in d e n  Momenten @.Th 54.74, 105, 

109, 1 17 (2 Mal), 193,294). hhaitiich chtickt sich dies in abrupten Stimmungswechseln 

am, die ebenfalls die Uwer1asSigkeit und Bedingtheit der Wshmehmung der 

Reflelaorfïgm ausdrücken. Das impressionistische Motiv der Stimmmg wird in diesem 

Spaten Text Schaitzlers in der fiitalen Konsequau eines kleinbtirgerlichen Lebens 

vorgeftihrt und als nicht lebbar entlarvt* 

Die Betrachtung der Erzahlstrategien Wei0' rmd Schnitzlers macht deutlich, in wie 

unterschiedlicher Weise e h  ahnliches Motiv praSentiert wird Schnitzler pnfsentiert das 

Geschehen aus der Perspektive einer Reflektorfïgur und setzt damit eine aktive, ja ironische 

Lesart bei der Instaaz des 'Empfangersf des Textes voraus. Bei WeiD hingegen fehlt dieses 

Stilmittel der ironischen Distanz. Erzahlerkommentare sorgen für die gewünschte Lesart, 

ohne einea situationsadaquaten Infonnationsstand des Lesers ni sichem- 

Das zuvor charakferisierte Reakîio~~schema Thereses schlieDt auch den Aspekt der 

Mütterlichkeit eh. In &rem Benif ais Gouvernante bleibt nigangiichen Kindern gegenüber 

"eine Art von W e r  Mütterlichkeit, die sie beinahe nach Belieben ein paar &de hgher 

oder niedriger stellen konnte [...] die ûrundstimmung di- Beziehungen" (Th 149) Das 

"beinahe" deutet die Ausnahxne bereits an: 

" [...] imd sie konnte es sich nicht verhehlen, daB im Miaelpunld ihres 
Gemlebens nicht die Liebe fitr ihr eigenes Kind, au& nicht die Neigung 
ni m d ,  sondem die Beziehung zu dem kleinen Robert stand, die 
allmahlich den Charakta einer fast krankhah Schwfinnerei angenommen 
hatte" (Th 173). 

Der letzte NebeIlSSIfZ 1aBt mit semer Werhmg eine Enlihl erstimme ni Wort 

kommen, wie auch die Charakterisiemg des kieinai Robert ais "bequem", "folgsam und 



innerlich u n W  (Th 176) nicht aus der Figurenperspektive erfolgf um die Problematik 

dieser Beziehung ni betonen. Auch e h  LRitmotiv des Romans wird im Zusammenhang mit 

der Figur des kleinen Robert wieder aufgmommen und verknwft diae 

Figiirenkonstellation mit derjenigen der mtischen Begegnungen Themies: der Blick. "Die 

kiihlen, gleichgiutigen Augen des verwObnten Knabenn, die Art und Weise, "mit 

gleichpaitigen Augen über sie hinweg oder durch sie hindurch ni sehen" (Th 175, l76f), 

stellen eine Kontinuitiit ni der im Abwmden oder Verweigern des Blicks ausgedriickten 

Beziehungslosigkeit her, wie sie Thereses Leben pragt. Miitterlichkeit erscheint in 

Schnitzim Text nicht als utlstbhangige Variable in der weiblichai Psych010gie. Zwar wird 

sie mit instinkthaften Aspelcten versehen, ist jedoch im Roman von den Faktoren der 

AuBenwelt ebenso leicht zu zerstoren wie die Fahigkeit zur Entwicklung von 

Urteilsvemiogen und Reflexion. Schnitzler zieht die Verbindung zwischen gestorter Selbst- 

und Fremdwahmehmung und dem Entzug des Blick - Kontakts irn Sinne Foucaults: 'Die 

Welt, in der der Blick des anderen erloschen ist, wird fÜr Halliianationen und 

Wahnvorstellungen durchlâssig."" 

Es wurde ni Beginn dieses Abschaittes daraufhhgewiesen, dd3 die Frage der 

Schuld, die mm movens der Beziehimg Thereses ni ihrem Kind wird, von keiner 

Enahlerstimme beantwortet wird. Es bleibt somit der Instanz des Lesers überlassen, über 

die eigene hterpretatiomstrategie zu entscheiden. Der Text geht über die Andeuîung einer 

metaphysischen Komponente nicht hinaus, grenzt also eine WeiB' Text Hhnliche 

Problemsteliung in ganz anderer Weise ab, ais es Weil3 versucht. Der inhaltliche Aspekt 

Michel Foucault, Pwcholopie imd Geisteslcrankheit, edition suWcamp 272 (FrankfiPt (Main): 
Suhrkamp, 1970) 43. Zit. n. Eisbeth Dangel, "Vergeblichkeit und Zweidnaigkeit: Therese. Chronik &es 
Fmuenlebens,"Arthw Schnitzlerin nemer Sicht, Hg. Hmmut Schei'ble (Mt'inch~ F i  1981) 177. 



der Wodernisierung" einer traditioneiien Thematik spiegelt sich auch im F o d e n .  Der 

Untertitel chairakterisiezt den Text als "Chronik". Dem entwcht die ~ h m g  chronologische 

Abfolge, die jedoch nicht dem hzekharalder eines Romantextes entspricht und kein 

Gefüge k a d e r  Beziehungen ZU1aB?, sondern viehehr die Protagonistin immer wieder 

im k i s  mhrt. Wahrend jedoch die Zeit in der mitîelaIter1ichen Chronik im Dienst der 

g6ttlichen ûrdnung und Sinnstiftung steht, WiederhoIt S c M e r  diese 

pt.aSentationsstrategie und untentreicht damit dm Mmgel an g6ttlicher Sinnstiftung, indem 

er die Zeit sozusagen ieerlaufen IaBt. 

"Voliends wird die Kategorie der Entwicklung dadurch m o r t ,  daB -&e 
nachbarlich aufgenchteten Steine [...] keine bunte Foige bilden, sondem sich 
gleichen und sich wieddolen" @angel 174). 

Es erfolgt eine Entindividualisienmg des E r l e b m ~ ~ ~ ,  ohne einen gr88eren 

S-enhang hemistelien. Dangel betont die symmetrische Stniktur des Textes, der 

sich um eine "leere Mittelachse" (ibid.), namlich die Reflexion der Pmtagonistin des 

Mangels an Gmchtet-Sein in ihrem Leben, dreht. D ~ I  Zweifel an einem sinnvolien Verlauf 

der Dinge, der sich bereits in den Chroniken Hebels und Raabes angedeutet finde? , führt 

Schnitzler zu einer Objektivitat, die "nicht heilsgeschichtlich noch naMlich bestirnmt [kt], 

sie ist vieimebr selbst ein Eneugnis menschlicher Kultur, so M d  allerdings den Menschen 

gegeniiberstehend, clal3 sie sich nicht mehr darin wiedererkennen khen"  (Dangel 179). 

vgi. Eisbeth DangeI, Wiederholunn als S c b i W :  Arîhur Schnitziers Roman Therese. Chronik eines 
Fradebens' (Miinchen: Fmk, 1985) 1 73. 



Ein Vergleich von Schnitzim "Chroaikn mit Sanzaras Roman Dm verbene Knrd 

d&gt sich an dieser Steiie aus inhaltlichen wie formalen Grümden auf. Die Thematik d a  

bediensteten Iedigen Mutter, die Frage det sozialen Hiera~~hie und ihrn Behandlung im 

Text, die Elemente der Chronik und die Strategien, mit denen sie prfIsentiert werden - diese 

Aspekte finden sich in Sanzaras Text ebenfalls, doch im Zeichm eines anderen 

ideologischen Projektes. Georg Simmeis Begriffdes von Oakes als "objectification of the 

subject or desubjectivation of the individual" ZusammengefaBenm drhgt sich a d -  

derdings ist von Simmels besonders in "Weibliche Kulhir" (191 1) formulierter 

GMidannahme einer in der modenien industrialisierten ûesekhaft peripharen weiblichen 

Kernidentitat, die sich der Depersonalisiemg per se pi enaieha vennag, kaum etwss in 

Schnitzlers Text ni hden. W-d Simmel noch in der Tradition der Ergdmngstheorien 

(Bovenschen 24) operiert, gesteht Schnitzler im Gegensatz zu Sanzara keinen von einem 

unabhangigen ('weiblichen') normativen Wertesyskm regierten gesekhaftlichen 

Schutzraum mehr N, was anhand seiner Behandlung des Muttertopos ganz besonders gut 

herauszuarbeiten war und was in seinem Unterwandem des Chmnikstils sowie in der 

FWenmg der Reflektorfïgur auf die ''threshold of verbalkation" (Cohn 103) eine formale 

Entsprechung hdet. 

In Rahel Sanzanis 1926 erschienenem R o m  Das verlorene Ki&' hndet sich eine 

Thematisiening von Miltterlichkeit, die WeiB n&er steht ais Schnitzler. Dieser Text 

bearbeitet eine Geschichte aus dem Ahen Pitaval. Es SOU an dieser Stelle mnikhst der 

" Rahel Srmzara, Das verlome Kiiid (Balin: Ullsteb, 1926; rcpr* Fdcfkt  m): S-p, 1987). 
Sigle: VK. 



f o d e  und tapographische Aspekî kun dkkutiert werden, der in diesem Text & die 

Prasentaton von Mütterlichkeit von entscheidender Bedeuhmg ist Das Geschehen in 

Sanzaras Das verlorene Kind wird im Mikrokosmos eines Gutshofes angesiedelt, einer 

geschlossenen Gesellschaft Therese spielt im Wien der Jahrhundertwenâe, doch der Text 

reflektiert e h  Aufbrechen geseilschaftiicher Stnikturen und eine Anonymisienmg 

insbesondere der Herrschaftmerhaltnisse, wie es eher der sozialhi,ctoriSchen Situation zum 

Zeitpunkf der Entstehung des Romans in den Zwanziger Jahren entspricht. Dieses Spiel mit 

Fom und Inhalt h d e t  sich bei S m  nicht, wohl aber eine Vermischimg von Elementen 

der Chronik im traditionellen Sinne mit Elementen der neusachlichen 

Dokumentatiomliteratur, ohne jedoch wie Schnitzler explint auf dm Chronikcharakter des 

Textes zu verweisen. Der erste Absatz steckt den historischen Rahmen des Geschehens ab: 

"Christian B. lebte in der meiten H u e  des vorigen Jahrhunderts als 
Dombenpâchter aufdem Gute Treuen bei L. im nardlichen Deutschland" 
(VK 7). 

Die Zeitangaben bilden ein stniktiirierendes Element, stellen jedoch kein Geriist der 

Hancilmg da., da sie unregelmaaig und nicht immer p&se erfolgen. Die Jahreszeiten 

struktinieren den AbIauf des bauerlichen Lekm auf dem Gut. Doch scheinen die 

entsprechenden Beschreibmgen der Enahlerstimme weniger darauf hinzuweisen, daD das 

einzehe Leben in dieser Bewegung in seiner Einmatigkeit zurûckgenommen ist auf seine 

gattungshaffe Substanz, als viehehr implizit die Eruptionen im Mikrokosmus nun im 

Makrokosmos der Witterungsbedingungen widerzuspiegeln. So ist die Atmosphare 

"lastend", bevor das ermordete Kind gehden  wird, und anschliekd geht ein Gewitter 

nieder "wie nie zwor" (VK 166f); dem Verlust des Kindes folgend, wird die Arbeit auf dem 



Hof "nicht mehr mit dem gleichen Segen" belohni, sondem es gibt eine Mikmte (VK 

159f). Insbesondere die Verfassung des Protagonisten Christian wird mit Naturereignissen 

verioiiipft. W W d  er "stitnàig an seinen Tod dachte" (VK 1 IO), der nach dem Vetlust des 

Kindes die Etlosmg scheint, wird es Winter: 

"Nun war schon lange alles d, die Luft klar in der Mte, und im r6ttichen 
Schein der Wiitermme schwebte sie ilber den Feldem wie Schleier aus 
zartem Gold, umschmiegt von dem weichen, d d d e n  Blau des HorizontS. In 
den Niichten des Neumonds liberu>gen Wolken den Himmel, und es schneite 
von neuern. Die voiikomnene Ruhe aber der Natur war Ruhe und Fest, 
Leben und Tod nigieich. Es schwieg der Likm des Lebens, des Wachsens, 
der Geburt, und es sprach die Stille des Todes, seine erl6sende VerheiBung in 
der Nacht'~ibicL). 

In Kontrast zu den ÜberhOhenden Naturschildenmgen stehen knappe, den EinnuB 

der neusachiichen Dokumentation zeigende Anmerkungen des Enahlers, der beispielsweise 

geschaftliche Tninsaktionen knapp und ohne den Gebrauch IiberhOhender attnbutiver 

AdjektWe kommentiert: "[ ...] trotzdem die Zeit mgthdg war, da infolge der guten 

Kompreise die Fleischpreise sanken" (VK log), oder: "Chnstians Anwesen -de auf 

Verlangen der Erben verka@ und das im Laufe der Jabn entwertete Verm6gen einem 

Der Erste Weltkrieg wird hingegen wiedenim in übemôhender Weise im Text 

verarbeitet. Die Stimmung der "univemaien Krise", die ebenso bei Wassermmmi, Hesse und 

WeiB thematisiert wird, bleibt jedoch unverbunden mit d m  Geschehen auf dem Hof 

Christians und triigt keinesfdls zum Herausarbeiten kausaler Zusammege bei, sondem 

korrespondiert mit seiner psychischen Behdlichkeit, ohe sie überzeugend in einen 

Uberindividuellen Kontext einordnen ni konnen: 



'Zr vernahm noch den furchtbaren Niedergang seiner Zeit, ibre 1- 
Vemweifiug, ihre Not, ihre Verschwendung aus Annut, die M&der ohne 
Zahl und die Opfer ohne Zahl, s sah des Leben verachtet, dm Glauben tot. 
Er beklagte sie nicht" (VIS 286). 

Da das gesamte Geschehen von einem au&malb stehenden Chronisten in der 

Retrospektive berichtet wird, k8nnen die mtstehenden stiüstischen Brüche nicht mit 

Wechseln der Erzahlperpektive begriindet werden. Eine Betrachttmg der 

Prasentationsstrategien für die Figuren bestâtigt diese Problematür des Textes. 

h Saiipuas Darstellung der Umstande und Folgen des Sexualmordes an einem Kind 

vermischen sich Elemente modemer und traditonek Erzahltechnik in einem Text, der den 

Boden der ErganzUngstheonen nicht verla0t Sanzaras Metaphorik bewegt sich in einem 

WeiB entsprechenden Bildbereich. Interessant ist an diesem Pimkt eine unterschiedliche 

Akzentuiemg des in beiden Texten gebrauchten Adjektivs "verdorrt". W h d  es bei 

Weil3 eine irreversible Verodung meint, kann Srmnuas Figur durch einen an Inzest 

grenzenden T d e r  der mütterlichen Geflihle die SchwQerin "wie [...] eh lebendiges 

GeGiB" und sich selbst wie eine "wissende Braut;ll (VK 14) empfinden. 

Weinlligers Konzept der Mutter wird so aufzwei Figuren verteilt: 

"Zwei MStter standen einander gegeniiber. Die hhtbare [...], deren SchoB 
fiber das todverzweifelte Hen siegen wollte, und die kinderlose, deren Leib 
schon verdorrt war in der Bliite und die ihr Herz nun belud mit der Liebe ni 
dem verlormen Kind" (VK 99). 

Die zentrale Mutterfigur des Romans ist jedoch die Magd Emma. AIS junge Frau 

vergewaltigt, wird sie schwanger. So wird diese Figur ais Mutter gezeichn*, die nicht in 

Verbindung mit erotischer Lust gebracht werden kann, was sie w Kontrastfigur der 

Gutsherrin Martha, der Mutter des ermordeten Kindes, macht. 



Emma wird als " g d ,  stark und schi)nl' mit ihrer "blahend gew6lbten Brust und 

den starken Hiiften" beschrieben (VK 18). Saruani bleibt m der optischen Gestaitung der 

Figin gaazlich im Bereich konventioneller Formulia~g, die versucht, den WideRpruch 

zwischen den Auffassuugen der Frau ais Gattungswesen wie als Reinheitsideal über den 

Begriff der Mütterlichkeit aufhdQsen. 

" E s )  lagen in innigster Venaischmg die reinste Keuschheit und tiefkte 
Mtttterlichkeit ausgebreitet. Keuschheit und Mtlîîerlichkeit ware!n das 
Gescbick üins Lebens" (&id.)). 

"Alle umfdte ihr gutes, starkes Hem, mit d e n  versuchte sie mitzufühlen, 
um aiie sorgte sie sich"(VK 66). 

Das Bemiihen um eine Synthese bleibt jedoch oberfliichiich. Es geht nicht über e h  

bloBes NebeneinandersteUen der Konzepte hinaus. ZuSatAich wird Emma die Figur, üôer 

deren Erkenntnis der Leserinstanz die metaphysische Dimwsion des Geschehens ohne 

direkte Erziihlerkommentar mitgeteilt wird. Die hypotaktische Syntax preBt die 

Entstehung der vagen Angst Emmas vor Fluch oder Strafe in einen einzigen, unruhigen 

Saîz: 

'Vorgeahnt seit dem Tode der Hmin, erweckt durch dieses seltsame? fast mit 
Gewdt herbeigdene Sterben der schon genesenen Frau, daao klar 
aufgetaucht an dern Abend, da der heimgekehae Sohn des Hem üir von dem 
Tod des Kiades Anna im femen Land erzaht hatte, war jaier g i ,  geheime 
Schrecken in ihr, um welches bosen Menschen d e n  das viele Traurige, das 
nun nicht mehr Ungliick dein war, das Bases, Fluch oder S M e  bedeuten 
muBte, geschah. Emma ward von & an verhdert" (VK 143). 

Die Verwendung des deiktischen Raumrirhrerbs ("fem")eist auf Emmas 

Perspektive hin; ebenso das einscMbkende m e r b  "mdte". Der darauffolgende Saîz, 

im gleichen Absaîz, lmt wieder eine Er?ahlerstimme ni Wort komrnen. In der Folge wird 



die Perspektive Emmas, insbesondere ihre Sicht des eigenm Sohnes Fritz, mit der 

Wiedergabe von dessen GeAihlswelt k o d e r t  und widerfegt. Der, den sie fiir "den 

einagen unter ihnen, der rein und schuidlos war" Ut, sitzt "nun mit haBerfflllter Unnihe 

inmitten des Kreises" (VK 145). 

Den übergang bildet eine Passage, die die Beziehmg zwischen Mutter und Sohn 

beschreibt und wiedem eine m6gliche Schuld der Mutter thematisiert: 

" [...] konnten sie sich nicht mehr die kleinen, zartlichen Umarmmgen 
erweisen, die so spât erst zwischen ihnen entstanden waren. Oft machte sie 
sich Vorwiirfe, ihn in seiner Kindheit nicht -cher geliebt ni haben [...]." 
m 144) 

Das FehIen einer intakten m i l l i c h e n  Mutterbindung wird ais determinierender 

Faktor gesehen, wie es den psychologischen Erkenntnissen der Zeit auch entsprach. Doch 

Sanzara rlihrt dariiber hinaus an die Dimension des a priori YBB8sen" in Gestalt des Fritz. 

An zentraler Stelle wird dies mit dem Bild der Maske verbunden: " [...] emporgezaubert von 

Mser Kraft stieg eine teuflische Maske von diohender Wildheit ad" , heiSt es schon von 

dem Kind Fritz. In fast wortlicher Wiederholung dam unmittelbar vor dem Mord: "Von 

boser Macht emporgezaubert stieg die furchtbare, teutlische Maske auf aus den Tiefen 

seines Blutes" (VK 24,47). Der letzte Nebensatz lokalisiert das B6se also dedich in Fritz. 

Es scheint jedoch ni Ina ni gresen, sich bei der Interpretation auf die Feststeliung eines 

"darwinistischen Determinisrnus" ni beschrankena , wie die folgenden Ausmhrungen 

Konnte die erstgenannte Beschreibung noch aus der Perspektive der bei dem Kind 

sitzenden Mimer erfolgt sein, so zeigt die w&tliche Wiederholung in einer Szaie, die Fritz 

Dies tut zb. Diana Orendi Hime, Rahel Samara (Frankfiat (Main): Fisctier, 198 1) 1 1 1. 



aliein mit seinem Opfer zeigt, daB es sich um eine neutraie Darsteiïung handelt. Der 

Erzahler rafft und kommentiett: 

"So ver@ sie -1 nach und nach ihr Entsetzen imd die Fiircht vor dern 
eigenen Kind und hielt ihn ihnm rnntteriich reich liebmdcn Herzen nahe, 
wie die beiden anderen Kiader, die ein -der Leib geborem W e ,  nicht 
mehr und nicht weniger" (VK 24). 

Auch hier wird also die miitterliche Liebe, derm Qualitâî durch eine Reihung von 

attributiven Adverbien untersttlchen wird, ais imabhangig von biologischer Mutîerschaft 

gesehen. Anders als in Therese gestaltet Sanzara jedoch Mutteriiebe hier ais a l l h d e s  

Phânomen von myihischer QuaÜtat anhand e k  Figur, die ebeoso d e k t i e r t  wie 

erdverbunden erscheint. 

Als ûegenpd ist Christian, der Vater des ennordeten Kindes, ni sehen. Sein Leid 

um das verlorene Kind ist tiefer und spiritueller als das der Muttex Martha: " Sie w[irde ein 

neues Kind tragen und neue Freuden empfangen, das Leid aber dem Vater lassent' (VK 99). 

Die mannüche Leidenserfahmg muB die Grenzen der Ertraglichen b e d t  ausloten: "Ohne 

Trost, merbittlich gegen sich selbst, hane er sich dem unerbittlichen Gott hingegeben, bis 

zum Ende menschlicher Kraft. " (VK 1 57) 

Orendi-Hinze steiit die These ad, daf3 in der Figra des Christian am Ende 

mütterliche und vateriiche Elemente hannonisch vereinigt werden. Christian steht bis zum 

SchluB seinem Gutshof vor und nimmt dm Morder seines Kindes, der sich durch 

Selbstkastration gestraff hat, dort auf- ohne Wissen der Magd Emma, die k e n  Sohn 

merkwiirdigerweise - im Gegensatz ami Hem - nicht erkennt. Das Zusammenleben auf 

dem Hof beschreibt der Enahler wie folgt: "[ ...], sie lebten einer dem anderen ni Gefden, 

sie sprachen nieinander ohne Worte. Nie redeten sie von dern Vergangenen" (WC 252). 



Die Quatitat des Lebens ibdert sich erst m .  dem Tod der beiden Mutterfigusen 

Klara und Emma: 

"Das Leben auf dem kleinen Hofe mga~] hart, schweigsam und d W g  ni 
werden. Die WarmeauSSfrahlenden Herzen der beiden Frauen waren tot, ihre 
nie endenden Trihune verschwebt aus der Luft" (VK 280). 

Die Scheinbarkeit des Lebens m o t  wird sowohl mit dem Motiv der 

Schweigsamkeit als auch mit dem schweren Toà Emmas ausgedrückt, der die Harmonie 

zumizldest fiir diese Figur wieder aufhebt. Es sol1 hier nicht auf die Briiche in der 

Charakterisienmg dieser Figuren eingegangenw sondern das Motiv eines hannonischen 

Ausgleichs lrritisch hinterfiagt werden. Was dabei nun die Figur des Christian betrBt, so 

folgt einer Beschreiblmg der beiden Frauen mit &rem unve*derten "Streben nach Hingabe 

imd Seiigkeit" und i h r  Fahigkeit nmi "iibermütige[n]Lachen" im dchsten Absatz die 

"Unter ben sa& auch Christian. Voll Kraft noch immer sein altenider 
Kihper, vol1 W&me des Weines und des Sommerabends auch sein Blut, sein 
Hen aber unbewegt, fest in den Fiingen des Unerbittlichen" (VK 270). 

"Der Herr sprang aufund eilte ni dem Stall. [...] Er sch6pAe mit der hohlen 
Hand Wasser aus &m WaschgeM und Whlte seine [Fria'; B R ]  Stini, er 
reichte ihm, der bittend den ausgetroclmeten Mund bewegte, den Knig zum 
Trinken." (VK 274) 

"Mit tiefer Bewegmg wachte der Herr bei der Magd." (VK 277) 

Die DarsteUung von Emmas Tod scheim im Widaspnich pi der &S. 270 gegebenen Beschrer'bung 
des "sîrahienden Gl-" in Enmas Augen, der so "schon und vetkfarend W. d d  er die mtflrrmmenden 
Narbai ihtes Gesichtes ver16schte." Dies scheint fast eine Entfern\mig von Sti- imd damit die -tige 
Bcçeiung von Schuld anzudeuten, was den Adjektiven der S- (2760 "scinnal, bitter, ohne Frieden, 
fhhtimf nicht entspricht. DieseTexisîelie ist nur ein Beispiel Rir fehlende Konsistenz m der psychologischen 
charakterisiellmg. 



An diesen Passagm wml deutlich, daB es hier nicht um "mütterliches" Verhalten in 

der bisher im Text dargesteilten Weise geht, denn dieses wurde bisher mit Wâmie, aber 

auch Unreflektiertheit assoPieh Christian fonnuliert die Quai&& des eigenen Leidens den 

S6hnen gegenUber wie folgt: 

"Eure Muîkr hat an Ungllick nie geglaubt, das war Sûnde von ihr, aber sie 
hat ein leichteres Leben gebabt bis ni üuem m e n  Tode. Ich habe das 
Ungiiick getragen und aufmich genommen, ich habe ein schweres Leben, 
und der Tod kommt viei ni spat" (VK 271) 

B-htet man diese Passage in Verbindung mit der wiederholten Verwendung der 

Bezeichnung "Hm" in den oben zitierîen TextsteUen, so kann die lhese der Miweriichkeit 

kaum aufkchterhalten werden. Christian ist der "im Leben schon Erstorbene" (VK 277), 

d..h. et reprbentiert etwas dem Leben, dem die weibiichen Figuren verpflichtet bleiben, 

Jenseitiges. Die Bezeichnung "Herr" lokdisiert ihn nicht nur auBerhaib, sondem auch 

deutlich zïber den anderen Figuren stehead; die sozide Steiiung drückt die auch spvitueil 

gemeinte hrfegenheit a u .  

Eine "spezifïsche, eindeutig feministische Aussage" (Orendi-Hinze 1 14) scheint 

kaum getroffen, wenn ausschlieBlich dem mannlichen Subjekt die Fahigkeit ai tiefstem 

Leid wie auch an Sublimierung des Leidens mgeschrieben wird. Ihm mütterliche Züge 

zuzuschreiben hieBe Miitterlichkeit ganzlich anders ni definieren ais es Sanzara vorher 

getan bat. Und selbst sich dem Text mit einem neuen Be@ von Mlttterlichkeit zu nahem 

und diesen der Aidorin ai unterstellen f b t  nicht unbedingt aa Annahme einer 

feministischen Aussage, wmn diese neue Quaiitat nur vom mannlichen Subjekt getragen 

werden b. 



@'Der Mann ist in der Lage, Wert ni spenden, Wert zu llkrhragen aa die Frau", 

schrieb Weininger (GCh 289). Dies scheint die Figur des Christian eher ni illustrieren als 

die fjbemahme "mütterlicher" Werte - auch die absulute M m  bleibt damit dem Werrn' 

untergeordnet. 



3. Die mytbische Mutter 

3. L Ideengeschichtiicher Kontext 

Das Motiv der in mythischer -0hung dargesteiiten MutterEigur fhdet sich vor 

allem in von der antirationalistischen Kulturphilosophie des spaten 19. und beginnmden 20. 

Jahrhunderts gepragten der doch beeinfluBten ~exten. Da Muttertopos ist seit der 

Jahrhtmdertwende integrder Bestandteil eines geseiischaftskntischen Diskurses, der 

pbilosophische, ethnologische, politische und psychoanalytische Arbeiten pi diesem Thema 

initüert und in iiterarischen Texten der Epoche inszeniert wird. Es scheint nun an dieser 

Stelle wichtig, die unterschiediichen Nmcen dieser Inszenierungen zu diskutieren, bevor 

wir uns den Primartexten nahern. 

Da ist machst die psychoanalytische Gese1lscbaftskriti.k in der Verbindung mit 

anarchistischer Gesellschaftstheorie. Jennifer Michaels hat in diesem Zwammenhang die 

Bedeutung von Otto G ~ S '  Kollzepten f[ir den literdschen Expressionisrnus gezeigt.' 

Gross koIlSfnilert die regressive Utopie einer vom Miitterrecht gepr5gten Urgesellschaft, in 

der die Figur der Mutter der ftdeforrniemrden VaterschaftsMe" der wilhelminischen 

Gegenwart ais Komktiv entgegengehdten wkd? Zentrale Punkte sind das Ziel der 

t'Zerstorung patriarchalischer und monogamer Stnikhuen" (Schmidt 97) und die "Auflosung 

des bikgerlichen Frauentypus"'. Das zugnmde liegende ideologische Projekt geht jedoch 

' Jennifkr E. Michaek, Anarch~ and Eros: Otto Gross' impact on Gaman Exrmsionist Writers, Utah 
Saidies in Litmature & LhguMcs 24 (New York: Lang, 1983). 

' Siehe. daai Karl-Wiielm Schmidt, Rcvolte. Gcschiechtcrkam~f und Gemeinschaftsuto~ie: Studien 
zur ~ o n i s t i s c h e n  Rosa Franz Jimer und Curt Corrimhs, ~orschtm&n zur Literatia- und Kuiturgeschichte 
19 (Fmdcfurt (Main): Lang, 1 988) 94-96. 

So der Tite1 eines Taaes von Raoul PtJL Schmidt 100, Anm.2. 



weit iik die konkrete poiitisfhe F o r h g  hinaus, wenn beispieheise Ench Mühsam in 

der Nachfolge Gross' die Bedeuhmg des Frauenwahlrechts dedch dem Mutterrecht 

unterordnet4 und sich damit dem Bereich des mythmaking nâhert. Die Frage nach eher 

positiven Definition von "Miitteriichkeit'' bleibt dabei mbeantwortet. 

Gesehcbaftskritisches Denken armchistischer Mgmg greift hier auf einen 

Mutîermythos zurück, wie ihn Bachofen 186 1 formuiierte - unter nichts weniger als 

progressiven Prffmissen. DaB dies m6glich ist, zeigt den ambivalenten Charakter des 

Bachofenschen Monumentalwerkes "Das Mutterrecht" und seiner Rezeption.' Dem 

Interesse der Rornantik an (angenommenen) urgeseiischaftlichen Verhaltnissen ais 

Gnmdiage der eigenen utopischen Entwiirfe Qousseaus "Nahirzustand", Schlegels 

"Goldenes Zeitalter") verpflichtet, ist Bachofens Vorgehen "gleichermaOen spekulativ [...] 

wie deskriptiv [...IV, durchdnmgen von der romantischen Idee vom "Ganzen und 

Organiscbenl'o Betrachtet man Bachofens Strategie der ûntologisienmg seiner 

Fragestehg und seine Position an der Peripherie der akadernischen Disziplin, so erinnert 

dies an Weiningers Methode, deren Fmktion und Problematik ja im Einleitungskapitel 

diskutiert wurde. Weininger ben& sich denn auch explizit auf Bachofens Koozept des 

Gegensatzes von "unsterblicher", statischer Weiblichkeit im Gegensatz ai dynamischer, 

"geistiger" W c h k e i t  und bernerkt aber den Autor Bachofen, er sei l'eh vie1 tiefmr und 

' Erich MUhsam, "Kultur und F-g", Scheinurerfer oder F M t  ein ureiBes Bliiteablati sich 
schwan: Politische Essays, Gedichte, Briefe (Berlin: Guhi, 1978) 5&60. 

' Siehe Allni Ench Fromm, "Die soziatpsychologische Bedeuamg der MutîarcchtStheOrie,"Zeicschnff 
ftir SozialfOZSChunq 3 (1934), 196-227, rcpr. in Gesamtauseabe, ed Rainer Funk, Vol 1 ( Stuttgart: Deutsche 

Hans Jürgm Heinrichs, "Vonivwt", Das Muttcrrecht: Erne UntaSuch- * die GMaikolaatie der 
altai Welt nach ihra reliniUsen und rechtlichen Naîur, Johami Jakob Bachofa (Frmkfùrt (Main): Suhrkamp, 
1975) XIV, XV. 



weiter blickender Mann, von einer universelleren, echteren philosophischen Bildung als 

irgendein Soriolog seit Hegelw (GCh 556, Anm. 297). Weininger, dessen Denken ebenso als 

Produkt der beginnenden Moderne wie ais Reakrion aufdem Frageste1lungen zu verstehen 

ist, grei fi hier also auf einen vomiodemen E n t W  zuriick. 

Durch das Neudenken romantischer Konzeptionen gegen Ende des 19. Jahrhunderts 

konnte N diesem Zeitpunkî die eigentliche Rezeption von Bachofens Werk über das 

Mutterrecht begimen: eine Entwicklung, die im Zeichen des "Hunger[s] nach dem Mythos" 

(Ziolkowski) zu sehen ist, der sich ais Reaktion auf âas ratiodistische Wissenschaflsideal 

in der nveiten W f t e  des 19. Jahrhunderts entwickelte. Die Bachofen-Rezeption ist im 

Zusammenhang mit einem "asthetischen Fundamentalismus" (Breuer) zu sehen, der der 

(modernen) Zivil isat ion einen (neu akzentuierten) Kulturbegri ff entgegenhal t Breuer 

spricht in diesem Zusmrnenhang von einer "reIigi6sen Aufladung der Wetischen SphZue" 

unter dem Eindmck ais radikal und beangstigend empfundener gesellschafilicher 

UmMhgsprozesse (Breuer 3). 

Es sol1 hier nur kurz auf die Grundgedanken Bachofens eingegangen werden, ohne 

seine Methodi k Terminologie und Dependenzen genau nacbnueichnen.' Bacho fen sieht, 

der philosophischen Tradition seit Aristoteld, vor allem aber Schopenhauer und Jakob 

' Zur genaueren Rekonmu)nion dieser Depdenzem S. Hans Jùrgen Heimichs, Hg., Materialien zu 
Bachofens 'Das Muttmecht', suhrkarnp wissenschafl 136 (Frankfh (Main): Suhrkamp, 1975). EbenMfs 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts bef'te sich auch f riedrich Engels und vor dern Lewis Morgan ("Die 
Urgesellschaft", Stuttgart 1908; die Origuialausgabe erschien 1877) mit der Thematik. Lewis zeigt eine 
" d e i d e n d e  iiberelistiung" mit Bachofen und ninunt gieichfalls die "Matrilinearitatw als die historisch 
î h h r e  Kulturfonn an. Auerdings war der vorgenouunene SchluB aiifdas Bestebai eiacs M m b d a t s  damit 
noch nichtso zwingend, wie er es scheinen lat. Es ist hi& anzumakm, da0 der Taminus "Matriaschat" im 
Sime des hattigem Wortgebrauchs Morgans Iaterpretatioa zwar erWî, in aü den geaanaten drei Texten jedoch + 

noch nicht air Anwednung komrnt. Vgl. Uwe Wesel, Det M y h s  vom hhtrhdm: h Bachofms 
Mutterrecht und die Stellung von Frauen in fiiihen GeseilschaAm suhrkamp whemcMt 333 (Franktùrt 
(Maui): Suhrkamp. 1980) 19-25, 13. 

' Vgl. Christina von Braun, die diese Traditionsiinie in der Fragestdung d e n  lut: "Wie di g d e  
der Mann, der sich seit der Antike, vor a k m  seit Aristoteies, das PNiap Gcist, den entlakten Korper, 



~ 0 h m e ~  verpflichtet, das Weibliche mit dem Sbfflichem und das MItonliche mit dem 

Geistigen verbrmden. Die Mimer ist hier als "Urmutkr" der "Erde Stellvertrete~ 

(Bachofen 2 1,7 1, 1 1 5,260,269) ni verstehen, besitzt also religiose Quaii*rt. 

Pal3 das stofliiche, teilurische Sein Leben und Tcd, Entstehung und 
Vergehen umschlieBt, dsB das Weib die Er&, der Erdstoff selber sei und 
damit das Muttemcht das Recht des stofflichm Lebens (der Erde) sei, dies 
ffllirt Bachofen in diesen Teiien vor allem auch in etymologischen 
Konstniktionen und mit Belegen aus der Dichtung vor" (Heinrichs XXIII f). 

Bachofen k o d e r t  im RiickgriEaufhistorische Queilen wie vor allem adMythen 

eine Abfolge von Hetarismus als promiskuitiver und urkommmistischer Lebensfom , 

iaiegerischem Amazonedeben der sich gegen den Het&ismus wehrenden Frauen und deren 

Niederlassmg und Etablienmg einer Gynaikokratie mit staatlichem Charakter; gepragt vom 

'neligionscharakter des Weibes" (Bachofen 20). Er bezeichnet diese Periode schw~er i sch  

als die 'Toesie der Geschichte" (Bachofen 17). Zeitiich dem poaischen Zustand 

nachgeordnet sieht Bachofen sodann einen Machtverlust der Frauen als eine Entwickiung m 

Herrschaft des Geistigen, "mit seiner extremen Fonn der 'rOmischen Paternitat', der 

unumschrankten Herrschaft des romischen Vaters Uber seine Familie und die Staatsidee der 

Romer [...]" ( WeseI 1 6). 

" [...] auftausend Seiten wiederholt sich immer nur àas eine Thema, von Hel1 
und Dunkel, von Isis und Osiris, des weiblich-stofflichen und 
mannlich-geistigen Pruizipes, das verbuinden wbd mit der Deuîmg, die schon 

angeeignet haî, die Macht ilber die Materie erringen?" (Die schamlose ScMnheit des Verp811paim Zum 
V d t n i s  von Geschlecht und ûeschic&te (Fmkfûrt (Main): verkg neue kritik, 1989) 39). Da diese 
Traditionslinie keine neue FcststeIIung ist, sci pa Vemndmlichmg hier nur auf Anuegret Stopczyh 
Texaammiung bingewiesen; Amiegret Stopczyk, Was Phdoso~hen übex Frauen denken (Mûncha Mattbes & 
Seitz, 1980). 

Vgl. BOhmes Verteilmg d a  platoniden PoIe Materie und Idee auf die biologischen GeSchIechter: 
Jakob Bahme, "Vom -chen Leben," Sgmtliche Schriften, repr. da Ausgabe von 1 730 (Stuügart: 
Frommang 1942). 



Pluîarch diesem Mythos gegeben hatte. Diese Deutung beniht aufder 
Philosophie Platons, aufseinen Lehren von w e  und Idee. Bachofen ist 
also letztiich ein christlicher Neuplatoniker" (Wesel 18). 

Fiir unsere Thematik h d e t  sich bei Bachofen aiso nichts grundsatziich Neues; 

interessant ist er jedoch adgrund der oben mgesprochenen Rezeption seines Werkes, die ni 

Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts simiifikent nmahm. Die Umwertung - denn am 

Aufbrechen gesellschafüicher Stnikhnen komte Bachofen nichts wcniger als interessiert 

sein - seiner Ergebnisse durch ein Denken, das die weibliche "Sto~chkeit" als m6giïches 

Korrektiv der wihelminischen Gesellschaft und autoritaret Staatlichkeit setzte, w d e  oben 

bereits mgesprochen. Doch es ist aber individuelie Dependenzen" auch eine Konvergenz 

der aopisch-anarchistischen sowie einer komervativ-philologischen Auslegung des 

Bachofenschen Gedankenguts ni beobachten, wenn beispielsweise der Staatstheoretiker Car1 

Schmitt in seinen spaten Schriflen "auf einem langen Umweg von Dsubler ni Bachofen" 

kommt, der in Schmitts spaten Schriften dam gar als "einer der Grokn der 'in die Arcana 

der Geschichte Eingeweihten'" figurieren kann (Sombart 199 1, 129) Interessant ist hier die 

Verhrtpfiing von Be-en, wie sie Sombart vomimmt und damit die Matriarchatsidee an 

dieser Stelle einordnet: 

' Am Zielpunkt der Geschichte [...] lockt die Utopie einer Geselischaft (oder 
Kulhirshie), in der die Spalnmg wieder in einer androgynen 
Leib-Geist-Synthese aufgehoben sein wird. Des 'paradis terrestre1 [...] als 
mythische Vergangenheit einmeits, als Vision der idealen 
Zukunftsgesellschaft andererseits. Verlust und Wiederkehr des 'Maîriarchats'" 
(Sombart 134). 

'O Vgi. beispielsweise Nicolaus Sombmt, Die deiaschcn Mhna und ihre Fcmdc: Car1 Schmitt - ein 
Leben zwis&m M&merbtaid und Warchatsmythos (Mûuchen(Wien: Hanser, 199 1 ) 128; Schmidt ; Erich 
Fromm, Mvthen Mgrchen. Tdhme, Werke, e6 Reiner Frnik (Stiatgart: Dwtsche Verlagsam&dt, 1979) 157 - 
173; Martha Lassacher, Auf der Suche nach der û r o k  Mu&c Zu einem Grundmuster der Weltliteraarr, 
Etwpaische HockcEtiuischriftea, Reihe 1: De\asche Sprache und Literatur 958 (Fmdcfurt (Main): Lang, 1987; 
Judith Rudermann, D.H. L a m c e  and the Devourinp Mothm The Scatch for a Paûiarchal Idea of Leade&i~ 
@iaham, N.C.We University Press, 1984), bes. 13,20. 



Der Kntiker Sombart blei* auch in postmodenien Zeitm der Annahme verpflichtet, 

dieses Thema k6nne "nu in der mythischen Sprache der Dichtimg angemessen" dargesteiît 

werden, deren mythische Substanz er der dytischen Theoriebildung gegenfibetsteilt 

(Sombart 13 1). Dies fljbrt dam bei dem sonst durchaus aufder diskursiven Ebene 

operierenden Autor Sornbart beispielsweise zu hymaischem Lob fîir Theodor Daubleis 

Werk und Sprachmacht, was angesichts von Zitatm wie 'Es darfdas Geschlecht keine 

Ra-Bab verrammeh" (134) doch einigrrma&n verblnffend anmutet. Dies bestatigt, was 

ein Vergleich der theoretischen Konzeptionen und literanschen Ioszeniemgen zeigt und 

wofür als Beispiel Weiningers Argumentationsstrategien im Einleitungskapitel dieser Arbeit 

untersucht wurden: daB eh 'intuitiver' Faktor auch im Berrich des andytischen Denkens 

vorhemcht, wenn es um die KoDStrUktion von Weibiichkeit und insbesondere eben 

Mütterlichkeit geht. Das theoretisierende (miInnliche) Subjekt nimmt fh Weiblichkeit einen 

Piatz aukrhalb der eigenen M6giichkeiten der Theoriebildung an, wobei eben diese Absenz 

die Theorie stützen muB. 

An dieser Stelle beriüuen sich analytisches und intuitives Denken sowie, wie zu 

Beginn diskutiert, konservatives und anarchisches Gedankenguî im Ensetzen der Zeersteile' 

Weibiichkeit Der theoretische Diskurs ist an dieser Steile kaum von imaginativen 

Literarischen E n m e n  ni trennen, wie nun an einigen Beispieltexten genauer zu 

untersuchen sein wird. 



3.2. TaxÉanalyseen 

WeiB' Erzahlungen der manziger Jahre bietai h i e r -  eine besonders gute 

M6glichkeit. Es IaBt sich an ihaen zeigen, wie mythisierende Elemente mit Versatvtiicken 

psychoanalytischer Herkunft verbunden wurden. Eine Untersuchmg von Gedmrd 

Hauptmaans ebenfalls in den zwanziger Jahren entstandenem Text. Die Imel der GroJen 

M m  wird zeigen, wie hier die Strategie der Riickbindung an den Mythos scheinbar 

aufgenomrnen, doch dam durch das StiImittel dex Ironie demontiert wird. Es wird dabei ni 

hgen sein, inwieweit die narrativen Strategien des Textes nicht h o c h  auf eine 

letztendlich ambivalente Haltung der Iostanz des Autors schlieh lassen. Auch im dem 

psychologischen Realismus verpflichteten Werk Wassermanns wird die Kntik an 

matriarchalisch gepriigten Konzepten formuliert. Hier wird die Figurenkomîellation um Netl 

Marschdl in dem 193 1 erschienen Roman Etzel Andergast als Beispiel untersucht 

werden. Gleichzeitig p-entiert derselbse Text jedoch einen eigenen Entwurf von 

mythisierend Ükrhohter Mütterlichkeit, der mit einem sehr ahnlichen Ansatz in Hesses 

Demiun angebotenen zu vergleichen sein wird. 

Da vor allem die drei letagenannten Autoren epochale Reprâsentativitat im eigenen 

Werk ausgedrückt sahen", wird es a&hluBreich sein, ai untersuchen, wie in diesen 

Diskurselemente integrimnden Texten die Verbindimg von Mythos und Mutîer verarbeitet 

ist. 

" Bei Wassermann sei hierbei besonders addie gedanklichen EntwItrfe seiner mhuiichen 
Rotagonisten veniviesen, die: sets den Anspntch dvcrsaien Denkens dttalich machen. Vgl. EA 363 
("Univdgeist"), 374 ("Zeitv-g", "Generationsgeist"), 453 ("kodsche StOrtmgm); vgl. L 99,224,295; 
sowie zur Position des schreibenden Siibjektes: dcrs, Jose~h Kerkhovens driüe Existenz (Amsterdam: 
Querido, 1934): Der Dichter Alexander Henog wird vom EcBhier ais Dmker geschïîderî, der mit dem Wort 
das L e h  anderer simiifil<ant M u B t  (JK 56); wie Melchior Ghisels m k, Der Fdi Maipipus 
(Balin: Fischer, 1929) dem juugen Pmtagoisten "Prophet und Fiihra" ist (FM 43). 



In WeiB' Werk fïndet sich das Motiv der mythisch tîberhohten Mirtter vor allem in 

aus der ersfa Hime der zwanziger Jahre stammenden Texten. 

Mit Daniel wird eine christliche Th& aiifgesriffen, doch auch die anderen an 

dieser Stelle relevanten Texte k6mm als Versuch der Nachempthdmg religisser Legenden 

um - oft fem6stliche- Gotter (Atm, 1923), Hdbg6tter (Ahira, 1924 - an dieser Stelle erstaunt 

freZch der neusachlich anmutende Unterhl "Eine Saidie" den Leser) oder Heilige 
s 

(Legende einer Mmer, 1920) gelten - wohlgemerkt ohae ihnen Legendencharakter im 

literaturwissenschaftlichen Sinne meisen m wollen. 

WeiB erscheint hier als Reprkntant eines "spirituellen ~xotismus"" . Schon vor 

1 9 14 war die "Auseinandersetzung mit der indischen und chinesischen Kultur [. ..] verbreitet, 

die Schriften des Hinduismus, Buddhismus und Taoismus Zugangiich" (Reif 164)". 

Orendi -ke  und Haas weisen aufdie Indophilie Weii3' und die entsprechenden WuneIn 

des Pseudonyms der mit ihm befieundeten Rahel Sanzara hin (ûrendi-Hinze 33, Haas 22f). 

Wàhrend, urn nur einige bekannte Beispiele ni nennen, Bertolt Brecht, der Samara-Verehrer 

Albert Ehrenstein und Klabund Nachdichtungen chinesischer Texte versuchted4 , gehort 

WeiB in die Reihe derjenigen, die aufds  Suche nach einem "von geistiger Harmonie 

gepriigten Kosmos" (Reif 165) formal und motivisch durchaus ~nterschiedliche~~ Texte 

'' WoIfgang "Exotismus und Okkultismus,"Deutsche Literatia: Eirie Sozial~:eschichte, Bd9 , Hg* 
Horst AGlaser (ReinW Rowohlt, 1983) 164. 

" VgL beispiehise die Esnmenaigen der Shel-Schûierin M m  Simnftn (Icb habe viele Leben 
jzelebt (Stuügart DeufSche Verlagsanstalt, 1964) 780 ni Martia Bubcrs BeschBftigung mit chinesischem 
Denken 

'' S. Guido v. huila, Bmnendes Haz KMmd (Z~chFStuügart Classen, 197 1) 79; und zur 
Bibliographie der entsprechendcn Terde Jkgen Scrke, Die verbranntcn Dichter (Fraddkt (Main): Fischer, 
1980) 368. 

'' Ein bekanntes BeispieI steilt Hemiann Hcsses Sidctharta (1922) dar, der Entwickîtmgsomau des 
Brahmancllsohts Sidmiarta a%gt sogar explizit den UDterCitel "Eine indische Dichtung". (Entspmhende 



produzierten, denen jedoch das Europa flüchtende Wmschdenken" (Reif 164) gemeinsam 

war* 

Mit der Sehnsucht, eine Brlicke von Asien aach E m p a  ni schlagen, "verh&en 

sich ekiektinstische Heilslehren, popuitir aufgemachte Ideologien, europdiisierte Weisheiten 

aus dem faen, exotisch anmutenden Asien."16 Friedrich Kittler stellt die Verbhdung zur 

Prasentation von Weiblichkeit in diesem Zusammenbang mit Bezug aufNietzshe her17, dem 

a e h  "dithyrambischen Gedankenfluchtwunsch fort aus Europa in die Wüste, um unter 

deren Tochtem den Kopf ni verlieren", attestiert (Kittier 2 10). " Die Texte WeiB', die 

mythisierend fiberh6hte Mutterfiguren praSentieren, entstanden siimtlich zwischen 1920 und 

1924, sind dso stilistisch der von Alker, Ulngle und Haas übere* lllsfimmend als 

"expressionistische Phase" bezeichneten Zeitabschnin in WeiB' Entwicklung niz~ordnen.'~ 

AufEmst WeiB'  thoph op hi lie"^ in den zwanziger Jahren und seine Bemühungen um, wie 

VerwmWce h d e n  sich auch im GIasperZempiel(1943), das jedoch die Utopie in einem deirtlicher 
abistorischen und geographisch nicht mehr ni IokaliSerenden Raum ansiedek) Man denke hier auch an 
DBblins Die d e i  Springe des Wang Lun (191 5 )  oder Brahîs Der gute Memch von Sezuan ( 1  943), denen 
jedoch die Fabrikation des Fremden als Qamaturgisches PrinPp mgrude liegt. 

I b  Rainu Marwedel, Theador Lessing (DarxnstadtMeuwied: Luchtahand, 1987) 47. 

" Friedrich Kinler, Aufkh'besvstme 1 8OOlI 900 (Mûnchen: Fmk, 1985) 2 10. 

" In dicseibe Richtung vreisai Nietzsches iyrisch b c s ~ g e n e  "Mgdchea-]Katzenm, "Frauen, die 
W m  sind und [...] ixn Singular gar nicht &erenn (ibid). 

l9 siebe Iùini die Ausf&ungen bei Haas 254 f ;  m e  74. 

20 Ulrike Lhgie, Ernst WciB - Vatemiythos und ZeitEnitik- Die Exilrom . . e am BeisDieI des " h m  
VerSchweLldersn, hmsbnicker Beiiriige aa Kul- Gamantsasche . . Reihe I l  (hsbnxck: 
Germaaisasches Institut der UniversiMt Innsbnick, 1981) 43. -es -011 befaBt sich in der 
H a u p t s a c h e m i t ~ ~ ~ g e h t j e d o c h ~ n t i e h 8 i 1 f d i e ~ ~ ~ c k l r r n g W c i B ' & E s g i l t d a s  
Nebenstehende mitzudcnken, wam d a  Mythos des Vatas im Spatwak thematisiert, der Myîhos der Mutter 
jedoch expiizit mitgeschrieben bzw. umgeformt wird, Die  en Stiielanente, verbunden mit einer 
bewullten Mythisienmg der Mirtter, weichen in &II JMromanen ehem im Stil des Redismus in der Tradition 
des 19. Jahrhundem sibgezeichneten - und hhi&a@m - Vatennythos. Mit der Ausehandersetzmg a die 
Figur des Vaters betritt WeiB glcichsam den Bercich des Laanschen GeSCtZitS des Vatas, wahrend die in 
diescm Abscimitt ai behandehden Texte dtn Mythos der Mrdtcr ais gCTttliches Riazip UfeiterSchftri 



Broch es formulierte, "der Menschenseele Gnmdbestand'"' kann an dieser Steile a u  

RaumgrUnden nur hingewiesen werden. 

In der 1920 erschienenen, nur eine Seite umfkwnden "Legende eher Mutter'" wird 

das Motiv dex "heiligen Mutîer" mit einer Vminigung von Mutter und Sohn irn Tod 

verbunden. In der "Ewigkeit der Vereinigmg" scheint das Uizestmotiv anniklingen, das 

WeiB zur selben Zeit in "Stem der Dhonen" mit den geseflschaftlichen und juristischen 

Sanktionai darsteilte. Hier steht es, wie das Verb "nhenft zeigt, für endwtige Harmonie: 

"[ ...], lautios schwebt sie mit ihm, dem beseiigten Greis, der gebettet niht im 
Winkel ihrer Hiiften, hin in die Ewigkeit ihrer Vereinigmg" (En 299). 

Der Text beginnt mit der Beschreibung des settings, wobei die Adjektive (quellend, 

heilig herrkh, queilend, flammend, gesanftigt; ibid.) den mythischen Charakter der 

Landschaft festlegen. Die deiktischen Zeitadverbien werden von der Instaiiz des Erzahers 

genutzt, um Gegenwartigkeit ni betonen. Der SchluBsatz kennzeichnet jedoch explizit den 

Text ds Produkt der Überlieferung, wenn der Errahler bemerkt: 'P ies  ist die Sage der Tonga 

in Mikronesien" und darnit wieder die Distanz hemtellt, die der Beginn des Textes autbebt 

Durch die archaisierende, hymnische Sprache wird eine Ubeneitliche Wtigkeit in Aosprwh 

genomrnen. Dies migt auch der Gebrauch des Zeitadverbs %eute" am SchluB: Die 

Entwickiung des Sauglings nmi Greis hatte demnach an einem einzigen Tag stattgefiniden. 

Talingo wird in eingestreuten attnbutiven Wendungen als "die ewig Nahrende", "die 

ewig Wehrende", "die Übermenschiich Starke" beschrieben, e h  Konzept von Mütterlichkeit, 

wie es WeiB auch in dem Roman "Nahar" verarbeiten wird Die optisch madchenhafte und 

21 Broch, "Die mythische Erbcchaft der Dichmg," Essavs I , Hg. Hanaab Arendt (ZMch: 
Rhein Verlag, 1955) 239. 

" Ernst WeiB, "Legende einer Muüer," Die EszBbl,uneen (Frankfiat(Main): Sutnkamp, 1982) 299. 



exotisch sch6ne weibliche Figur wird gleichzeitig mit den Attniuten der Wmutter" 

versehen. Weiblichkeit steht Rtr ûbeneitliche Konstanz und Geborgeneit, ohne die erotische 

Qualitat der menschlichen ErsCheinmg aufgeben ai rnüssen. 

Problematisch wird diese Ambivalenz in der 1923 erschienenen ErzWung "~hia".~ 

Das mannliche md weibliche Prinap solien hier kosmischen Charakter amehmen. 

Wieckum wird in der Darsteilung nicht aufElemente einer rein menschlichen Physis 

vdchtet, so daB der Text dem eigenen Anspruch nicht gerecht ni werden vermag. 

MoaZ4, in dieser SchOpfinigsgeschichte die 'Erstemchaffene" (EKZ 157) des Gottes 

Atua, erscheint im inneren Monolog des Letzteren ais "Madchen" mit Attributen wie kieinen 

Zehen "mit nmden Nâgeln wie Perien ohne Spitzen silbeni gentlldett', 'Ideinen warmen 

FüBen" und zartem 'Widchenhals", was sie in die Nahe der Talingo dckt (En 1 SM). 

Unmittelbar zwor war allerdings vom Erziüier aus der A ~ p e n p e k t i v e  ihre kosmische 

Qualitiit und ihre Erstreckung aber 'liimmel und Erde, ]Land, Meer und Ather" betont 

worden (En 1%). 

Zur "schweren F r a "  geworden, deren Hiiften auf kommende Geburten hindeuten 

souen, ist sie das "Kommende d e r  Werdenden, Urmuîter und Tod" (En 162). Wieder 

werden also diese beiden BegrBe verknüpk 

Die Vereinigmg des ditdichen mit dem weiblichen Prinzip wird mit Metaphem 

des Kampfes dargestelit - in dem Moa unterliegt. Das Weibliche ist also nim einen das 

14 Zur Namengebimg vgl. Patrick Werher, "The Chiid-Woman and Hyscaia: Imsges of the Fernale 
Body in the Art of Schiele, in Vienaa Modernism and Today", Epon Schiele: Art. Sexualitv and Viennese 
Modernism, Hg. Patrick Werkner (Palo Alto: The Society for the Promotion of Sciaice and Schoiarship, 1994) 
56E "It is perhaps no accident that an artist fiend, Erwin Osen, wu stiared Schiele's fascination with the 

u c p s i v e  potential of the body, was a mimd8ctor. He appeared m cabarets with a f d e  partmr d e d  Moa 
(Hervorhebung BA) . [.,.] Schiele for some time was obviously iaida the -11 of Osen and Moa, whom he 
ârew rcportedly in a series of ecstatic, rnimetic poses." 



aggressive Elernent, ja '3egiiches Nicht -Ich" (En 158f)- ganz im Sinne und in der 

BegnIiiichkeit Weiningers formuliert - und bleibt "unversohnt (En 163) dem mannlichen 

Rmzip gegeniiber. Dennoch bleibt Moa die 'Wnnt~ttet" (Erz 162) und die Wissende. Es 

bleibt hier ais0 nur, e h  Wissen des Nicht-Ich, e h  be\NUBt-ioses Wissen instinkthafter Art 

ammehmen, wie es Weiblichkeit in der antirationakischen Tradition ds Positivum 

mgeschrieben wird 

Das Inzest-Motiv wlrd aufder Ebene der Gotter nicht mehr mit S d o n e m  

verbunden und kann damit die mythologischen Ankliinge untentibm. Moa erscheint 

sowohl als Schwester als auch als Tochter Atuas. (Als Schwester wird sie auf S. 256 und 159 

bezeichnet, als seine Tochter auf S. 15 7, 1 60- 1 62.) 

In der Bildlichkeit der Erzahlung 1aBt sich im Rtîckblick aufdie naturmystischen 

Darstellungen des Frauenleibes gegen Ende des 19. Jahrhundee nigleich auch deren 

Umkehnmg konstatieren. Die Frau und ihre Physis selbst sind nun die Natur, ja die 

materialisierte Welt. 

In der Damellung der Vereinigung wird Gewalt, ja Vernichtung mit Lust verkniipft, 

die die "besiegte" Moa nicht verzeiht und ihre Kinder "in HaB" mr Welt bringt (En 165). 

Ihr Wesen spaltet sich dabei - der Jung-Neuma~schen Archetypedeh~e~~ entsprechend - in 

eine gute und eine furchtbare Mutter. 

" S. Gunter Martens, Vitakmus und Ex~~!&onisrnus: Ein Beiaap zur Genese und Deunmg 
cwrrssionistischcr S m  und Motive, Studiem ap Poetik und Geschihte der Literatln 22 (Shittgart: 
Metzler, 1971) 98: Er nemt als ( k n h i & a  vitalistischer Texte die Besctuci'iung der lErde als &es 
miittetIich.cn h'bes; dahhcr stthcnd das Ziei, die Suche nach den Urf01a1cn des Lebens Die 
V&indtmg di- Ko~lzeptioa mit der Natunnydc zeigt sich noch um die Mine des 20. JWunderts z B. in 
der Philosophie Teilhard de Chardins, wo ch Erleben und Erkmem der Nam den "Kontakt der 
Vereiniginignmit dem "Ewig-Wci'biichai"bedeutet. S. daai -ter Schiwy, Teilhard de Char& (Mûnchen: dtv, 
1983) 20. 

~6 Vgl. die graphische Darstelitmg in Neunana 32. 



Mit der Verbindung des Topos des Geschiechterkampfes und einer "damonisiertm 

Kosmologie" W g i e  30) wird WeiB' Auffiissimg einer bedrohlichen Qualitat von SexmMt 

ins Kosmische iibertragen uud der historischen Eiwrdnung entmgen. Diach ebendiese 

DiusteIiung erscheint der Kosmos ais "von ontologischen Widerspriichen zerrissener 

Schauplatz pennanenter Kampfe'"7 als Cht  des Chaos. Weia' Intention IaBt sich mit 

Hermann Br& Worten formulieren: 

"Eine Welt, die sich selbst zersprengt, 1aDt sich nicht mehr abkonterfeien, 
aber da ihre VeMmstung aus den tiefsten Wurzein der Mmschenseele 
stammt, ist es diese, weiche in a i l  ihter Nacktheit, in ihrer GrMe wie in ihrer 
Erbannlichkeit dargesteiit werden muB" (Broch 242). 

Das "mythische und versteckt prophetische Element im Gegenwartsroman" ( Broch 

246) venveist in Brochs Roman Der Versucher aufein an das Konzept der GroBen  utt tex? 

erinnerndes Rinzip der Mütîeriichkeit Dieses Prinzip ist dwch WeTZWissen" und "das 

Wissen der Frauen um das ~infache"" imstande7 der b l o h  Logik und der ciaraus 

resultierenden Verfiihrbarkeit entgegenzuwirken. Der EinfiuB Bachofens wird ebenso 

deutlich wie der Bezug auf Klages' Magna Mater." 

Das vemunft- und rationalismusLcritische Moment fïndet sich auch bei WeiB, ohne 

jedoch fiir seine Mutterfiguren die Gleichsetzmg mit den Quaiitaten einer Grof3en Mutter 

nahezulegen. Seine EntwMe entsprechen der antirationalistischen Kuiturphiiosophie des 

m e n  20. Jahhunderts mit ihrn fimdamentalistischen Aufbsung von Teben'; eine 
- - 

Ibid Zum Vergleich mit Nietaches Begriffdes Dionysisc6m S. DeImiftnn 29. 

* Vgl. Ench Neumann, Die ûrok Mimer (Olten: Waltery 1985) [zuerst aschiaien Zûrich: Rhein 
Verlag, 1 9561. Neumann beWt sich hier mit dem Konzept der ""GroOen Mutter"a1s "beres, in der 
menschlichen Psyche wirksames Bad" (Neumann 20). 

" Vgi. Paul MichaeI LILtzela; ~ermann ~ r o c h  (Fmd&r@hh): Subrkamp, 1988) 188. 



~ ~ g ,  die den "Mythos von der Bindung an die historische Mythologie behien" 

woiite (Ziolkowski 1 9 1). Ziokowski @cht hier auch von einer "inhaltlichen 

Bindungslosigkeit" (ibid.). Bei WeiB finciet sich m diesem Zeitpunkt jedoch nicht der 

Gedanke, eine verlorene Einheit der erlebten Welt harmonisierend in der "wieder 

aufgenischten Mythologie" (Taeger 98) restituieren ni konnen. 

Hingegen zeigt sich in der Gestaltmg des Kosmos ein Bemg zur Psychoanalyse. Im 

"todwiirts roiiendm Rad der zeugenden T8din GewaItl' (EIZ 175) li[Ot sich Freuds Todestrïeb 

"Jedes Lebewesen strebt nach dem Tode, gemHB seiner hdamentaisten 
inneren Neigung, und die Vielfalt des Le-, wie wir sie in vielerlei Formen 
beobachten, ist nichts anderes als die Wiederholung einer Reihe von 
Wandlungen [...]."3' 

In Ahira (1 924)32 wîrd der Tod mit dem Prinzip der Weiblichkeit verknlipfi: und es 

wird dieses Motiv der todbringenden Weiblichkeit variiert. Das Motiv der T6din spielt eine 

zentraie Roiie. Wiederum geh6ren geschlechtliche Vereinigung und Tod eng nisammen, 

doch diesmal liebkost die Todin, und ihre Nahe befkit den Mana von unerfüllter 

geschlechtlicher Lust. Er sieht sich "gerettet", "gegekühlt" (En 314). Auch die T6cün selbst 

ernpfindet Woiiust, wahrend sie Ahuri in sich auniimmt (Erz 316). 

So werden hier Vitaiismus und Psychoanalyse verbunden. Der "vitalistische" 

Gedanke der Sehnsucht nach einer Adosung des Ichs (Martens 100) wird durch das 

psychoanaiytische Bild der pranatalen Regression, des Wuasches, in den Mutterleib 

zurückkehren ai ktsnnen, erganzt. Ahiras Tod entspricht dem "kleinen Tod" durch das 

'' Jean Laplanche, Leben uncl Tod in der Pwchoanalvse (Frankfirrt (Main)).:Nexus, 1985) 1 SB. 

Ernst WeiB, "Ahka," Enahlmgen 3 12-3 16. 



Eindringen in die Vagina, für die der " h g s  geschlitzte, bnmnentiefe Mund" (Erz 3 16) der 

T&lin steht. Es -gai sich hier Vergieiche aus der aitgen6ssischen Kunst - 2.B. Kubins 

"Todesspnmg" - ad,  wo dieses Motiv Unmer wieder gestaltet wird. 

Noch ein anderes Konzept, das in der Nachfolge der Romantik irm die 

JIihrtiundertwende aufgenommen WUT&, wirkt in diesen expressionistischen Texten nach: 

Die Vorstellung, sich "erst in dez durch die PhantaSie hergesteilte[n] Ewigkeit" (Taeger 95) 

sicher und der Liebe vmichert fühien zu k6nnen. Die mumghgiiche Konsequenz ist die 

Verewïgung im Tod ais der Transgression in eine pansexuelle Identitat. 

Auch WeiB' 1922 ersehienener Roman N a h d 3  - von dem sonst sehr wohlwoilenden 

Hem- Kesten als '%ymnische Tierfabelei" bezeichn@ - krmn m e r  diesem Aspekt 

benachtet werden. Vordergrüodig wird die Geschichte eher Tigerin "im südlichen 

Wendekreis, mitten aufeiner tropischen kisel" (N 7) mahlt. Das unmotiviert erscheinende 

"mitten" d t  nur Sinn, wem es symbolisch, also im Sinne eines Zentnims, verstanden 

werden kann. Der erste Satz des Romans bringt ihn bereits explizit in den Kontext der 

Philosophie der Seelenwandenmg und steilt gleichzeitig den Zusammenhang mit dem 

vorangegangenen Roman Tiere in Kenen her? 

"Im Norden Europas starb e h  Mensch. Im siidlichen Wendekreis, mitten auf 
einer tropischen Insel, wurde e h  Tiger geboren. Ein Hen h6rte auf, e h  Herz 
begam ni schlagen" 7). 

- -  

* Ernst Wd, Nahar (FI?Mkfittt (Uain): Suhricamp, 1982) (Sigle: N). 

" Hamann Kesten, "Ernst Weia,"Ernst WeiD. M a k d i c q  Hg, Peter Engel (FrankfirR (Main): 
SuWramp, 1982) 2 15. (Sigle: Mat) 

" Man beachte hier, daB das Animaüsche negativ kormotiert ist, wahrmd demgenüber das Tia mit 
mesischlichen Zûgen wieder als positiv erscheinî, wie in den folgenden Abscimitîen deurlich &en wird 



Der Eclaher macht in der Folge die Verbindung zurn menscidichen SchicksaI 

überdeutlich, wemi es beispieheise ZLI11achst hymnisch iiberh6hend heiBt: "lher den 

lebenden Teppich breitete sie sich aus. iikt den Vater und dss Kind le@ sie sich hin", um 

dam im darauf folgenden Satz ni kommentieren und einzuorcfnen: "Sie muBte leiden wie ein 

Mensch" (N 63). 

Durch sprachiiche Merkmale wie Syntaxzertrfimmenmg und ein (alh)  deutliches 

Bemiihen rmi eine quasi musikalische Wirkung der Sprache. deutlich dem Expressionismus 

verpflichtet, nimmt der Roman die animalische Metaphorik des Vitalisrnus auf und zugieich 

wortlich. Das Dasein des Tieres wird ds  "Variante unschddigen Se~uallebens"~ gefeiert, in 

der die 'hatüriichen Krafte sich ungehindert mtfdten k6nnen1' (MWms 98). Der "exaltierte 

Erotismus" (ibid.) vitalistischer Pragung mhrt ni einer Damtellmg von Sexualitat, die in 

ihrer DetaîEeudigkeit "dem voyernistischen Leser entgegenkommt" (Haas 133). 

[...] stumm bot sie ihm ihren geofieten SchoD. Er Qangte ni ihr. Er blieb 
bei ihr. Sein steinernes Geschlecht schwoll nieder in sie. HeiB in rauschende 
Uman~lung gestiint, ein einziger Leib. [...] Eh langer, hoher, 
gleichstromender Schni, so wogten ihre Stimmen, so floB ihr Blut" (N 44). 

Das Wort "SchoB" ist in "Nahar" nicht mehr im Simie der verschlingenden vagina 

dentaru. sondem als positives Symbol der Lust ai verstehen. Es bleibt das Motiv der 

Sehnsucht nach einer A-sung des Ich in der sexueiien Begegnimg, wie es der E a e r  

explizit macht: "Sie verschwand sich selbst" (ibid.). 

Der SchoB deutet aber auch aufdie Verarbeitung eines M\~rtterscbaftsmythos hin, wie 

er b i t s  im ersten Teil dieses Kapitel diskutiert wurde. Weiningers VorstelIung von der 

"aus der Sicherheit der Gammg" h e m  "mutigen und unerschrockenen Mutter" (GCh 293) 

" Josef Quack, "Aus der ûeschichîe des Basai irn Mcnscheen,"Ncuc Z & c h ~  Zeitini~ 16. Dezember 
1988: 43. 



fomuliert ihn ebenso wie beispielsweise Hugo von HofhmstMs Reden in Skandinavien, 

in dmen er vom Ur-hdnkt der Frau die Re& sprich?', der sie auch ni hochstem Mut 

befahigt." Bei WeiB liest sich diese Konzeption so: 

"In immer wilderem Schwmg tobte die Mutter um den tiefen Abgrund, sie 
hetzte sich selbst, schieuderte sich mit mermiidlichen StaBen durch die Luft, 
des Kindes Seele in &m. Sie strebte ihm zu, muBte es haben, mate es 
finden" (N 59). 

Die Mutter (im idealtypischen Sime) ist nach Weininger "sozusagen stets und in 

jeder Beziehung in der Hofhung; da sie in der Gattung unsterblich ist, kennt sie auch keine 

Fwcht vor dem Tode" (GCh 293). Demmtsprechend riskieren bei WeiB sowohl Nahars 

Mimer als auch sie selbst für ihre Kinder das eigene Leben (N 59,85f) und erleben das 

G e b h n  als ihre Erfüilung (N 1 0,47,99): " Wiederbegepen und Vereinigung. Gute, 

glückseiige Nacht der zweiten Geburtll (N 104). 

Durch die Übertragung ins Tierreich kann nun auch cias Iozestmotiv ohne Sanidionen 

eingebaut werden. Es werden dabei die Be@e menschlicher Fdenbeziehungen 

verwendet, was nochmals betont, daO rnenschliche Gruudleidenschafien dargestellt werden 

sollen. Die Bezeichnung des Vaters als "unermeBlicher Mann" und als für die Tochter Nahar 

der einzige, "ewige Mann" (N 37,83) lut wiederum den Hintergnmd der Psychoanalyse mit 

" Wolfgang Mauser, "Staaîsphalius und MirtterSchBffsmythoqnLulu. Liith. Mona Lisa: Frauenbilder 
der Jahrhundertwende, Frauen in Geschichte und CieselIschaft (PfhEénweilec Cemamus, 1989) 130. 

" interessant ist an dieser Stdle da Hinwis auFeine Nuancienmg dieses Aspektes,die Lou 
Gndreas-Salm6 fonnulierte: Mutterschft wird hier ami B d b m p p M k t  des Wailichen mit dem nach aukm 
oricntiert gesehcnen Mannlichcn, da sie die FHhigkeit àes n 8 b n d a  Gebens mit den 'maskubcn' Fahigkeiten 
des Leitens und kzeativen Schanèns verbindet Dies ha- nach Salod sowohl die Faszination als auch die 
Furchi des mrriuilichen Subjektes angesich@ & Miater als RcprEtseatarrCin des KteatiIrlichen wie des 
%qxmone~en ztw Folge (Lou Andreas-Salome, " Was damu folgt, da8 es ni& die Frau war, die den Vater 
totgeschiagen hat,"Almanach für das Jahr 1928 (Wien: Internationaller Psychoadytkkr Ver@ 1928) 28f 
Auch bier wird MutterSchafi als cin im weiiliche!n Gattrrngscharakter .verwuneItes, doch zur Auspragimg 
biaskiiliner' Eigemduften führendes Pbanomen gesehen. 



der Grundamahme einer pri- von Begehren gekennzeichneten Vater-Tochter-Bindung 

durchscheinen (N 37,83). 

Die Bedeidung der Rezeption Bachofens für die Entstehung von Texten wie dem 

oben angesprochenen wurde bereits kun diskutiert. Ais Rtaldion aufdie 

utopisch-anarchistische RezeptioI1SSfTOrnung von Bachofcns Text und Dedctmdition ist 

Gerhart Hauptmanns utopischer Roman Die lnrel der GroJen Mmer ni sehen. Der Text 

wurde erst 1928 ver8fféntlicht, jedoch begann Hauptmann die Arbeiî daran bereits 19 16, 

also vor dem Elintergrund der Erfrihnmg des Ersten Weltkrieges und gleichermah tmter 

dern direkten Eindnick der Entwicklung ergi!inmmgstheoretischer VorstelIungen von 

Weiblichkeit als utopischem Korrektiv. Lauterbach hebt die Motivation des Autors hervor, 

via Produktion eines utopischen Textes der Realitat ni ent~eichen.~' Dies scheint dem 

Fabuliercharakter des Enahlstils, jedoch nicht der systematischen Destabilisienmg des 

Matriarchatsmythos Rechnung ni tragen und stellt den Roman somit unzuîreffendenveise in 

den Kontext weltaiichtiger Textproduktion. 

Es sollen an dieser Stelle die Strategien initersucht werden, mittels derer zeittypische 

Motive utopischer EntwIirfe untenniniert werden, ohne da& sich dabei der Eizahler von den 

eben diesen Entwiirfen nignmdeiiegenden Konzepten selber ~ M Z  losen kann, so daB eine 

gnmdsiiîzliche Ambivalenz stehen bleibt. 

Hauptmanns Romandhg scheint auf eine klassische Robinsonade himudeiden. 

Bwte nahem sich, mit Scbiffbirüchigen besetzî, dem einsamen Strand einer tropischen Insel. 

" Ulrich Lauterbach, "Nachwrt", Gerhard l3aup- Die Insel der GroBen Mutter, Das edderische 
Werk 5 (Miinchen: Ullstein: 1981) 41 3. f409-429 in@ 



Auch die Obemiichenstnikhrr des Romazlgeschehens scheint diesem Muster zu folgen. Sie 

zeigt das Entstehen eines staatlichen ûebildes sozusagen irn Mikrokosmos; in diesem Faiie 

nicht ganz ohne Voyeurismus kornbiniert mit Ieicht bekleideter Weiblichkeit in exotischer 

Umgebung. 

In der Folge wird die Entwicklung einer matriarchalem GesellscM geschildert, in 

der die Fortpflannmg nur durch den jungen Phaon gesichert wird. Ein regkendes 

"Triummufierat" beschlieBt, durch Verschleienmg und Rituaüsienmg des Zeugungsaktes 

unkontrollierte Konkurrenz zwischen den Frauen zu unterbinden. Sie kreieren b e d t  die 

Lebenslüge, die ailein die Basis der weiblichen Gemeinschaft darsteiit. Man denke hier an 

die Paraiiele ni Platons "Republik", wo die Legende von den Metalien zwecks Stabilisiennig 

der sozialen Klassen eingefiihrt wird. Es ist also m6glich, daB Hauptmann hier mit diesem 

RinPp einer b e d t  frmktionalisierten Legende spielt. In lmel der Grofin Mutter 

geschieht das fieilich noch drastischer, da es ja um den physischen Fortbestand des soziaien 

Konstniktes geht, nicht nur um dessen soziale Stniktur. Bei Hauptmann fùhrt diese 

Lebenslüge der Geseiischaft letztendlich zum Untergang des Staatsgebiides. 

In der Folgegeneration werden die weiblichen Kinder von den Miittern, die 

mannlichen Kinder jedoch unter dem jungen Phaon aufgezogen. Die Dichotomie 

"Mutterland" vs "Wtldermannland" testet die "weibliche" und "mannliche" Gesellschaften 

und ihre Prinzipien in der kontrastiven Darstellung und endet in einem Koliaps der 

artifhieuen Konstrukte. Die SchtuBszene besteht im Adruch eines jungen Paares von der 

Insel. Bezeichnendenieise resumiert Melien: "Phoon n s i p  the island to its fâte" 

[Hervorhebung B.R] ,~  damit aufdie impluite Enahlstrategie Hauptmanns rea@e~end und 



den Schwerpunkt aufdie eigenrlche Utopie als entgegengesetzt zur desavouierten Utopie 

veriegend. 

Der Anspmch der Utopie, durch das beispielhaffe Vodehren idealer 

gesellschaftlicher Stnilburen eine moralische Bessenmg der Gegenwart herbe- wird 

im Text nicht vom Erzilher, sondem von den Protagonistinnen fonnuiiert. Es wird ni 

zeigm sein, wie ein h z e B  des mythmking in seiner Radikalisienmg bis hin nu 

Ubasteigerten Groteske dargestellt wird und welche Position der Erzahler hier einnimmt. 

Interessant wird dabei besonders das System der Verweise auf den Mythos sein, wie 

es einemits von der Pmtagonistinnen konstruiert und im Laufe des Geschehens als 

kontrapruduktiv entiarvt wird und wie es andererseits vom E d e r  (Vergleiche) und von 

der Autorinstanz (Namengebung) als Subtext eingesetzt wird - sozusagen als Korrektiv des 

falschen BewuBtseins der Protagonistinnen. 

Wie werden diese Protagonisithen nun priisentiert? 

Ein Blick auf den Anfang des Romans ist aufkchlu13reich, da hier die entscheidende 

Einstimmmg des Lesers auf den Text erfolgt. Der Enahler spricht ZUL1aChst von "Damen" 

und von deren Flucht von dem untergehenden Schiffals "einer LUSffahrt nicht imahnlich" : 

eine "kaum ein wenig durchdte Weiberschar" erreicht unversehrt das Ufer (1 9). Die 

Bezeichnung "Damen" kbnte als GegeDsafz nir der unberührten tropischen Insel und so als 

Vemeis auf die verbildeten europaischen Gesellschaftsstrukturen vef~fanden werden. Dies 

würde den anschlieBenden Weg "zmück zur Natur" deutlicher machen und einen utopischen 

und kulturkritischen Anspruch bedeuten. Ein solcher Anspruch aber wird schon auf dm 

ersten Seiten entihlstrategisch unterladen. Die Ankunft der SchBbrfichigen auf der Insel 

wird nir TragikomWe gemacht. Die Kommunikation findet nur in Form von "Geschrei" 



und "Gekreische" statt - also in einem Damen niclst angemessenen Verhalteosrnodus. Durch 

die Verwendung von Komposita wie "DameLvudel", "weibliche Schafherde" und 

IetzkndIich dem deutIich pejorativen "Weibemide1" wird Weibiïcbkeit aufden ersten Seiten 

des Romans mit deutlich negativem Vorzeichen piasentiert (1 9,12). 

Die Frauen sind eitei (die "Regienmg" muB angemessene Bekieidung "gleichsam 

drakonisch etzwingen; 1 13) und rivalisieren mit ihren Geschlechtsgenossinnen in bezug auf 

SchBnheit. Sie werden als der Leitung bedürftig, imreflektiert und unselbstandig dargestellt. 

Der Entniler beschmbt die zentraien Aktionen der Regierungsbildung von einer Perspektive 

au, die ibn ais 'iiber-informiert' zeigt. Au&ùlend ist die Wiederholung der Adjeldive 

"hlibsch" und "schh" als einzige Charakteristüra zur Eintiibnmg bestimmter Figuren, 

wahrend inteiiektuelle Kaparitaten vom Erzahler mit einem "die vermutlich intelligentesten 

Frauenzimmert'(I 12) abgetan werden. Schonheit fungiert damit als Summe, deren Faktoren 

nicht relevant sind, sowie als Ideal. Die weiblichen Figuten werden nu. durch den Grad 

ihrer Nlihe oder Entfemung von diesem tertium comparationis cbarakterisiert, d.h. sie 

bleiben, um mit Barbara Heldt ni sprechen, wrderdescribedl. 

Der Titel des Romans scheint auf eine Utopie im Zeichen der Mutterlichkeit 

Bachofenscher Provenienz ni verweisen. Es ist also die Frage ni steilen, ob dieser 

Anspmch im Text eingelost wird. 

Es scheint nun sinnvoll, begifflich das ambivalente Verhaltnis zum mttfterlichen 

Prinzip nachzuvoiiziehen und genau ni imterscheiden, wo positiv gewertete Miittetlichkeit 

gemeint ist und wo es un biologische Mutterschaft und deren Bew-g geht. Man kann 

"We will use the term "min to signjfy various modes of verbai pomaiture, such as the 
reiiance on conventional ciiches [...] or lack of complcxity [...],* Barbata Heldt, Temile Perfiecijon: WoEiea 
and Russian Literanae (Bloomington and Iudbapolis: Tncliana University Press, 1987) 16. Auf die 
Auarahmcn (die R e g i e t g l i e d e r )  wird noch mer einzugefien sein. 



verschiedene "Typen" von Miinerlichkeit unterscheiden, die den bisher in diesem 

Kapitel diskutierten Kategorien entsprechen. 

1. Die po/~tische Fùhrerin 

Da ist machst die midentin Anni Pmhtel, an anderer Stelle als "alte Jungfer" 

bezeichnet (1 33) und im Kontrast zur Menge der Frauen als unschijn, klug und frei von 

biirgerlichen Vomteilen beschneben (1 32f). ibr Status als Kunstlenn dient daru, k e n  

Ausnahmestatus m unterstreichen, dient dem Erzahler jedoch nur als Verweis, der keine 

weiteren Ausmhnuigen zur Folge hat. Ein von Anni gemalter Fries deutet die spatere 

Bedeutung Phaons an, wird jedoch auch von ihr selbst lachend als "dummer Einfall" abgetan 

(1 39). Obwohl Malerin, steht sie entgegen dern Klischee flir rationaie, spottlustige Distanz 

zum Geschehen; ihre Kommentare des Handlungwerlaufs bleiben, vom Erdder 

unkomrnentiert, ais direkte Rede stehen. Due "mütterlichen Auffassung der Regierung dient 

dani, das simple politische System des Frauenstaates zu charakterisieren. Hinsichtlich 

dieses Systems spricht der Erzahler nmiichst von einer "Frauenrepublik", um dam Anni als 

"Herncherin" ni bezeichnen (1 19), also die Moglichkeit verantwortungvoller Dernokratie 

unverriiglich nir~ickzunehmen."~ Anni steht fiir den Anspnich geistiger Müttedichkeit. Sie 

spricht wiederholt von den übrigen Frauen als den "schdnen Kindem" und umreiBt ihre 

Position ais Oberhaupt : " [...] lieber sage ich 'meine Kinder'" (I 25,29). Anni, deren 

optische Encheinung vom Erzahler mit negativen Attributen gewextet wird (1 IO), wird zur 

einzigen Figur, deren verbaie AuBenmgen (in denen sie spottlustige Distanz kommuniziert) 

- 
ES würde mehr Raum afordem, als Ln Rahmai diesa Arbeit sir Vafiigrmg aeht um die stilistischen 

Nachlassigkeiten des Auton von beabsichtigten Widerspnichen abzugrenzen; hier  are jedoch auch blok 
Nachlassigkeit bereits aufschluBreich. 



vom Erzahler unkommenfiert stehen gelassai wgden. Ohne daB man von einern 

"Sprachtohr des Enahlers" sprechen kOmte, &kt sie dem Leser durch die sprachwitzige 

Ironie ihrer Kommentare! des Geschehens d e r ,  ais dex Enatiler es den anderen Figuren 

gestattet. F& Anni, die Politikerin, hat 'Miitterlichkeit' nicht schûizenden oder a d e n  

Charakter, sondem steht Atr die nüchterne Akzeptanz von Verantwortung und Macht. 

Letztendlich wird jedoch das Agieren im politischen Bereich und ebm die Austibung von 

Macht auch für Anni nicht ungestraff gelassen. Die negative Komotation weiblicher 

Betatigung im politischen Bereich gilt dem ultimativen Übergrinin den Bereich der 

6Bentlichkeit und damit Verlassen der fiir Weibiichkeit uud insbesondere Miitterlichkeit 

kreierten domestic sphere." In l d  der GruJen m e r  wird in Fom der boshaften 

Karikatur das Problem weiblicher Intellektualitat und Macht ins Extrern getrieben 

geschildert. Die Inselgesellschaft kann, nachdem a u  der Not eine Tugend gemacht worden 

ist, durchau als Abschottung "im Namen eines bereits etablierten ~ndered* gesehen 

werden. Anni wird als duchaus autoritare Figur priisentiert, âas politische System des 

Frauenstaates jedoch erscheint als wesentlich weniger rigide als das des altemativen 

'Pie Machtfiage scheint schon gelgst, sofem keine Manaer ais Machttriiger 
auhuchen. Gerade dieses beanspruchte Selbstverstandnis aber steUt für die 
Macht eine Chance dar. Denn sie nimmt auch, wenn es sein muB, die 
Hintertür, und es bekommt ihr auBerordentlich gut, wenn man nicht von ihr 
spricht" (ibid.). 

Bei der Betrachtung der Muîtdgur in Ernst WeiE Ve-er wLd d d  noch e i d  
aaackaikommea sein - auch dort wird das politische Engagement der MiItterfigur ihr ami Verhangnis und der 
Sohn befkit sie durch eine Petition, die das poiitische Tun d u  Muüer als "ideaiistische B16dheitn hinsteilt, so 
daB diese Haltung vom EniIhler sowohl indùeld ais auch cxplizit (im Pctitio~~stcld) fonnuliert wird. (Enist 
WeiB, Der Vafilhm (Frankfirrt (Main): SuwEamp, 1982) 355.) 

Mariarme SCqulïer, 'Verpbe des W i :  No* pnn VcrWtnis von kiiJicher ïuteiieiaualitat' 
uad Macht, "Konkiasbuch 12 (1 984): 20. 



2. Die Priestmh 

Eine eher mystisch-spirinieile Variante von müîteriichem Vezhalten wird der 

"sch&ien Lammce" mgeschrieben. Diese Figur erscheint ni Begimi des Rormms tatsachlich 

ein Ideal ni rep-tieren, was erst im zweiten Teil mittels e k  deutlich ironischen 

Enahlhaltung zurückgenommen wird. Laurence wird nach eing AufkiIhiung ihrer 

hervorragenden physischen wie geistigen Vorziige durch den Enilher von Anni resumierend 

in direlder Rede ais 'Vestalin des Tempeis" bezeichnet (I 29). Aiierdings weist schon hier 

eine Passage aufdie spstere Entwertung der hier gebrauchten ûberhohenden Formein durch 

inDationikn Gebrauch hin, wenn es von Laurence heiBt, daB sie "einen Begriffvon der 

brahmanischen und buddhistischen hhre in ilmm von schlichtem schwanem Haar 

umrafimten heroischen Kopfe tnig" (ibid.). Lamence besitzt "ernst und religios gerichtete 

Geistigkeit" und 'Wugheit, Umsicht, Furcbtlosigkeit und Aufopfenmgsf&igkeitl' (1 3 1). Sie 

beweist mit dem Aufkiehen einer Waise verantwortungsbeWte Mtitterlichkeit, wahrend der 

Name des Kindes, Dagmar-Diodata, auf den eklektischen Mystkknus ihrer Ziehmutter 

hinweist. Laurence ist dabei - wie auch Anni - eiue 'EEiiedlerin". Mütterlichkeit steht bei 

dieser Figur nicht fiir konventioneiles, nalirendes Sozialverfialten, sondem für eine ftist 

solipsistische spirituelle Position. Laurence npra~entiert damit am deutlichsten den Topos 

der mythischen Mutter. 

3. Die Ur-Mutter ah Archetyp 

Der Topos der Ur-Mutter wird in der Figinenrede (I 101 -1 04) wie awh vom Enahler 

verwendet. So beschreibt a schlafènde Frauen am Strand, umgeben von "magischer Heiie" 

und schlafend "wie im MuîterschoF' (1 24). Die Enahlerinstanz interpretiert aber den 



Bedtseinsstand der beteiligten Figureri hinausgehenci die Situation. Ebaiso verfahrt der 

Er&ler bei der Einmhnmg von zenttalen Figuren wie Lamence (siehe oh). Er set& damit 

Vergieiche und Wertmgen eh, die auf genau das BeePffssystem mûcherweisen, das 

spgter durch das Scheitem des Frauenstaates in Fnige gestellt werden wird. 

4. Die biologische Murter 

Zunllchst gibt es nur eine Mutter aufder Insel: Rita, d a n  Sohn der jimge Phaon ist. 

Rita entspriciit optisch dem Bild einerfemmejiagile, wom auch ihre Unzuverliissigkeit als 

Mutter p&t (die unzulaligliche d e r  unzuverl&sige Mutter als Prasentationsmodus von 

Weiblichkeit wird im folgenden Kapitel darzuiegen sein). So heiBt es denn von ihr und 

Phaon: "Es hatte sich unter seiner Ffïhmng ehe gemeinsame Welt der Phantasrnagorien 

mischen ihm und der schwesterlichen Mwter gebildet" (I 34). Ritas Wher Tod wird ihrer 

Ud%hi&it, ohne k e n  Mann ni existieren, mgeschrieben. Der einPgen biologischen 

Mutter ais dem vierten Typus mangelt es also an Qualitaten spiritueDer Mütteriichkeit, die 

dumfàssende, überlegene Verantwortlicbkeit bedeutet. 

Durch eben den mutterlos herangewachsenen Phaon wird der Fortbestand des Lebens 

auf der b e l  auch ALr die Wchste Generation gesichert, als seine Beziehung zu seinen 

Ersat;tmiittem eine neue Qualitat annimmt. Der Entililer tritt hier zurück, und dem Leser 

bleibt nur die Figuremede als InfonnationsqueUe, wexm es um das "ganze weitverzweigte 

Tabusystem geht, das sich um meren Erzeuger gebildet hat", wie es Anni formuliert (1 

1 17). Die LRbensliige wird zur Basis der Komrnrine; das Akzeptieren eines "Wunders" und 

die Ritualisiermg des Vorgangs erlaubt eine ''reinliche Entwicklung" (ibid.) der 

Inselgesellschafi. Zur gleichen Zeit allrrding~ bewirkt es eine Regression der 



Bewohnerinnen, die "alie zahm, iippig, GUI, fiedlich" (1 45) weiden, sobald sie eine 

Kontinuitat der Stnikiurrn ernihra? Diese Entwickiung wird durch die biologische 

Mutterschaft verstarkt, so daB sich nach einigen Jahren die Inselgesellschaft "in ehem 

still-inbrünstigen Rausch der MUtterlichkeitS1 kbenndet (1 136). Die wertenden 

EnBihlerkommentare steiien die Frauen als Gattungswesen dar. Das sening erlaubt es, von 

"reiner Tierheit" (ibid.) tu sprechen, ohne eine negative Reaktion der zeitgenossischen 

Leserschaft antizipieren ni miissen, aiso eine Strategie, die derjenigen in den diskutierten 

Texten Ernst WeiB' aus derselben Zeit entspricht und nur die konservativere Form der 

Robinsonade ais Fassade benutzt. 

Als Subtext ist neben Bachofen auch Weininger ni sehen, w m  der sensuaiistische 

Aspekt der Darstellung in den Vordergnmd gestelit wird. Wie bei Weininger ist weibliche 

Sexualitat zweckgebunden, so dao Mutterschaft zwangslihfig "geschlechtiiche Frigiditattt (I 

136) oder doch Desinteresse bedeutet4, wiihrend Ubhtbarkeit ni SuiPd oder Wahnsinn 

Aihrt (Insel 133). In der exotischen Inselumgebung "konnte sich alles rein Weibliche 

mgestort auswirken und steigem", kornmentiert der Enahler (ibid.) und reduziert damit 

weibüche Existw auf Mutterschaft als "das Eigentliche" weiblichen Strebens, das 

gleichzeitig eine statische Existenz ohne innovative Initiativexi fbr die Inselgeseiischaft 

Positive Beschreibungen trager, Uppiger Weiblichkeit finden sich ebenaills a u  der Paçpel<tive des 
Erzahlcrs im Text (Insel 3 1,41 bei der BeSChfflimg Laurences), woran deutlich wird, da8 es sich hicrbei um 
Reizwerter handelt, die jedoch belicbig positiv wie negativ pi besetzen sind - wie ja auch das zentraIe Adjektiv 
'weibiich' selbst 

UL In Gemud Koimars nur Mnig als Inse2 dm GroBn Muner entstatndtaem Roman Eine jüdirche 
Mutter (Gertrud Kolmar, Euie iüdische Mutter (MiSnchen: K h i ,  1978) Sigle: J M  Vgl. das Kapitel air 
erotischen Miitterfigur in dieser Arbeit) refiektiert die Pmtaganistin: "Sie war ihrem Kindt Mutter gewesen inid 
batte vielleicht darüber verlem, euiem Marme Wei% pi seinn(JM 109); nrir3wimi sie seit der Geburt des Kindes 
den Marm nur noch "mit M d e m  unheirnlich fhckemdem BIick wie eine Tiermuüer, die urn ihr Jmges  zittm* 
angesehen hat (JM 109). 



Dieser Status kann als lnszmierung von Bachofens Entwiclciungsstde der 

"Gynaürokratie" verstauden werden. Wie bei Bachofai wird der religi8se Aspekt der 

Gesellschaft betont. Anhand der Figur der Laurence wird gezeigt, wie irn Text die weibliche 

Rezeption religiaser Fornien deren EntinteUektualisierung bewirk Laurence predigt den 

Mythos der Grokn Mutter als soziale Utopie, wie er auch in der Bachofen-Rezeption 

auftritt. Eine zemtrale Textsteiie stem die Rede àar, die Laurences Philosophie 

z u s a m m d t .  Die Re& Laurences enthalt alle SchlagwOrter der zeitgen6ssischen Debatte 

um Weiblichkeit, brîngt sie ~ e f d i n g s  im Unterschied zur deren Bemûhungen um 

abstrahierende Zusammenfàsmg direkt in Verbindung mit der biologischen Mutîerschaft. 

Die Figinrnrrde setzî hier nicht mehr nur Mütterlichkcit ais den ultimativen Ausdnrck von 

abstrakter Weiblichkeit, sondem Mtiîîerfichkeit wird sowohl nir Basis von Laurences 

Utopie als auch nir Ursache eines unversOhnlichen Antagonisrnus der biologischen 

Geschlechter. Ailerdings muB sich Laurence hier aufdie "bedeutenden ndener und 

Seelenkeoner", die schon vor ihr eine "Feindschaft beider Parteien, und zwar eine 

Urfeindschaft" konstatiert haben, benifen (I 104). Der Enahler laût sie nicht über den 

maskulin bestimmten Bezugsrahmen der Ergmgstheonen hinausgelangen. Werden diese 

Theaien wortlich genommen, so stelite eine im Matriarchat geleistete Theoriebildung eine 

contradictio in adiecto dar. Laurence muB in dem Moment scheitem, wo sie den Bmich der 

konsequmten AbstraMion n, -en unternimmt, wie anhand der Beschreibung der 

negativen Reaktionen der anderen Frauen vom Enahler indirekt betont wird Laurence 

scheitert daran, sich eine ais mas& definierte DdMnttegie verfligbar machen ni wolien, 

wie Anni daran scheitert, eh sowerhes und stabiles poiitisches System auf der Gnmdlage 



des Matriarchates ni konstruieren, was d m  gleichfals maskulin definierten Staatsbegrin 

Die Rede der Laurence (I 101- 104) setzt mmikhst den Inselstaaî deidlich von der 

alten Mihmerkdtur ab und formuliert die Utopie einer "reinen und hohm Caritas", basierend 

aufdem Riozip der "augenden, leitenden und schittzenden Mutter" (I 103). Sie beruft sich 

auf die nicht eingel8ste Fordenmg christlicher NaChstenliebe, was implizit auch auf ihre 

eigene Position ais rnessiasiihdiche Figur anspielt: "Seine [Chrisbis1 khre von 

Nachstediebe würde in einem Weltreich der Mütter Ibgst verwirkücht sein" (ibid.). 

Ihre Rede fol@ femer gmau dem Argumentatio~l~muster der von Bovenschen in 

A n l e h g  an Hedwig Dohms Be@ als ''ErganZUngstheorien" bezeichneten Ansatze 

(B.ovenschen 24), d.h einer geschlechtsspepfischm "Relativierung der Kritenen" (ibid.): 

" [...] und es fehlt dem Manne die naîmverbmdene und fkuchtbare 
miitîerliche Denkungsart. Das Weib denkt weniger, aber wesentlich. 
Natüirlich nicht das kulturell verdorbene, scmdern das nanufiaft unverdorbene, 
miittediche Weib" (Hervorhebungen BK) (I 103). 

Der Figuremede wird hier breiter Raum zugewiesen, um den univden  und 

Mturkritischen Anspruch des matriarchallen Prinzips in blumiger Sprache (das Beispiel 

Theodor Diiublers zeigt, daB die Rede der Lautence auch hierin nicht von zeitgenossischen 

Dmk- und Sprachmustern abweicht) und mit der Benifung aufdie SchluBszene in Fouît U 

('Pas Ewig-Weibliche zieht uns hinan", ibid.) a u d e n .  Genau dort setzt der E d e r  

an, um den Pro& der Entwertung weiteniareiben. Er kommentiert, daB der dabei 

venwudten "erhabenen" Sprache "keine der Inseimüttet. folgen konnte" (1 116). Selbst 



wenn der Erzghler die Idealisiermg Laurences ernst mehm soute, steUt er doch die Uuft 

zwischen vordenke~ und weiblicher DurchschnittIichkeit hier k i t s  deirtlich heraus und 

hebt mit dem Namen 'lnselmiitter" wiedenim den schon bezeichneten Kon- zwischen 

M\itterschaft und Miïtterlichkeit hemor. 

Die Rede Laurences ist an zentraler Stelle in der Miae des Romans placiert. Sie 

d t  zwei Ftmktîonen im Text: sie resumiert den utopischen und univerden Anspmch 

eines Matriarchats, bietet jedoch auch Angriftkflache zur Devaluienmg ebendieses 

Anspruches. Zum einen weist die üûersteigerte Sprache und das Unverstandnis der anderen 

Fxauen in diese Richtung, und zum anderen Wt auch der Handlmgsverlauf den Leser der 

weiblichen Figurenrede nicht mehr trauen. 

Zu diesem Zeitpunki im Geschehen hat der Enahla bereits meMach die 

gescblechtsbedingten qU8Litativen UnterscIliede in der kultureUen Roduktion 

hervorgehoben, was sich mm S c W  des Romans noch zur Gegenutopie des "Mannlands" 

steigem wird. Schon in der Aufbauphase des FraueflSfaates werden wertende Bemerkungen 

durch die Erzahlerstimme eingestreut. So wird bei der Beschreibung des ersten 

repriisentativen Gebaudes das Wirken des "im Kunstgewerblichen allgemein hchtbare[n] 

Geist[esIu und das 'liiibsche weibliche Zeichentaent" hervorgehoben (1 39). Wissenswertes 

aus dem meren Leben wird ahibisch gesammelt und archiviert und "Uber jede der so 

Verhorten -den gesonderte Akten angelegt [...]" (1 13 1). Die "Bildungselemente der alten 

Mannerkuitur" (I 133) bleiben das Fundament gdstigen Lebens. 

Dem stehen so erstadche wie selbstandige KdturLeishmgen im reinen Mannerstaat 

gegeniiber. in "schOpferischer Hast'' werden dort Werkzeug- und Schinbau 

wieder-entwickelt, aber auch Instrumente gebaut und Lyrik vafa8t (1 189,199). Im letam 



Teil des Romans wird eine Ansprache Pham ais GegeostIick pi der ber& diskutiertem 

Re& Laurences gesetzt. Er fonnuliert nun seinerseits die Grundgedanken der 

Ergbzmgstheoretiker, indem er eine màlmliche Dynamik beschreibt, der gegeniiber e h  

"Stiilstand der Entwicklung" bei der Frau ni konstatieren sei. Weiblichkeit bedeutet 

"trieblose ehrgeizlose Geniaiitat'', '"passiver Mut" und "enge&af€[e]" Zflge; Frauen sind 

keineswegs ais gleichgestellt ni betrachten, sondem aIs "ein ûeschopf hoherer Art" "ni 

verehren" (1 201). Enahltechnisch wird Phaon bereits zwor zur zentralen Figin gemacht, 

indem erstmals die Figurenperspektive und lange Passagen erlebter Rede Phaom im Text 

escheinen (1 146) w h d  die Fra- in direkter Rede zur Sprache kommen - um sich 

dadurch selbst ni desavouieren- 

Die Reflexion und Einordnung der Situation findet also im mannlichen Geist statt. 

Der Frauenstaat entwickelt sich unterdessen "absolut m&met.feindlich" und die midentin 

mui3 dennoch ironisch anmerken, sie kome sich "nicht fÜr die Zeustreue Mserer Damen 

verbürgen, wenn ein Achill d e r  Hektor oder auch nur ein hiibscher Marineleutnant hier 

auftauchte" ( Insel 85). Sie ist es auch, die angesichts der Emgenschaften des 

'Wandandes" in schnoddrigern Ton den Bdcrott des Fraueastaates erklm: " Sie sind uns 

aber [...] Die Taugenichtse haben uns, wahrend wir in Mythologie machten [sic!], eine 

gewaltige Nase gedreht" @el 186). Die F i g u r e d e  faBt damit die vom Enahler 

beschriebene Entwickiung noch einmal drastisch zuSammen und fomuliert damit die 

aidpaitige und explizite Banalisiermg des Frauenstaates a u  der Perspelrtive einer 

weibiichen Figur, die im VerIauf des Geschehens als niichteni und glaubwûrdig prhntiert 

wurde und der der Leser also auch hier ai folgen geneigt sein wird. AIS das "eigentlich 

demokratische P W p "  (1 188) wird die soldatisch-münnerbUndlerische Atmosphiire im 



"Mamilad" priisentiett, was vor dan zeîtgeschichichhen Huitergnmd der Entstehung des 

Romana als politische Aussage gewertet wedm muB, ohne da6 der Text den Anspnich einer 

politischen Utopie erfWen würde. Das Romanende zeigt nicht nur Phaon, sondem auch 

Diodata im Boot, das sich von der b e l  entfèmt; Phaon weiB nicht einmal, "wie er in das 

segeink Bwt geraten war" (I 228). Dies scheint auf eine Abbgigkeit Phaons von einer 

extemen (weiblichen?) Macht himudeuten - in der votangegangenen Szme spielt die 

Erscheinung der toten Laurence eine Roue (I 227). Jedoch erwahnt der lazte Satz des 

Romans Diodata nicht mehr und beschreibt nur das zielbedte Agieren Phaons: "Da gri£f 

er das Steuer mit festerer Hand" (1 228). Auch wertet der Erzahler diesen Abschied explizit 

ais behienden Moment: "[ ...] und B&n der Freüieit schweliten sein Segel" (ibid.). Das 

possessive Adjektiv bezieht sich nur noch auf das handeinde mannliche Subjekt im Singuiar. 

Selbst wem der Autor diese Szene als Aufbruch eines Hohen Paarw hatte gestaiten wollen, 

w h  dieser Anspnich nicht konsequent durchgehalten, wie die Analyse des Romanendes 

gezeigt k t .  

Die beiden artifiziellen Staaten koflabieren letztendlich in einem all&meinen 

Aufidu, ais die Mariner eine weitere Akzeptanz des Muttennythos verweigem. Wir kehm 

hier ni der bereits zitierten Fornulienmg MeIIens zuriick: 'Thaon re s ip  the island to its 

fate'' (Melien 47). 

Der Tite1 des Romam führt den Leser in die Irae und praSentiert damit die 

B d s i e n m g  der matriarchaien Anspmche um so Ubeneugender, da a ja selbst von der 

matriadalen hrlegenheit ausmgehen und die Enttsruschuug der Ewartungshaltung 

ecdhistrategisch mitzuvoilziehen scheint. Der Einsatz ironischer Wendungen sowohl durch 

den Enahlet als auch durch eine der wichtigstem Figuren des Romans (Anni Prachtel) weist 



aiierdings von Anfang an auf eine unterminierende Mention des Enahlm hm. Spatestens 

seit der Etablienmg des "Wunders" der Prokreation ais Mythos - und LebenSItige - der 

Inselgemeinschaft wird diese Intention fast ELberdeutiich gemacht. So stellt Anni nüchtem 

"[ ...] halten Sie es flir wichtig, dal3 wenigstas wir drei Parzen uns kein x fiir 
ein u vomiachen, statt des gottüchen einen ganz natûrlichen Akt voraussetzen 
und diesen unter Regie nehmen?ll(I 69). 

Der Erzahler stelIt sich dagegen wider besseres Wissen des Lesers unwissend, wenn 

'VnmOglich dagegen, ni erklhn, wie das Wunder @xim sog. Tempelschlaf; 
B K ]  nutande kam, verdge dessen sie meist nach neun Monaten nach dem 
Besuch einen kleinen Insulaner zur Welt brachten" (1 134). 

Ebenso p&entiert er das Faktum der Knabengeburten, dinch den "mit dem Zuwachs 

an Kindem der Zustand des Matriarcbats seine Selbstversfandlichkeit" verliert (1 1 3 5). Die 

radikale Doktorin Egli schlagt zur Abhilfe u.a. Kastration (vom Errahler delikat 

umschrieben) vor, was der Enahler mit "aber die khge und entschiossene Frau konnte sich 

nicht durchsetzen" kommentiert (ibid.). Der Enahler praSentiert eine scheinbar positive 

Wertung absurder Gedanken oder Handlungen, wlhrend bei weniger eindeldigen Steiien ein 

Eingreifen des Erzahlers mit einer negativen Wemmg erfolgt. Als Beispiele seien nur 

Formulienmgen wie "absolut milnnerfeindlich" oder - im gnomischen naSens 

augenzwinkemd das Einverstandnis des Lesus voraussetzend - 'kiderspruchmoii, wie 

Weiber nun einmal sind", genamit (1 85). Die gleiche Strategie kommt na Anwendung, 

wenn es um die Figur der Laumce geht. Der Erzslliler versieht sie stets mit Attributen wie 

"f;~~~~dervoU', "edel", "g6ttlich", "sch6nW, steigert dies daun ni der Bezeichncmg l'die Gottin" 



- ZUtlachst noch mit Anftihnmgszeichen versehen, in der zweiten Hallte des Romans jedach 

ohne eknsolche vemendet, wahrend gleichzeitig ihrr I)enkweisen fûr den Leser 

problematischer werden (I 43,96f. 99% 107,86,92). Bezeichnungen wie "das edle 

GeschOpf ', auf den Gattungscharakter hindeutend, und "die stoize Darne" (I 74) zeigen die 

Widerspriichlichkeit der Figur. Die fibertriebene Mythisicnmg der LaUrence, bei der sich der 

Enahler ihrer physischen Faszination nicht entziehen ni k h e n  scheint, wird sowohl dirrch 

den Handlungsverlaufals auch wieder durch Kommentare der naSidentin Anni, die den Kult 

um die Grok Mutter schlicht als "Iibergeschnappt" bezeichnet, demontiert: 

"Ich sehe schon lange nicht nur EinhOrner umherwatldeln, sondem weiR Gott 
was für tolles, fhbelbaftes Gezkht. Der ganze Tag wird mir fordich 
vergoldet, wenn ich mal einen nchtigen bramen, europaischen Floh sehe" (1 
199). 

Am eklatantesten kommt die obenbeschriebene Strategie des EniihIers in der 

Wertmg der Philosophie Laurences zum Tragen. Nach AbschluB ihrer g r o h  Rede über 

den unüberwindlichen Antagonisrnus, ja die Feindschaft der Geschlechter folgt sie Phaon ni 

einer Liebesstunde, was von âem dritten Mitglied des "Trimdierats" beobachtet und in 

ironisch-verschlüsselter Fom berichtet wird. Aber nicht nur wird Laurence u u v m c h  

ihrer biologischen Bestimmung zugeführt, es wird auch dem Leser expligt mitgeteilt, da8 

Phaon das eigentliche Zentrum des Frauenstaates ist und bleibt: 

''Phon erfuhr und soute rrfahrrn, cial3 alles, was diese Frau geplant und 
durchgefübrt hatîe, nur um seinetwillen geschehen war" (1 161). 

Deutlicher kann die B8IlXM)tterklSnmg des matriarchalen Anspniches nicht formdiert 

werden, als sie hier ein Autor aus manniicher Perspektive seiner weiblichen Rotagonisth in 

dm Mmd legt. 



Es d i t  sich an diesem Punkt die Frage nach der Eindeutigkeit des Textes - und sie 

ist negetiv tu beantworten, wie ja b i t s  in der Einleiîung zu di- Abschnitt angemerkt 

d e .  Der Erzahler kam sich der vitalistischen Denk - und in di- F d e  vor dem 

Sichtweise nicht entziehen, wenn aus der Perspektive eines Subjektes, das Begehren nicht 

verleugnen kana, die physische Kraft und Schanheit der auf der Insel aibgewachsenen 

Generation gepriesen oder Amibide wie "breit und kraftvoli gebaut", "fleischgewordene 

bewegliche Bronze", "eine wahre Diana", "eine schlank und sehnig gewachsene Mulattin" 

(Insel 180-204; 13,2 1,4 1) in genmlicher Breite ausgemalt werden. Die 

etgannmgstheoretischen A u s m g e n  Laurences werden in Phaons 'Gegemede' (dies von 

der Funktion im Text her gemeint) eher komgiert ais konterkariert. Phon steht dabei 

k&esfds flir e h  androgynes J?rinzip, sondem es wird vielmehr durch den Vergleich mit 

einer historischen Figin (Leon Banista Alberti) seine "Unbandigkeit" betont; Phaon besitzt 

keinerlei androgyne oder gar ferninine Züge, sondem ist "gebieterisch", der "starke, 

furchtlose Mann", der "herrlich angedte Patriarchl' (1 1800. Der Be@'Zeben" kommt 

wiederum im Sinne der Lebensphilosophie des 19. Jahhunderts zum Tragen, wem der 

E d e r  kommentiert, Phaon besitze "vielleicht unter ailen lebenden Wesen das 

umfassendste und k6stlichste Lebensgeflihl" (1 147). Er wird damit a u  der Perspektive 

eines wertenden Erzahlers über alle anderen Figuren gesteut, noch bevor es der 

Handll1llgmet1aufohnedies zeigt. Ein betont maskuiines Prinzip wird demnach irn Text ais 

Korrektiv der irrigen weiblichen Vorstelhgen eingesetzt, indem es sich die weibliche 

Intuition zunutze rnacht und sozusagen erst in den vom Enahler gutgeheiBenen Kontext 

stellt Hia wird nun die Verbindimg Laurence und Phaon interessant Laurence als 

Mutter-Substitut des jungen Phaon, die ihn spater ais Mann begehrt und von der er sich 



erfiolgreich durch das Scha&n des eigenen "Staates" und durch das Verlassen der kisel mit 

seiner Partnerin, Laurences Ziehtochter, befkit. Betrachtet man diese Konsteilation mm 

sozusagen ais dem Text unterliegende Verweise, so kemi man sie in Anlehnung an Oelpi als 

"wafted on the waves of Lacanian desirefl charakterisieren - Oder trefknder 'on the waves 

of the Kristevian horror'. Dies SOU nicht auf biographische, sondem dislriasive 

Zusammenhange bezogen verstanden werden-, also aufspezinsche und nicht unbedingt 

intendierte Maaiféstationen einer unteriiegenden Ideologie im Sinne Kristevas: "The 

establishment of society is not just between men, it is also against women as the m a t e d  

bodies which stand in the way of social identit~.'*~ 

Die Mutter als Abyss ist kein Thema, das sich auf der Oberflache des 

Hauptmamschen Textes finden lieBe, doch die Figrrrenkonstellation LaurencePhaon erlaubt 

zumindest einen Huiweis auf eine mogiîche Interpretaatin des 'Manniandes" als tiir das 

Symbolische im Sinne Lacans stehend. Die Mutter-Sohn-Dyade wird Zunachst bis zur im 

psychoanaiytischen Sinne logischen inzestu6sm Konqpem gebracht, wonach sich der 

Sohn von der Gefahr der 'verschliogenden' Mutter behit: "If he is to speak, she must be 

abject" (Nye 145). 

Welche zeitgenOssischen Diskurselemente leçsen sich nun in Wei& wie in 

Hauptmanns Text nachweisen? Ench Neumann Mont in seiner in der Tradition C.G. Jungs 

stehenden Untersuchmg des Konzepts der G r o k  Mutter (1956). daB dieses als 

"absûahierende Zusammenfass.imgl' und "emotiod g e W [ s ]  SpbolWm zu verstehen und 

Barbata Charlesworth Gelpi, Sheiiev's Goddess: Maternitv. Limzuuc. Subiectivity (New York: 
Word University Press, 1 992) 30. 

* Andrea Nye, Feminis< 'ïbeoq a d  the Philoso~hies of Mm (New York: Routledge, 1989) 144. 

50 Ench Neumarm, Die Gro& Mutter (01- Walter, 1985) 26. 



=mit nicht biologisch a d h h s e n  sei. Neumann nifolge verweist der Topos der GroBen 

Muîter nicht auf ein biologisches Abstammungsverhaltnis, sondem eine "komplexe 

psychische Situaton des Ich" (ibid.) - eines Ich also, das sich von der G r o h  Muîter ais 

Archetyp des U n b e d e n  losen und in den Bmich des BetiYUBtseins eintreten muB. In 

diesem Sinne verwendet Nietzsche den Begriffder 'mythischen Mutter' in Die G e b m  der 

Tragodie. Die Mutter gehort, wie das aîtributive Adjekîiv zeigt, für Nietzsche in den 

Bereich des Myihos als "das zusammengezogene WeltbildW5', das Jung spâter das kollelbive 

UnkwuBte nenuen wird. Begrifoibildungen wie "des mythischen Mutterschoosses" [sic!], 

"Mmtem des Seins" oder gar "die ewig sch6pf&sche, ewig zurn Dasein zwingmde, an 

diesem Erscheinungswechsel sich ewig befiedigende Unxiutter" (Tragodie 14 1, 127,103) 

stellen die Verbindung zu Nietzsches Aufksung der dionysischen Kmst und deren Kontakt 

zum Urspriuigiichen ber? Die Miuter oder Mütter sind dem Bereich des Apollinischen - 

dem "Vergottlichung der Individuation" (Tragodie 33) - entgegengeseta. 

"Dabei darfvon jenem Fundamente aiier Existenz, von dem dionysischen 
Untergrunde der Welt, genau nur soviel dem menschlichen Iudividuum ins 
Be'WUJ3tsein treten, als von jener apollinischen Verkhgs laaf t  wieder 
übenvunden werden kann [...]" (Tragodie 150). 

Hier liegt auch die Gefabr, die die Grok Mutter nach Neuman danteut: eine ni 

grok Nahe m ihr bewikt das Umschlagen von Inspiration in Wahu, womit Nietzshes 

Formulienmg in anderen Worten wiederholt wird Nietzsches Definition von 'Wahn, Wille 

imd Wehe" als "Mtitter des Seins" (Tragodie 127) kann wiederum im Sinne Kwtevas 

gelesen werden: Das Streben zum "core point" 

Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tran&tie, Univdbibliothek 713 1 (Stuügarl: reclam, 1993) 
140. 

* Vgl. Peta J. Burgard, "Introduction", Nietzsche and the Ferninine, Hg. ders. (Chartottesvïlie/Londm: 
University Press of V i a ,  1994) 7f. 



"puts him [.. .] at constant risk of abjection in the face of the matemai 
experienced as dissolution, death, nanbeing. It is a risk he continues to take, 
nonetheless, for the sake of a renewed subjectivity to be found where the 
materna1 and the linguistic coexist" (Gelpi 28). 

Sowohl die expressionistischen Texte WeiB' als auch die satirische Utopie 'Die Insel 

der G r o h  Mutter" entstanden fast e h  Mbes Jahrhundert nach der "Geburt der Tragodie" 

und sind doch, ungeachtet der stilistischen und formalen UnterSchiede, der gleichen 

prii-modemen Denktradition verptlichtet WeiB beschriInkt sich hierbei a d  ein b l o k  

Inszenieren des unterliegenden idedogischen Projektes, wahrrad Hauptmann d m h  die 

Form der Satire dieses ideologische Projekt sich selbst entlarven lassen wiii, aber dennoch 

e i .  ambivalenten Haltung gegenttber dem Konzept 'mmythischd Mlaterlichkeit verhaftet 

bleibtn Die Analyse des Romanendes ergab die =traie Position Phaons. Es scheint auf 

eine vollige Zurhkweisung des Muttermythos hinauszulaufen - nicht umsonst hhgt  Phaons 

Verlassen der Insel mit dem unmittelbar m o r  erfolgten Tod Laurences (1 227) zusammen. 

Doch spinnt man diesen Gedanken weiter, so garantiert die - wenn auch shmune- Prâsenz 

Diodatas als Ziehtochter Latuences eine Kontinuitat von derèn EinfluB. Der Erzahler 

beschtankt sich auf die Abbildung eines traditonellen Romsn~cblusses: dem heroischen 

Aufbmch eines Helden ins Ungewisse. Doch dieser Held bleibt immerhin e h  ausschiieBlich 

von einer 'mythischen' Mutter gepragter. Zwar muB das theoriebildende mannliche Subjekt 

(Phaon) die weiblichen Gedankenghge erst einem formgebenden Nach-Denken untcniehen 

(das Resdtat ist die hsprache Phaons), doch der Mythos der Mutter wird in Phaons 

Komtddion weitergedacht. Der Mythos des InseImatriarchats mu6 zerstort werden, kann 

jedoch vom mannlichen Subjekt noch ia der Negation fimktionaIisiert werden und 

- - -- 

" Wobei die Frage nach eber Analyse des ' B e M u n g d W  des schreiiden Subjcktes von der 
matma2 presence hier augespart d e n  SOL 



erm6glicht so diesem Subjekt einen Qk blok RationaMt hinliusreichenden Ausblick, der 

in die vemunftkfitische Diskussion einzuordnen ist. 

Hauptmann bietet dem Leser hier ehen uneindeutigen RommschluB, der auch 

Fragezeichen aufder Ebene des Autorbewuï3tseins widaspiegeln mag und sich einer 

prszisen Kategorisierung entzieht. 

Zum AbschluB dieses Abschnitts soii das Motiv mythisierend geâachter 

Mütterlichkeit exemplarisch an den spaten Romanen Jakob Wassermanns sowie an Hermann 

Hesses Demian betrachtet werden. Es wird anhand der Untersuchmg noch einmd deutlich, 

wie dieses Motiv in ganz rmterschiedlichen Textsorten in vergleichbarer Weise eingesetzt 

wird. 

Wassennanns Texte stehen in der Tradition des psychologischen Redismus, so dao 

e h  Motiv wie die mythische Mutter eher als Venveis oder Andeutung dem als deutliche 

Manifestation auftreten kann, aber dennoch als Konsequenz desselben zqgnmde liegenden 

ideologischen Projektes zu verstehen ist, das für WeiD und Hauptmann bereits diskutiert 

wurde. Es ist besonders darauf ni achten, wie der Enahler den Mythos der Mütteriichkeit 

einsetzt und wie demgegenüber weibiiche Ioaaspruchnahme dieses selben Mythos durch 

Ptotagonistinnen im Roman (beispielsweise den Kreis um Neii Marschal1 in Etzel 

Andergasf) von der Enahierinstariz ge- bnv. entwertet wird, was wieclenmi an Hauptrnlinns 

Edstrategien erinnert. 

Es sollen im Zusammenhang der FragesteUung dieser Arbeit nur die h i  letzîen 

Romane Wassennanas betrachtet werden, da sie a m  starksten aber bloh Fabulierfieude 

hinaus expikit den Anspmch auf Reprihentativitat flir ehe Epoche erheben und es dadurch 



um so interesSanter sein wird, ni sehen, welcher Platz mythisch angehauchter Miitterlichkeit 

dort zugewiesen ist. 

Der erste Roman der Trilogie, Der Fa11 MaurLnw (1 928)Y, wird uns dabei, obwohl 

er das bekannteste und wobl auch kompositorisch ausgereifteste Werk Wassemianns ist, 

weniger beschiifiigen.  hie^ steht eine schattenhafte Mutterfïgur im Hintergrund, wihtmd 

sich auf der Bühne das Drama abspielt: zwischen dem Vater, der dem S o h  omnipdkent und 

gewdtig erscheint, und dem Sohn, dessen amateurdetektivische Rechercha das Fundament 

der juristischen ISarriere des Vaters gef"rlhrden. Wassermmn, aufvertrautem FuBe mit der 

Psychoanalyse, inszeniert die odipde KoMteilation und versucht sie wieder zum Mythos 

zuriickzufliken. So venvsacht Etzel Andergast nicht nur indirekt den Tod seines Vaters, 

&ndern vollzieht auch unmittelbar nach dem Begdbnis mit der Geliebten des Vaters die 

sexuelle Initiation: ''Und auch die Mutfer war auf ihre Weise [&bei] mit im Spiel" ". 

Am SchluD des ersten RomansH steht der Satz des jimgen Protagoniden: "Man soll 

meine Mutter holen" (FM 577). Diesen Strang nimmt Wassermann erst in der meiten 

Halfte des Folgeromaos Elzel Andergat (193 1) wieder auf; den Text, der Air mere 

Thematik am ergiebigsten ia Der Roman beght mit einet EinAihnmg der von nun an 

Jakob Wassermann, Der Faiï Maiaipus (Berlin: Fier, 1 %8), Sigle: FM. Der Roman, fhst 
zeitgieich mit Hauptmann~ Insel erschienen, verfolgt auf zwei zeitlicben Ebencn die Gescbichîe dcs Mschuldig 
v ~ d t e n  Leonhard Mainipus und d a  ami Tod seiner Ehefhu flihredeo ULIJStgOde, sowie die Gscbichte des 
I6jahrigen Etzcl Andergast, Sohn des Staaîsmdlts in MaiPiaus' ProzeD. E W  Nachforschungen 
rehabilitieren Maurizius, dem die Begnadiguug jedoch nich mehr zu helfen venna& irad erheiiea gleichzeitig 
Etzels eigene Familiengeschichte. 

s5 Jakob Wassermann, Etzel Anderaast (Beriin: Fischer* 193 1) 358. Sigle: Ek 

" FM 577. Jakob Wassamiuui verarbeitete hi* den SemationsprozeB Hau (1907), in dcm a um dm 
Mord des Karrierejuristen Cari Hau an sciner Schwiegermutter und um die Positiw sein= Schwsgain als 
Geliebte und Tatzeugin ging - iuteressanterweise wird âie Schwiegcnniitta im Roman zur atm Ehehu des 
P r o t ~ ~  Wassamami koinite sich &die 1925 nschienen Esirmenmga Haus sd&ax Cari H a ,  
kbenslifnlidx Erlebtes und Eriittenes (BerLin: Ullstein, 1925); ders, Das TodesiPteil: Die Geschichte meines 
Pnoztsses (Berlin: Ullstein, 1925). 



zenkaien Figur, dem Ant Joseph Kerkhoven, der sich mm viefseitigen Speziaîisten der 

Krisenintervention entwickelt Der erste Teil des Romans schildert seinai Werdegang und 

die Begegoimg mit seiner spiiteren Ehehu Marie. Der zweite Teii setzt nach einem 

Zeitspnmg von ca 10 Jzih..cn im Berlin der 20er Jahre wieder ein und fol@ dem Muster des 

Liebestriangels nvischen dem mittlerweile erwachsenm Etzel, dessen "Meister" Kerkhoven 

und Marie, was in der Katastrophe endet. Dabei wird immer wieder die individuelle 

psychische Befindlichkeit mit der nberh6hend als universai beschriebenen "seelischen" Krise 

Europas durch die Instanz des Enahlers in Zusarnmenbang gebracht (EA 374,453,457, 

505). Auf Seite 328 betritt Sophia Andergast die Biihne - in einer Nebemolle, die jedoch 

diesmal erhellend fiir das Weltbild des AutorbewuBtseins ist. Schon die Namengebunfl 

deutet aufdie Bedeuhmg der Figur hin. Da Wassermann die ParaHelen nvischen Marie - der 

Frau des Seelenheilers und Mentors Etzels - und Sophia fâst aukizend deutlich macht, 

endet demnach auch der zweite Roman der Trilogie mit der Vemichtmg eher Vaterfigin 

durch die sexuelle Vereïnigung mit der mütterlichen Figur, wobei müîterlich hier nicht im 

anheimelnden Sinne, sondem als materd  presence zu begreifen ist. 

Der Figur der Sophia wird jedoch noch mehr zugemutet. Nachdem die Beziehung 

zum "Meister" wie ni Marie in der Katastrophe geendet hat, sucht Etzel wiedenun Zuflucht 

bei seiner Mutter, die e h  asketisches Leben im hohen Engadin fUha: 

"Und da 'oben' ist sie, ganz 'oh'; wenn man zu ihr will, gesetzt den Fail, 
man will zu ihr, muB man ')rinad. Und sie wird & sein. [...] Der Weg ni ihr 
ist wie eine BrUcke zum anderen W f a  ..." (EA 656). 

-- - - 

Vgl. Nermiami 309: "Darina ist Sophia (Weisheit) als geistige Machi le- und mîknd, ihr 
stromendes H e n  Weisheit und Nahnrng zugleich Das Leben, das sie Vcrmitîelt, ist ein Leben des Geistes und 
der Wandiung, nicht eines der Dumpfhcit und rmtcrca Vahfùmg"Man denke hier auch an die Namengebimg 
fk Wolf Andergast, Etzel Marie und Joseph Kcrkhovcn - die Namcagebung deutet die F d o n  der 
Figiaen im Terd bereits an - wbei Marie sp- eher ah Maria Magdalena dam als Madoma gdchnet wird 



Etzel schwankt zwischen Bemdenmg und Furcht angesichts üua geheimnisvolien 

Ruhe, die untrennbar mit den EinWken der gewaitigen üebirgslandschaf€ verbunden wird: 

"Es kt ein Ruhen durch und durch. Die Mutter schweigt, die LandSchafi 
schweigs das Universun schweigt [...]. Werde still, scheint ihr komentrierter 
Blick ni sagen, darauf kommt d e s  an" (EA 657). 

Etzel empfindet eine "Aura", ja 'Macht" Sophias, die ihm nicht nur einen ProzeB der 

seelischen Reinigung erlaubt, sondem auch niannlichen wie weiblichen EMuB fiir ihn 

'Nur daB hier das Element des Diimonischen fehit. Und wie seItsam, die 
beiden KraftstrOme sind in Sophia vereinigt: des Meistm und Maries. Es ist 
wie eine mystische Synthese [...]. Was mag dem nignmde liegen? Was für 
eine Frau ist es, die er Mimer nennt?" (EA 258). 

Diese Frage wird sich auch dem Leser nicht beantworten; Sophia bleibt eine 

ambivalente Figur, die von einer Schattenexistenz in der GroBstadt nim Leben einer 

Mystikerin im Engadin gelangt. Sie hat ihre Funktion erfUt, wenn der Protagonist , dem 

"Ich bin im G m d  der Welt, denkt Etzel. Ich bin irn Haus der Mutter¶ denkt 
er, und das Wort Mutter hat den geheimnisvoiien Nang der w e h  Glocke. 
Das Haus ist e h  Grab im Schaee. Mit einer abgelebten Wirklickeit ist er in 
das Grab hineingestorben, mit einer neuen wird er aus ihm auférstehen" (EA 
66 1). 

Mit dieser Passage endet der Roman "Etze1 Andergast". Der Ecrahler arbeitet hier 

mit Nomen wie Gmd, Schnee, Haus und Glocke, die eine Atmosphiire der iunhiillendm 

Geborgeabeit konstituieren. Das Attribut "weiB", zweimal vemendet, betont die 

ptuifïzierende Qualitat des Lebens bei Sophia. Und sogar die Metapher des Grabes verliert 

üuen Schrecken: Das Grab ist im bibkhen Sinne nur die Station vor einem neuen Leben; 



und auch des Grab gehgrt insofem in die Kategorie da obengenamten BegriEe, die sich fast 

ilberdeuîiich einei psychodytischen Deutung anbietea Die Frage ist: aus wessen 

Perspektive? Der Erzahler beschrankt sich in diesem letztea Kapitei, ausdriicklich als 

"Finale1' bezeichet (EA 652), auf die Perspeidive einw Figur (Etzel). Me direkte Rede ist 

dabei nun Teil nicht mehr in Anmhnmgsstrîche gesetzt, um die Unmittelbarkeit ni 

verstarken. Die Perspektive d e r t  sich der etlebten Rede, ohne jedoch die 

Vergangenheitsform anzunehmen, und wird von Enahlerkommentaren eqhzt .  Letzîere 

beziehen sich ebenfalls ausschlieBlich aufEtze1: "Er darf annehmen, sie habe ihn nicht 

bernerkt, aber Sophia ist sehr sensitiv und scheint ihn b e r  ni kennen, als a ahnt" @A 

661)." Sophia und die "Aura" mystischer MOtterIichkeit werden also aus der Perspektive 

der Figiir geschildert, die aus dieser Aura die Kraft zum Oberleben schopfen wird, was den 

Leser von der Macht dieser Mystik überzeugt, ohne daB der Enahler noch expiiziter werden 

mate. Interessant ist, daB Sophia in gerade dieser letaen Passage aus der 

Ederperspektive heraus optischer weiblicher Attribue M wahrsten Sinne des Wortes 

entkleidet wird: Ihr Gewand erinnert an eine Kutre, ihr Haar kt " k m  geschnitten wie das 

eines Mannes" und ergraut von den Schlafen her @A 657), und sie ist imstande, nicht nur 

den gleichen 'Xraftstrorn" wie Marie ni verkorpem (woflir sie dann wieder jünger 

erscheinen muD), sondern auch den des dynamischen EMusses Joseph Kerkhovens5' als 

mânnlicher Leitfigur. Der Zug der Askese 1aBt Sophia also nicht nur ZUge einer alterslosen 

Die Hauptverben des Satzes shd hier pmblematisch, da das aste e h  W- um eh Fdcûm 
ausdrllckt, &s &te, mit der Konjtmkîion "und" dnekt angischlossen, diese Sichcrheit wieder 
mtïddmmt md &mit einen PerSpektivwecbel vom Enahler aPiick zur Figur voibeht. Es bleibt -ch, ob 
es der Leser hier mit d e r  bewuBten Eioschrilrikung der Perspektive d e r  cher umdlkûrlichen stilistischen 
NachlDlssigket ai ~ r n  hat. 

59 Bezeichnendenwise wird die Figur da Marie Kerkhoven imma mit Vomamen bezeibet, wataend 
der Etzahler mit der NHhe ai Etzel Adeqast und Joseph Kerkhoven spielt, indcm der Vomame seIten 
g e ~ a i s o s i ~ w i r d ,  



mythischen Mutter annehrnen, sondern Spi.ihialia[t wird gieichzeitig subtil zum mannlichen 

RinPp Pncickgeflihr. 

Eine ebensolche alterslose mythische Mutter begegnet uns in der Gestalt der Frau 

Eva in Hesses Demian (1  9 19), der Geschichte des jungen Emil Sinclair, dem sein 

geheimnisvoller Lebensfiihrrr Max Demian den Weg zum 'eigentlichen' Ich weist: "[ ...] ich 

beginne die Lehren ni horen, die mein Blut in mir rauscht"? Hesses Held stellt die Frage 

nach dem eigentlichen Sinn des individueiien Lebens, bleibt jedoch zdichst der Immmenz 

verhaftet, obgîeich er das Ungeniigen seines bloBen Da-Seins schmerzlich spi&' Demian 

erm6glicht ihm die Erkenntnis eines môglichen anderen Selbstverstandnisses, einer 

Tratl~zendenz zum Jenseitigen, symboiisiert in der Gottheit Abraxas. Demian zeigt dem 

existentialistschen Helden die Wahlmoglictikeit: "sich ai ergreifién oder vor sich ni 

fliehedm Der Weg ni sich selbst fOhrt in Hesses Roman nicht aber die Einsicht in 

geseihchaftliche Zusammenhange, sondem Uber die radikale Subjektivitat. An diesem 

Punkt kommt Frau Eva ins SpieQ, deren Name als %rschrift des v ~ r l ~ e n  der acht 

Hermann Hesse, Demian (Berlin: F i e r ,  1920) 1 1. ( Sigle D) 

6' Wie WeiB' Protagonisten steht Sinclair £Ur ein exisîentialistisches Heldenîum und ftfr eine 
Subjektivitat, die elitaren Charakter hat: "[...] und ich gewOhnte mich daran, meine Altersgenossen etwas 
verkhtlich als Kinder anzusehehw@ I Og), er wird ann "- und Sternw(l 16). Vgl. Vs 72,74 sowie 8 1 
(auch fiir den Verschender bleibt die Muchî in sinnliche Genûsse wie fk Sinclair eine vorûbergehende 
Erscheinq, die die grundsgtzliche Integritat der Ich-ErdlhIer ni& arrlicksimmt), Vf 16,18 (Wie Sinclair 
zcigt er hummi&chen Lesehmger und ist in der Lage, durch die AuSStrahliaig Personlichkeit mdere ai 
"Trabantcn0m reduzieren), Az 7,49. 

" An diesem hinkt zeigen sich si- Uritaschiede zum " ~ t i a l i s t i s c h e n O  Heldeanmi bei 
WeiB (DeEmm), bei dem die Helden dan credo, quia abSIPdum ohne die U- eina Figur mit ZQen 
cher rnytbidml Muâter ausgesetzt werdea. Entsprechende Figiaca finden bei WeiB k&en Eingang m die 
spaten Romane, so dai3 das Feminine als TrQcr &er "ndenated, ncmhgmcnted idenîity" (Rita FeU,  
Gender of Modemiv (Cambridgt/London: Hanwd Ünivasity Press, 1995) 37) in den Texten der Exikeit, 



Kapite1 des Romans ihre Bedeuilmg fùr das folgende Geschehen betont, Ihre Gestalt ist 

jedoch nicht o h e  einige Vofiiberlegungen ni den Motiven Mutterschaft und Miitterlichkeit 

in diesem Text zu verstehen. Die eigene Mutter Sinclairs wird in die Dichotomie der heuen, 

saukren Welt der Eltern und der von den Dienstboten repraSentiierten diinklen, 

geheimnisvollen und von roher SexuaMt gepr8gten Gegenwelt eingeordnet @ 16) und 

gewinnt chüber hinaus im Roman kaum Bedeutung. An siPnifilranter Stelle ûitt sie jedoch 

in einern Ttaum des I c h - E d e n  in Erscheinung, der die Begegnmg mit Frau Eva 

anitiPpiert und in der Vermischmg der beiden Figuren Frau Eva ais matemale Prasenz 

"Im Hause kam mir meine Mutter entgegen - aber als ich eintrat und sie 
umatmen woiite, war es nicht sie, sondem eine nie gesehene Gestalt, groB 
und miichtig, [...] und trotz der Wchtigkeit ganz und gar weibtich. Diese 
Gestalt zog mich an sich und nahm midi in eine tiefe, schauemde 
Liebesumarmung auf. Wome und Grausen waren vermischt, die Umarmung 
war Gottesdienst, und war ebenso Verbrechen" @ 147). 

Diese Figur wird vom Ich-Errahler als seine eigene Annrfung der Gottheit Abraxas 

interpretiert: Abraxas, der in der Tradition C.G.Jungs die Totalitat der menschlichen Psyche 

ohne die moralischen Vorbehalte bürgerlicher Existenz repmentiert:" 

"Wonne und Grauen, Mann und Weib gemischt, Heiligstes und Wlichstes 
ineinander vedochten, tiefe Schuid durch zarteste Unschuld zuckend - so war 
mein Liebestraumbild, und so war auch Abraxas. [...] piebel war beides, 
beides und noch vie1 mehr, sie war Engelsbild und Satan [...], Mensch imd 
Tier, hkhstes Gut und Zu&ntes Bases1* (D 147). 

die sich formai und inhaltiich "so gesehen der Hcr~usforderung durch die Modane aitziekn" @elfmann 158), 
keinc utopische Quaiitiit mehr besitzi. Die Munafiguren di- Zeit uFerden mi foigahdar Abschnitt in der 
Kategorie "mzwerlgssige MMter" mi Zeichen cher audaea Fragestclhrng ai untetsuchen sein. 

" Da0 Hesse sich zum ZeiiprmIct der Entstthung e i m  Juugschen Psychoanalyse untemg, ist hier 
d g e r  ais biographische H ï n t ~ d i d O r m a t i o n  denn als Vsweîs aufdie Herkimft da Symbole im Roman 
und die Bukatmg des UnbewuBtcn d e  der w'blichen Anima-Figur (Frau Eva) zu lesen, 



b i t s  in ihm Fotogde erkennt Sinclau in Frau Eva sein Traumbiid wieder @ 

203). Im vorletzten Kapitel mit der Iiberschrift "Frau Eva" tntt sie - wie Sophia also erst 

nach der Exposition und dramatischen Entwicklung - persBnlich in Erscheinrmg, mit 

"schwarzen, uuergründlichen Augen" rmd emem 'keifen, niSchm Mund" @ 21 7). Mit 

diesen Attribuîezi wird die emtische Anziehungskraft hervorgehoben, die sie auf dm 

Ich-Erzahler ausiibt: 'Mein KuB m& undttlich m ihren mfen Liebeslippen wühien" 

@244). Wenn er ihre Uber ihn erotische Vdügbarkeit phantasiert, nennt der Enahler nur 

den Namen "Eva", w h n d  sie sonst als 'Tmu Eva" figuiert und mgesprochen zu werden 

w[hischt @ 222). Wie Sophia Andergast k t  sie erstaudich jugendlich, "seaffund fàltenlos" 

gebiieben (D 220). Und wie Sophia ist sie eine androgyne Erscheinung, die in der 

Wahmehmung des Ich-Enahlers bisexuelle Ztige annimmt: 

"Das war sie, die groh, fàst mamiliche Fraudgur, h m  Sohne ahnlich, mit 
Ziigen von Mütterlichkeit, Ziigen von Strmge, ZQen von tiefer Leidenschaft, 
schon und verlockend, schon und unnahbar, b o n  und Muîîer, Schicksal 
und Geliebte" @ 203). 

Wie Sophia wird sie mit Attributen gekennzeichuet, die auf eine '%oheW Stellung 

binweisen - bei Sophia wird die geographische H6henlage metaphorisiert, bei Frau Eva die 

tnig" @ 217), wird ds "KSnigliche" bezeieb.net @ 218) und soli dem Ich-Enahler zur 

"Gottin" werden (ibid.). In ihrer Erscheinung und Position erinnert sie somit nicht nur an 

Sophia, sondem auch an Laurence in ''Insel der G r o h  Mimer", wobei der Enâhler hier die 

Verbindung von Weibüchkeit und deifcation nicht hnisch unterminiert, sondem 

instnrmentaiisiert. Das Rojekt des Textes ist es, "to detoxify his contempomries, not by 

abolishing religion and exposing it as false consciousness, but by creating a new religion", 



wie Massey es für Novalis f o d e r t  hat.@ Frau Eva wird zur 'Muttery Geliebte[n]y G o W  

(D 2 18). Verschiedene S-ge la& in dieser Figur ZUS8mmen. Frau Eva ist im Sinne 

Jungs als Animafigur? als archetypisches Wesen ni vetstehen. Sie steht im Zeichen des 

nostalgischen Paradigmas und damit der Utopie eines "imagined paçt" (Felski 59). Sie 

h e r t  beispieheise an Lou Andreas-Salomés Konzept, wie es in Der Me& oZs Weib 

(1 899) vorbereitet und in Zum 2"'' Weib (1 9 14) fomuliert i d 6  Weiblichkeit steht in den 

genannten Texten fiir elemmtare Bisexualitgt, fiir ein autonomes und imdiffkenziertes Sein, 

wie es ebenso und ebenfds unter nostalgischem Voneichen von Simmel formuliert -de: 

"This yeaming for the ferninine as emblematic of a nonalienated, 
nohgmented idenMy is [...] a crucially important motif in the history of 
cdturai represenations of the nature of modemity" Feiski 37). 

Es gilt d e d o l g e ,  die individuelle Repmefitation ni kontextualisieren, um 

dasselbe ideologische Projekt hinter Texten mit durchaus unterschiedlichen Positionen in der 

Literaturgeschichte m finden. 

Frau Eva steht weiterhin für "maternity eroticized" (Gelpi 43). Immer wieder wird 

ihre Mütterlichkeit in Erscheinung und Verhalten hervorgehoben ("Sie lachelte mutterfich" 

@ 21 7)), sie ist die "Mutter aller Wesen" @ 223), und der I c h - E d e r  fühlt sich ihr 

gegenaber wie ein Sohn, aber auch e h  Liebender (ibid.). Und auch diese Erotik ist nicht 

ohne Ambivalenz, wie das Aîtribuî des "Ditxnonischen" (D 147,203), das wiederholt 

angebracht wird, zeigt. Hier zeigt sich die Wahmehmung der mythischen Mutter nicht nur 

als Vetlockung, sondern auch als Gefàhr? die Sinclair îreudig akzeptiert, da die Religion des 

- 

Marilyn Chapin Massey, Ferninine Soui: The Fate of an Ideai (Boston: Beaum Press, 1985) 22. 

66 LOU Andreas-Salomé, "Da M-h 4 s  Wcib: Ein Bild im UmriB, "Neue Deutsche Rtmdschau 10 
(1 899): 225-243; dies., "Zum Typus Weib, "Imaao 3 (19 14): 1-14; repr. m Die Psvchodvtische Bewermng 
3 (1931): 123-137. 



Abraxas, für die Frau Eva steht, eben die T o m  konstNktiver wie -ver Elemente 

der menschlichen Psyche, Licht unci Schatten, rqxihmtiert: "Was nicht in w selber ist, ngt 

uns nicht auf' @ 175). "Divine numinosity" (Gelpi 72) wird Frau Eva mgeschrieben, doch 

das transformathe Potential dieser weiblichen Gottlichkeit ist in Hesses Text nicht mehr nu- 

im Sinne schützender und Mhrex~der Weibiichkeit zu verstehen. Die Theoretiker der 

femimne s d  konstnlleren sie ais "matked by the continual fluidity of finite forms, the 

experience of a unity that genrrates [...] difkence, and the primordiai tmth of nurture'' 

(ibid.). Hier wird es interessant, Frau Evas Position in der sie umgebenden Gnippe ni 

betrachten. Auch sie tri@ das auf Kain verweisende "Zeichm", und sie leitet Sinclair in die 

GNppe der Xainiten': "[ ...] ich war bereit, mich von ihr feihren ai lassen und nicht nach dem 

Ziel ni fiagen" @ 220). Das Ziel dieser Mânnergnrppe kt nun keinesfalls eine Ethik der 

Fiinorge, sondern sie M e n  sich "wie Kain" dani bestimmt, "Furcht und HaB ni erregen 

und die damalige Menschheit aus einem engen IdyU in ge&liche Weiten zu treiben" @ 

228). Von Frau Eva heiBt es, sie war "bei solchen Gespdichen [...] oft dabei, doch sprach sie 

selbst nicht in dieser Weise mit" @ 229). So ist sie zwar das Zentnim der des andere ais 

phihthropischen Gruppiemg um sie und Demian, doch üue sprachlose Rasenz 

ermOgiicht es dem Erzilliler, wie in dem bereits zitierten Satz angedeutet, sie ais Figur ni 

erlialten, die von den bistonschen Konnikten weniger berIlhrt ist als die m e r  um sie und 

daher die ds  grundsatzlich weiblich angenommene Faisorgeefhik nicht adhgeben braucht. 

An dem Entwurf einu neuen Gesellschaftsordnung, den ihrr PdWnz Brdert, nimmt sie 

I d c h  nicht planend teil und kann sie nicht teilnehrnen, um nicht den vom Erzahler stets 

betonten mûtterlichen Aspekt ihm Roue aufgeben ai müssen. lhre MMteiEchkeit wird hier 

duchaus im traditionellai Sinne, doch wieder unabhangig von biologischer Mutte~chaft 



betrachtet, wie es bereits in I '  der GroJen M i e r  sowie &el Andergart ebenso geschah. 

Zwar ist Frau Eva die Mutter Demians, doch es scheint sich eher um eine mystische Einheit 

ais eine familiale Bindung ni hendeln. Ei. Vater taucht bezeichnenderweise nicht aufund 

spielt in dieset Einheit keineriei Rolle. Diese Miitteriichkeit der Frau Eva wird nun in den 

Kontext einer von mffnnerbtindlerischem Geist g-en Gmppiefung gesteut. Im gleichen 

Kapitel, cias den Tite1 Trau Eva" Mgt und Sinclairs Initiation in die Gnrppe der Kainiten 

aun Inhalt hat, n e ~ t  Sinclair Nietzsche als Seme hauptsachliche L e m :  "Mit ihm lebte 

ich" @ 205). Nietzsches Vision eines neuen Menschen, der so veriindert wate, "daB ihn die 

&omischen Kategorien des aiten Menschen überhaupt nicht mehr beriihren'"', kreierte im 

Zwammenhang mit der Negation des christlichen Glaubeiis als einer geistesgeschichtlich 

komtitutiven Kraft eine transzendentale Leerstelle, die in den Kreisen um Stefm George, 

Maximilian Harden, Ham Bliiher oder Walther Rathenau mit anti-rationalistischen 

Quaiitatskritenen gefllllt werden konnte (vgi. Bergiar 83). Die Kainiten und ihr 

Abraxas-Kult sind also keinesfalls als ahistorische Vision Hesses zu sehen. Dem 

Abraxas-Kult sind nidem duchaus vitalistische Ziige nmisprechen, was ihn wiedenim in 

die Nahe der oben genannten historischen Gnrppienmgen rùckt, wenn auch als obskure 

Geheimgeseilschaft dargesteilt. Einige dieser Aspekte a d e n  sich auch in dem bereits im 

Zusamrnenhang mit der Bachofen-Rezeption gemmten Denken und EinfluB des 

Psychoanalytikers Otto Gross. In einmi 191 9 in Die Erde ver6fféntlichten Essay beschw6rt 

Gross den Kaixrsmythos als Urbeginn revolution6ren ~rotests.~ Zudem versammelte er vor 

67 Peter Berglar, Walther Rathenau: Ein Leben zwischen ehiloswhie und Poiitik (Graz: S t -  1987) 
79. 

" Vgl. dam Martin Green, The von Richthofen Sistess: The Triuumhant and Traoic Modcs of love. 
Else and Frieda von Richtûofea ûüo Gross. Max Weber and D.H. Lawrence (New Y&. Basic Books, 1974) 
72- 



dem Ersten Weltbieg in Ascona eine an~vchistische Gemeinschaft um sich, die dem sog. 

Astarte-Kuit huldigten (h 64). Gross1 intensive Bachofm-Rezeption m d e  diirch die 

Mûnchner Kosmriche Rmde (1 897-1903) um Woifkkehl und Mages angeregt Wir haben 

hier eine interessante Pardele, wenn nicht mehr, ai Hesses Text, was diesmi wiedenim 

symptomatische Bedeutung zuweist 

Es werden im Demian a&r Frau Eva keine Frauen in zentraler Position erwahnt; 

wir haben es mit einern Mannerbuud ni tun, in &m auch Frau Eva nur eine passive Rolle 

nigewiesen wird. Auf den ersten Blick Migt die KonstelIation auch Ziige eines Salons als 

"Ehbruchstelle des Mhtriarcfiats" in einer "patriarchafischen CeseIlschaftsordnung, deren 

politische und Mtureiie Institutionen wesentlich ~e rgese l l s cha f t l ch  gepriigt si~d"!~ 

SoÏnbart bezieht sich ebenfalls aufdie oben genamten historischen Gnippierungen, wenn er 

von einer 'Tixienmg der deutschen Ffihnmgsschicht aufmann-manntiche 

Geseiischaftsformen" spricht (Sombart 199 1,22). Auch Cho Gross bezeichnete das 

Phanomm des zeitgentjssischen Staates als von "sekundarer" Homoerotik gepriigt, die 

negativ zu werten ist, da nach Gross der sexueiie Trieb durcb den ~achttrieb kompier t  

worden und nur durch eine matriatchalische RichtungskomMia ni retten ist (Green 70). 

Jedoch scheint die Rolle der Frau Eva nicht geeignet, von einem Thbruch" matriarchalen 

Denkens in staatstragende Schichten m sprechen, da sie zwar die emotionale Stabilitat 

&aiantiert, jedoch nicht am Entwurf einer neuen Geseilschaft teilhat. Die Diskussionen des 

Romans um diesen Entwurf thematisieren dementsprechend Weiblichkeit auch nicht über 

die Rolle Frau Evas hinausgehend. Sie scheinen eher g e g t  von eher "GroBenphantasie, 

als h u n  die Idee personaler Ganzheitlichkeit verwirklichen ai komen" @Me 1 14): 
-- 

a (N ico la~  Sombart, J u m d  in Berlin: 1933-43. Ein Bai& (FrsnLfuR (Main): Fischer, 1986) 21. (= 
Sambart a. ) 



"mese] ktbnte auch als Versuch verstanden werden, das dm einzeInen 
Manu liberfordemde Postuiat der Ganzheitlictikeit [...] in einem diach 
JiIngiinge aufeewerteten 'Gnippenleib' ai erftiUen. pas Weibliche] wird 
entlastet und entmachtet zugleich, idem es das hilarmliche relativiert wie 
auftvertet. Erl6simgsbediirftig [...] erscheint der Mann, aber auch 
erlôsungsflhig durch sich selbst" (ibid.). 

Dies ist der Ort, wo auch Hesses Entwurfdas Weibliche ansiedelt und damit den 

Bereich der aktiven Kollaboration d a  mannlichen Figuren UberlaBt. Der Bereich des gro&n 

gesehchaftlichen Entwurfes soll damit entsexuaiisiert werden - man denke an Hans Bliiher 

und Car1 Schmitt: Weiblichkeit per se wird mit Anarchie und damit Staatsfeindlichkeit 

gleichgesetzt (Sombart 1991 97f). Doch das Bemtïhen um eine Entsexualisienmg scheint 

eher dam zu führen, "to draw the 'homosocial' back into the orbit of desire, of the potentidy 

emtic", wie Sedgwick es formuliert 'O. Bei Hesse wie Wassermann findet sich dieser Aspekt 

in den literarischen Text übertragen. 

h die maskuken Züge der Figur der Frau Eva, die aufden Aspekt der 

Bisexualitat verweisen, wird sie wieder in den Bereich des Mannlichen und Geistigen 

ZUTückgef*irt. Gleichzeitig kann sich das in den Kainiten reprikntierte mannliche Subjekt 

immer noch der Frau als "mythic refmt" (Felski 38) versichem und bleibt so in der Lage, 

sich den Zugang ni einer Existeru "beyond the bounds of existing symbolic and institutional 

structures" (Felski 37) ni bewahren, obne die butgerlichen Repriisentatiionsformen von 

Weiblichkeit in eine antibürgerliche Utopie miteinbeziehen ni miissen. Die maternale 

Prasenz der Frau Eva im Demiun reprkntiert also keine unwiderstehliche 

Ve-deningsdynamik als Herausfordenmg und hfhgestehngg Sie ist eine A ~ r i t a t ,  aber: 

- 

Eve KosoHcy Sedgwick Betwœn Mm: Ennüsh Limiilim aiid Male Hamowchl Desirr (New York: 
University of Columbia Press, 1985) If. Vgi. ciam auch. Klaus Theweltits umfhpiche Studie, 

hantaien, Bd 1 (Frankfrat (Main): Rota Stern, 1977) 43-45 



"The prie to be paid for the extraordmary authority carried by [ha] voice [...] 
is just the insistence that that voice is the instrument of a higher patriarchal 
utterance not h a  own" (Sedgwick 141). 

Si-t wird das Phanomen der mythischen Mutter hier a b  auch irn HinbIick auf 

eine litnarhistorische resp. diskurstheoretische Einordn~g eines Textes in e h  

Wie steht es nun mit Figinm, die selbst den Anspruch matriarchalen Denkens und 

Lebeos steiîen? Was den Protagonistinnen Hauptmanns darauftiin widerf'ahrf wurde bereits 

diskuîiert. Wie für die Figur der Freu Eva a d e t  sich auch hierfür ehe  Parailele im 

psychologischen Realismus Wassermanns: Im Berlin der KrisenjahreR m t  er die 

amerikanische Erbi. Eleanor Marschail eine exzentrische Kommune grlinden, deren 

Leitfigin und Mittelpunk sie ist und in der die Hauptfigur Etzel eine Zeitlang lebt. Sie wird 

a u  der Perspektive eines über die Situation weit hinausgehend infonniezten Erzahlers 

einge- der wertet, begriindet und cbarakterisiert. Neil Marschal1 wird ds "ungewohnlich 

kiug" und "scharfblickend" beschrieben, von einem geistigen "Schwrmg" getragen, dessen 

sie "wie wenig andere Frauen Mg''  ist (EA 439). Doch diese Quaiitat wird vorn Erzahler 

im dchsten Satz wieder eingeschrankf wo es heat, "aber sie begehrte dieses Wissen nicht"; 

und ihr Verhaltnis zur Wirklichkeit ist "iliusionistisch" (was vont Enahler mit ihrer 

"amerikanischen" positivistischen Eiosteilung begr[tndet wird, ibid.). Die Grundlage ihrer 

Kommunikationsstrategien sind "Fiktionai", die der Erzahler siiuberlich n u d e r t  und 

" Friedrich Kittler, A ~ ' b e s v s t e m e  1 8OO/l9OO ( M ~ ~  Fink, 1985). 

Zwar wird der On, Berlin, genau und explizit bezticimet, jedoch blcibt der Leser hinsichttich du Zeit 
auf Andcirtungen verwiesen (wemi beispielsweise eine Figm in &n S-fin beteiligt war uncl ein 
ungefahser &licher Abscend zu crreclincm wh), so daB Wassamami bevdt kckn  Gese- der 
2 k  J h  verfaBte, soadezo den Raman einer "\raivdmnICrise des merrschlichm BewuBtseins, wie er es 
seinen Rotagonista Kerkhovni immer wiedcr fonnuiieren IBBt. Vgl. EA 306,374,453. 



au&Wt @A 439,441). Auf der einen Seite wird Mmer wieder Nell Marschalts Verstand, 

ihre 'keibliche Phantasie fiir das Soziale" und sogar ihr "aukrordentlich scharfes 

literarisches Urteil" (EA 464,474f) dinch die Erzahershme heworgehoben - um dam 

wieder dur& Atbribute wie "mheirnliche Kraft", "imheimlicher Rausch" (durch die 

Vorlesung erotischer Schmdliteratur) und letztlich gar HHystme (EA 440,475,473) 

entwertet ni werden. Das also ist die Figur, die einer Art alternativer Siedlung in Beriin 

vorsteht. Sie wird als "Schwester-K8nigin" und die Gemeinschsft aUSdTOCklich als "richtiges 

Matriarchat" bezeichnet (EA 465). Doch diesen Anspmh 1aDt der Enahlei: weder die 

Siedlung noch deren Gaiiodgur einl6sen. Nells Egoismus erweist sich schon bald als 

grIDer als ihr philanthropischer Ruf und ihre Philanthropie als untrennbar mit dem Motiv 

perstinlicher Machtausübung verbunden: 

"[Nell] schreckte vor keinem Mitîel zurück, den vermeintlichen Nebenbuhier 
ihre uberlegene Macht spiZren zu lassen, selbst imi den Preis der Verleugaung 
ihres HeEertums nicht" (EA 496). 

W k n d  Etzel Andergast sich aus Sehasucht eben nach MiStteriichkeit (EA 465) 

mmiichst eine Kntik an Nell verbietet, wird diese Kntik aus der Perpektive Kerkhovens, des 

Seelenanalytikers prtlsentiert. NeU nimmt Kontakt mit diesem auf, um Etzels EMuB auf 

einen anderen ihrer Schüalinge fortan mit Kerkhovens Hilfe ni unterbinden: 

'Es handelt sich um ein junges Madchen, das ihr nahesteht. Das sie liebt. 
Emma Sperliag, genannt Spatz. Tanzerin. Blutjung. SM. Und so 
phantastisch es sich anhOrt bei d a  dgemeinen Zustand, u~lschuldig wie der 
neue Tag" (EA 341 f). 

Kerkhovm steiit bereits auf der folgenden Seite k i m  Anblick Emmas fest: "die 

hat was" und mkhte "aufailes andere bauen als gerade üire Unschuld" (EA 343) - was sich 

in der Folge als die zuûeffendere EinschéEtmmg Emmas mveist, so dal3 Neils 



Urteilsvenn8gen &III le se^ von voniherein ais getrûbt etscheinen md. In einer andemm 

Szene lehrt Emma NeU einige Tanzxhritte, *"die nicht eben dnent sind" (EA 468), wobei 

Nell einen Anbiick bietet, der beide amuiert: " [...] ein Doppelgeliichter bricht au,  BaB und 

Diskant" (EA 469). NeU iibemimmt sowohl beim Tanz als auch im Gelachter den 

miùinlichen Part und "ist tiefgertihrt. Ihre Augen leuchten noch, ais Emma libgst 

verschwunden ist" (ibid). Etzeis Enthûilungen s a  sie ein trotziges 'Ich habe nichts geh6rt 

und wiU nichts geh8b haben" entgegen, wonach sie "zweimal durch das Zimmer [geht] mit 

Schritten wie ein Mann" @A 472). Wiihrend W a s s m n a ~  seinen positiven weiblichen 

Figura geme "mannliche" DenRweisen und hbenhafte Zûge zuweistn, sind die oben 

beschriebenen "m&dichenW Ziige NeUs vom Enflhler in Verbindung mit der Damteilmg 

ih hgwürdigen Ethik als negatives Signal fO;r den Leser gemeint. Das MiBtrauen der 

Figur gegenIiber wird damit nicht nur auf die sexueiie Ebene ausgedehnt, sondem es findet 

dort seinm Ausgangspunkî, wenn NeUs moralische UnzwerlaSsigkeit mit einer nur 

angedeuteten sexuellen Ambivalenz in kausalen Zusanimenhang gebracht wird Das letzîe 

Wort wird wieder Joseph Kerkhoven aberlassen, dessen Perspektive dem Leser durch die 

erlebte Rede nahegebracht wird: "[ ...] ein unbefiuchtetes Herz. Sie war wohl nur 

physiologisch eh Weib" @A 61 l)." Det Protagonist Etzd wird die ersehnte Mütterlichkeit 

" fntcressant ist, dao Wassamami sowohi mi " F A  MaiaiPusn ais auch in "-1 Andergastn &&diChe 
HomoSexualjttü themaîisiert, die H i c h  eine panz d e r e  Wertrmg erfghrt. So berichîct Kakhoven sein- 
SchIUa Etzel Andergast: "Ich habe es m eMem Fatl alebt, tman einzigartigea Müch [...], & war eine 
tragische Unûuchtbarkeit zuietzt, ich mochtc fiist sagm emt heiligc U&uchh&&t, die zu eincm formlichen 
S i l h n m e i n a n - m . "  Und&LestrerfghrtEbels~oam&alebtcnRedc:nEswarwas 
dran. Die Augm w011ten alles gedum, die S b  alles gescheckt haben, der Kamerad ist wie ein broderlicher 
Gott, in seincm Blut scbmeckst du dich selbst, aber nur die Seita#n, es k&nntn Hohe, es khncn Niedrige sein, 
sind durch Bestimmung dem eigeaea Geschlecht vethaftet [...ln( EA 377). Mamiliche HomoSexualitltt kam 
dunuach im Zeichen des hohen Mgnnerbirndes stehen irnd vamag das intc11dauclle Urteilmenaagen 
keintsfalls zu ûtiben, wie es Wascmam an der Figur des R o b e  Iden zu Be* dts Romans vorflht Noch 
weniger stellt die homosexueik Oridenmg Maskulinitst in Frage, wihend Kerkhoven Ne11 Marschall 
resimaicrcnd die Wuilichkeit mit dem Himu& e h  auffchtcpde Fniçhtbarkcit abspricht 



sis0 bei Ne11 keinesfkils finden - das Adjektiv t'unfhchtbr" signaiisiert die Unfâhigkeit 

selbstemannter Mntterlichkeit, na Ho5ungstriigexin aufkteigen. Sophias Askese und 

Spiritualit& erst wird Etzel m m  SchM der "wirwirklichen", mystischen M[itterlichkeit 

zufiihren, die mit der biologischen Muiterschaft nicht untrennbar verbunden scheint. 

Die Betrachtung der Rh. diese Thematik zentralen Figm der Sophia Andergast hat 

bereits exemplarisch klargemacht, wie problematisch eine klare Tfefllltmg zwischen dem 

Typus der "absoluten" und der "mythischent' Mutter werden kann und wie eine 

mythisierende ifberh~hung der Munerfigur in einen d m  ReaIismus verpflichteten Text 

eingearbeitet werden kan.. Die Kategorien, mit denen im Rahmen dieser Shidie gearbeitet 

wird, reflektieren die Moglichkeit fieBender Übergbge. 'Miitterlchkeit' ist nicht mehr 

eindeutig ni besetzen, wie bereits in der Einleitung dieser Arbeit angesprochen. 



Wie in der Einleitrmg zum Thema Muttediguren angemerkt, sind die Figuren als 

Ausdnick einer Esordenmg der ideologischem N o m  von 'Mutterlichkeit' ais Gegenmodeii 

zur zweckrationalen modernen Gesellschaft ni lesen und daher Uber die Ebene der Handlung 

im Text hinaus idedogisch hem. Die Bandbreite der DarSteUu11gsrnodi ist in diesem Falle 

weit geringer als es für die 'absoluten' und die 'mythischen' Mimerfiguren der FaU war, wie 

im folgenden Abschnitt zu zeigen sein wird. Die Klage un den Verlust der Mutter als 

Ausdruck der Venmsichenmg in der modernen Lebenswelt zieht sich jedoch wie ein 

Leitmotiv durch fast d e  Texte des im Rahmen dieser Arbeit behandelten Korpus und ist als 

in unserem Zusammenhaag lelevante Kategorie ni sehen. 

Am deirtlichsten kommt diese Konsistenz in Ernst WeiB' Romen nun Ausdruck, 

deren Betrachtung daher diesen Abschnitt einleiten sou. Was den Typus der 'unnilhglichen 

Muttei mter den Fi- Emst WeiB' be- so kann man eine Einheit der spiiteren 

Romane vom "Aristokraten" (1 928) bis zum "Augenzeugen" zehn Jahre spgter feststellen. 

Die Gnmdstniknn der Muîterfiguren und ihre Fimktion in der Figurenkonstellation sowie im 

Text bleiben erhalten, sobdd WeiB das Thema familider Stnikhiren und ihrer Auswirkungen 

auf das Individuum (den Sohn, der in den genamten Texten die Position des Ich-Enahlm 

eimmhmt) auhimmt und in Variationen gestaltet. 

Auf den ersten Blick tria die Bedeuhing dieset Muttedigumi gegenüber den 

Vaterfigum zurück Waren letzîere im fiüheren Werk vor aiîem mit e k  psychoanaiytisch 

gedachten Bindung an die Tochter (Slawa, Franziska, Moa, Nahar) aiifgetreten, so wird nun 

der expressionistische Gedanke der Aufiehnung gegen den Vater variiert. Weil3 gr& diese 



Thematik nicht als kampferische AblOsmg aiif, sondern &ont vieimehr die unertlWe 

Sehnsucht der SOhne nach einer ~utontat' , wie es Boetius von Oriamünde ausspricht: "Man 

lasse mich meinen Vater den Hmn nemen, ich mgchte ihn ni gem als GroBen sehen, mich 

klein neben ihm ni wissen, tut mir wohl" (A-24). 

Die Ich-Erzahler der spaten Romane WeiB' enveisen sich in der Folge der eigenen 

Vaterroue nicht gewachsen, da sie noch nicht pi einer eigenai Identitat gefunden haben. Die 

stets aukrordentlchen beniflichen Leistimgen dieser Figuren i i e h  sich mit dem 

Adleschen Mode11 der Kompensation von Miaderwertigkeitsgefùhien deuten. Auch der 

Einfld3 der expressionistischen Sehnsucht nach einer Aufl8simg des Ichs in groBere 

Zusammenh3inge muB hier ais Faktor gesehen werden. Besonders WeiB' letzter Roman, Der 

Augemeuge (1 93 8), gestaltet diese Sehnsucht auch in ihren politischea Konsequenzen. Die 

einzige Vaterfigur im WeiBschen Werk, die die erwlinschte -de Fimktion hatte 

cibernehmen komen, wird den 'Vaterlosen" in dem Roman Der Gefüngnisurzt (1 934) durch 

den Tod entzogen. In diesem Ietztgenaanten Roman weitet WeiB das Motiv der Vaterlosen 

(so der Untertitel des Romans) auf die Iust generation der Nachknegsjahre und ihre 

Onentierungslosigkeit aus: der Begriff 'Xinder" gewinnt damit über die konlrrete Bedeutung 

hinaus leitmotivischen Charakter. An dieser Stek  ergibt sich nun die Frage, was für Frauen 

den als Identifikationsfiguren und Erzieher versagenda Vatem an die Seite gestellt werden. 

Von Interesse werden ïhre Funktion im Text, ihre Konstituienmg und üire Position in der 

Hiefarchie der FigurenkomteUation sein. 

' Lsngle wist aufdie daraus d t i a e n d e  Verrhnmg von "AiisnahmemtllSChenn hui (Mngle 41). Dem 
entgpricht das Bemûhen des Helden um Inenb'trrt und Integration, das als Thana die a m d k h e  Desintegmtion 
von Fi- wie d a  Rostinriertm Olga in "Tiere in K&" abl6st. 



Wei& Roman Ber Arisfokrut (1928)f ist typisch in der Weise, wie die Mutterfigur 

die Lebenslüge als ùberlebensprïnzip im nicht begriffewn Wandel einer Gesellschaft 

reprasentiert Noch deutlicher als die spiitem "unaiveriiissigen Miltter" entspricht sie, wie 

auch die Mutter von Rilkes Maite Lowids Briggd. optisch dern Typus derfemmefragile als 

Vertreterin einer "enchopfien Aristokratie" (Thomalla 33), obgieich sie bioiogisch nicht die 

charakterïstische Unmichtbarkeit dieser Figur aufweist Die zerbrechliche, überfeinerte 

femmefiagile als fan korperlose Erscheinung steht f i r  eine sublimierte Erotik, die die Figur 

ins Ungreifbre entnickt und selber den Bsthetizistischen R ü c h g  antria. Die fragilen 

M~rtefiguren dieses Abschnitts weisen diese hgile Weiblichkeit als entleertes Ideal aus, 

das mit dem romantischen Ursprung der Figur ais spintualisierte Weiblichkeit nicht mehr 

vie1 ai tun hat.' Es sei dem himgefugt, dafi die in dieser Arbeit verwendeten Begiffe der 

femmefiagiie und femme futde nur im Sinne einer Gruppiening weiblicher Figuren in der 

literarischen Bildproduktion gebraucht werden. D.Verf. fol@ hier Carola Hilmes in der 

Methode, den Typusbegriff "der uneinheitlichen Venvendung in der Forschung 

entsprechend [...], einerseits als metaphonsches Ausdrucksmittel fÙr Weiblichkeit und 

andererseits zu deskriptiven und erke~tniskritischen Zwecken, zur Beschreibung und 

Analyse des Weiblichkeitsbildes" (Hilmes 5) zu gebrauchen. 

Auch in anderen der bisher diskutierten Texten findet sich dieser Muttertypus. Die 

biologische Mutter des jungen Phaon in Imei der Gropen Mutfer m m  Beispiel gelangt 

Vgl. Rainer Maria Rilke. Die Aufkichnunaen des Malte Laurids Briqe (Fmkfh (Main): Insei, 
1982) 27, 30. Sigle: Ma. 

'' Die eben;tàlls aufdie romantische Tradition ~uiickpif"uhrende Figur der femm4 f i l e  und deren 
Entzaubemng wird im Abschnitt dieser Arbeit ni behandeln sein, der sich mit den hizenienrngen der Pime' 
M t .  



keinesfàlls ni spiritueller Miitterlichkeit, sondm bleibt aufdie "Fiibnrngfl ihrrs Sohnes 

angewiesen (I 34). Wie die Mutter des Aristokaien fordea sie eh "schwesterliches" 

Verfialtnis zum Sohn (ibid.), um sets dessen Unterstütning einfordem zu kônnen. Ihn 

physische Zaaheit uud psychische Instabilitat fUut zu einer t8dlichcn Erkrankung. Noch in 

"todesnaher Euphorie" (I 35) folgen ihre Âu~erungen und ihr Verhaiten dem Sohn gegenüber 

dern hier skizzierten Muster. 

Eine âhnliche Konstehtion finden wir, wie gesagt, für Rilkes Malte Lari& Brigge. 

Die "nrte und schlanke Muüm" (Ma 27) mit dem "versch.Iossenen, aber iîberall 

durchscheinenden Gesicht" (Ma 71) vertraut nrn dem Sohn üire Nadelphobie an (Ma 72) und 

kreiert für ihn und sich einem fur andere u~lzug&@ichen Bereich des 'WV: 

'Nur wenn wir ganz sicher waren, nicht gest6rt ni sein, und es dammerte 
drauBen, konnte es geschehen, daB wir ms Erinnemgen hingaben, 
gemeiosamen Erinnenmgen, die uns beiden alt schienen und [iber die wir 
lachelten, denn wir waren beide groB geworden seittierl' (Ma 82). 

Der Ertahler erinnert sich au die ''Welt dieser Fieber" (Ma 83), in der immer wieder 

seine eigene Identitiit von der Mutter nepiert wird, indem er die Rolle der "Meinen Sophie" 

ni libemehmen bat, die dam gemeinsarn mit "maman" die Unarten des 'Wsen Malte" und 

die "Schlechtigkeiten der Jungen irn allgemeinen" beklagt (ibid.). Es geht in der 

Wahrnehmtmg des erinnemden und reflektierenden Enahlers nicht urn ein kreatives Spiel 

mit Rollen, sondem um einen in der Retrospektive als Mhgesteilung der Ichgestalt 

interpretierten Vorgang. Auch die Einsamkeit vmbindet Mutter und Sohn. Malte in Paris 

scheint immer allein ni sein, und gieiches steiit er für die Mutter fest: "'Solche Sachent 

beschaftigten Maman, wenn sie allein war, und sie war immer dein diese letzten Jahre" (Ma 

72). Die Figur der Mutter bereitet hier also die LeanSproblematik des Sohnes vor. Sie 



geh&t jedoch nicht in den Bereich det Liebeskonzeptio11 Malte Lainids Brigges, die sich mit 

Abelone ais Ideai verbindet: Abelone ist die jüugere Schwester der Mutter, was die 

Verbindung ni letzterer wieder herstellt. Anders als die Mimer tragt sie androgyne Ziige. Es 

ist sogar eine "strahlende, himmlische Mhdi~tikeit '~ in k e r  SStimme (Ma 102): "Wenn es 

wahr ist, das Engel mannlich sind, so kann man wohl sagen, dao etwas M c h e s  in ihrn 

Stimme war" (ibid.). Abelone wird die Fahigkeit der intransitiven Liebe und die Fâhigkeit, 

"mit dem Herzen ni denken" (Malte 194), mgesprochen, wahrend die Mimer ais so 

unbezogen wie der Sohn erscheint. Ebensowenig wie die Mutter wird sie jedoch mit dem irn 

Text m e n t e n  Bereich der Sexualitat in Verbindung gebracht. 

Anders hingegen die fiagile Muttergestalt der Maaha in Rahel Sanzatas Verlorenem 

Kind, die optisch wiedenmi durchaus die Merkmale einerjkmmefiagile zeigt. DaB diese 

ûptik trügt, ahnt auch der mannliche Protagonist von an und Mt sich auf die Ehe 

mit ihr als b e d t  akzeptierte "Gefau" ein: 

" [...] eine fimndartige Gestalt, Hein, zart und doch von leichter fippigkeit, ihr 
Haar war schwarz, gl-d umgab es das Haupt und das weik Gesicht bis 
tief in die Stim hinab. [...] Ihre Bewegungen waren geschmeidig d voU 
besonderer, zarter Lebhaftigkeit, als würcien sie zum Tanz d e r  zur Freude 
getan" (VK 11). 

Auch hier h d e t  sich das Motiv des Spiels zwischen Mimer d (hier weiblichem, 

doch immer mit dern neiitralen Artikel charalderisiertem) Kind, das exklusiven Charakter hat 

wie für Malte beschrieben. AUerdings zeigt es hier deutlicher erotischen Charakter: 

"[. . .] lachte sie mit, in langen strtjrnenden Zügen wie sie bisher nur die 
Freuden der Nacht aus ihrer Brust hexvorgelockt hatten [...]. In der KIiche 
hielten Mutter und Kin& nur schwer innehaltend in k e n  kreisenden 



Bewegungm und schwer den erregten Atm ausatrnend, sich nach immer 
umschlimgen" (VK 43). 

Leitmotivisch wird Martha durch ihre Augen und deren Ausdnick charakterisiert. 

Scheinen die g r o h  dunklen Augen mn2chst ihre Fragilitiit noch ni betonen, so werden sie 

spWer immer wieder mit der Bedrohlichkeit weibiicher S e d t a t  in Verbindung gebtacht: 

die Dunkeiheit wird zur "Finsternis" (VK 10,17,60), die für den Protagonistm Christian die 

Tinstemis der Kindheit" und eh lebenslang gekhtetes Philnomen bedeutet' : 

'Durch ihre schlafesgeschlossenen Augen m t e  er üuen dunkien Blick, jenen 
weitge6fheteq nachtschwarz wogenden Blick. In ihm versenkt war die 
Finsternis der Kindheit, die er gefürchtet hatte, eine zweite, &se, unsichbar 
belebte Welt, ein zweiter dunkler Go#," (WC 60) 

Martha steht zwar für einen von biologischer Mutterschaft gepragten "Typus", der 

jedoch nicht imstande ist, wirklich um den Verlust ihres Kindes zu leiden: "[ ...] Sie -de 

ein neues Kind tragen und neue Freuden empfangen, das Leid aber dem Vater lassen" (VK 

99). Wie im ersten Abschnitt dieses Kapitels bereits auge% koDStNiert die Autorin e h  

weibliches Gegensatzpaar mit Martha und ihrer Schw&gerb Klara, die biologisch 

unfkchtbar bleibt, aber das "whmeaussb;ahlende Hm" (VK 280) bewahrt. Martha wird 

von Klara als "kalte Mutter" gesehen, weshalb sich Kiara von üu abwendet (VK 99). Den 

Thesen Weiningers entsprechend lebt Martha ohne Empfmdung, "ohne Erinnenmg an die 

Vergangenheit, ohne Gefühi fiir die Gegenwari" (VK 991, wikemd die udhchtbare Nata 

"ihr k nun belud mit der Liebe ni dem verlorenen Kind" (ibid.)! 

Vgi. hierzu die Audübungen im Ab~ch~itt ac den "absolimp" Muüerfigurcn, die auch die Position 
dcs ideaien Vaters Chriakm als Paraicf da unzuvaiassigai Mutter Martha tartersuchen. 
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In seinen sljiten Romanen bescbreibt Emst WeiB irnmer wieder, wie solche 

mtitterliche Unzulllnglichkeit fatale Foigen ftir seine Protagonisten zeitigen, weshalb an 

dieser Steile einige seiner Texte gniauer betrachtet werden soilen. geht es um die 

Geschichte der Entwicklung des jimgen Boetius von ûriamünde. In der abgeschlossenen 

Welt des Internats OnderMe erhillt s eine standesgeLl)aBe Eniehung, deren Prinzipien sich 

anschliefknd in einer materieil wie e m o t i d  problematischen Existenz nt bewahren haben. 

Das Schwerpunkffhema dieser fiktionalen Aidobiographie ist die Selbsteniehung w 

I%elwindung von ais Schwâchen erkanaten eigenen Zügai. Der Vater ist hier noch nicht 

am Sohn schuidig geworden wie die Vaterfigumn in Georg kthrmi (1 93 1) und vor allem in 

den drei spatm7 Romivlen es werden. Er IaBt jedoch den Wmch des Sohnes nach 

autoritarer Fühning u n d t  und bleibt "fem" und "shunml' (A 66). Die ersehote 

Unt-g in der Angst vor dem leitmotivisch wiederkehrenden "T." [=Tod] kann er dem 

Sohn nicht geben. Thomas Anz fomuliert dies als typisches Phhomen in einer "Literatur 

der Existenz": 

" Der auf [...] vielgestaltige Weise verbildlichte Mangel an Onentientienmg der 
dargestellten Subjelcte wird von ihnen auch als Unsicherheit, Hilflosigkeit 
und Ohnmacht beklagt."' 

Von der Mimer hingegen wird eine solche Onentienmgshilfe M Aristakraten nicht 

erhofft. Optisch zart, mit g&n "Rehaugen" (A 130), als Charakter kindlich, verspielt, 

weltfiemd und schIichtern (A 74,31), mhrr sie ihre LebenslUge auf Kosten des Sohnes 
- - - 

' Mit dieser Bezeîchnuug sinci die nach 1935 verf8Btcn Texte des Autors gmKmt Wie m da 
Einieitung ausgefUh& wunien diese Texte mit eMbezogen, da sic thanatisch wie formai der 'kl-en 
Moderne' vcrpfiichtet bIei'bea. 

' Thomas Anz, Litcratur da Exhmz Litwarische Psychomtho~rar,hien und ihre soziale Bedeuîmu im 
(Snatgart: Mttzler, 1977) 25. Obmhl Anz sich mit Taicn befhfk, die zeitlich Miher ar 

sinrigai shd  als die hier behandelten Romane WeiB', scheinï &r Hin\iViEiS doch wutvoli, da es sich um ein 
auch fùr den spaten Wei6 typisches Motiv handelt 



weiter7 der um seiner Eltem willen von ihm ais degradierend empfirndene Arbeit in einer 

Fabrik angenommen hat (A 146). Die Fremdheit zwischen Mlimn und Sohn wird von 

beiden gespürt. Der Sohn hatte in Ge- "nie an die Mimer gedacht" (A 84)9 und diese, 

sonst nicht berühnmgsscheu, vermeidet den physischen Kontakt mit ihm (A 74,130). Dem 

WeiBschen Aristokraten als Ich-Enahler wird auf seiner Identitatssuche nicht nur eine 

vaterliche Leitngur, sondem auch mütterliche Fiirsorge verweigert Im ersten der drei etwa 

gieich langen Teile wird der Ich-Enahler und seine Lebensproblematik eingeführt: die 

leitmotivische Sehnsucht nach einer viiterlichen Leitfigur (A 24,66,74,84,87f, 130), das 

Ringen mit der "Gewdt des T."[odes] (A 23) und dis realitatsferne Leben im elitarrn 

Internat mit seiner "Reinheit unter Maanm" (A 21,50). Der traditionsbewuBte Heroismus 

&d im nveiten Teil zum Hohepunkt und Ende gebracht. Er besteht aus der Beschreibung 

des Brandes, der das Internat Onderkuhle in Schutt und Asche legt, und der Schildenmg des 

diesem Brand vorangehenden Tages, der wie eine Reihung von Schiüsselszenen erscheint. 

Der dritte Teil schiief3lich konfiontiert den Ich-Enahler mit dem nicht nu. physischen 

Verlust der H e W  im Internat: 

"Das wut zeigen] war die Lehre der Schuie und des Meisters. Was ich war, 
habe ich vernichtet. Soute es so sein? SOU ich dem Schicksal danken, daB es 
ûnderkuhle zerstort hat und mit dem schonen, durch Generationen gepflegen 
und geliebten Onderkuhie auch das ûnderlaihle in mir selbst?" (A 107). 

Der Ich-Erzahler bleibt auf die Sorge um und die Sehnsucht nach dem Vater 

konzentriert, wenn er sich auf den Arbeitsmarkt begibt, um den UnterMt der F d e  zu 

- - 

Dem atspricht Freuds A&hsmg von der Sehnsucht nach dem Vgterlichen Schm ah 
gnmdiegedem Bedürfhis des Kindes. Vgl. Sigmund Freud, "Das Unbehagen in der Kultur", Studiena~~&~ 
VOL DC (F-: Fier9 1978) 204. 



sichem. Am Ende des Romans steht dsnn auch der Tod des Vaters, der dem dench-Edhier 

fieiiich we&r beneit noch naher zur M e r  bringt: 

"Aber der Abschied [von der Mutter, BR.] wird mir nicht s c h w d e n ,  denn 
ich werde noch inniger mit meinern Vater leben [...] " (A 1 5 1 ). 

Mit diesem Satz endet der Roman, nachdem in monotoner WiederhoIung immer 

wieder die behemchte Hattung der Vaterfigur und das jihmeriiche Ungeniîgem der Mimer 

vom Enahler betont worden ist. Det Zug des Kinâischen wird wiederholt als 

charaktdsch hervorgehoben. So lmiet vor einem elfienbeinernen Knizifix im Ziirmier der 

Mutter "eine der zahliosen Puppen, die meine Muîter besitzt. Es gibt Puppen in ailen 

Winkeh des Raumes [...]" (A 13 l), womit der einnge spirituelle Zug der Mutter ais Unreife 

deklariert ist. An anderer Steile ist die Mutter "geradezu kindisch vor Freude darüber, dal3 

sie sich aus der umfangreichen Speisekarte das Leckerste aussuchen kann. Der 

besorgniserregende Zustand meines Vaters stort sie bei ihrer Freude ebemowenig wie mein 

Bedühis nach Ruhe in den Vonnittagsstunden" (A 146). 

Diese Mutterfigur erscheint gleichsam als Negation des zeitgenilssischen 

Nomenkanom der Miitterlichkeit. Es werden interessanterweise keine kausaien 

Beziehungen zwischen ihrern Wesen und den N6ten des jungen Ich-ErzWers hagesteut, der 

nicht e h  einziges Mal die Sehnsucht nach Mütterlichkeit formuliert, sondem sich 

ausschlief3Iich auf den Wunsch nach dem leitenden Vater konzentriert, womit die maskuiine 

Existenz gleichsam autark gesetzt wird. Da die zeitgen6ssische Iblogie jedoch als Subtext 

einzubeziehen und die Psychoanalyse zur Entstehungszeit des Romans a u  dem Diskurs 

nicht mehr wegzudenken ist, mtizipiert hier die Autorinstanz e h  Rezeptionsvethalten, das 

die im Text implizit gebliebenen Verbirndungen herzu~fellen hat. DaD die HersteIIung àieser 



Verbindungen ais vom Autor intendiert a11~~11ebmen smd, M g t  ein Blick aufdie im 

folgenden zu untersuchenden spHten Romane des Airtors. 

WeiB dchster Roman Der Gefmrgniscazt ader Die Vaterlosen (1934) spielt in der 

Nachkriegszeit und ist gepritgt von tiefgreifender Venmsichmmg der Protagonisten, die 

bezeichnenderweise mit dem Begriff 'YaterIosigkeitn, S.O., erniBt werden SOU, wie es b i t s  

irn Aristobaten geschah. Der komkte Ge5gniSant Komad gedt durch das Bemuhen, 

seinen kokainabhangigen, mter Mordverdacht stehenden BNder Rudoifni bepifen und ni 

entlasten, in die Halbweit der Schieber, SpieMiIen und Bordelle. Es geht weniger um das 

Ausleuchten individueiler Haltlosigkeit ais vieimehr das Einordnen in einen gleichsarn 

soziopsychologischen Kontext, hierbei an den Ansatz Wassemiaans erinnemd, ohne jedoch 

dessen ikrhOhender Darstellungsweise Zuflucht ni nebmen. Wahrend der Beginn des 

Romans formal einer Reportage nahesteht und ein Chronist den Leser Iiber die Situation 

hinausgehend infonniert (hier zeichnet sich der Ein£luB der neusachlichen 

Dolnunentarliteratur ab), geht der Enahter (ab S. 47) dani aber, durch haungen 

Perspektivwechsel mehrere Handlungsstrange parailel ni verfolgen und die Figuren sich 

selbst durch direkte wie erlebte Rede charakterisieren ni lassen. Ohne daB der Erzahler 

eingreift, enthililen sie im Sinne einer novel ofchara~ter'~ handelnd ihr Wesen. Der 

Fortgang bleibt den e d t e n  Figuren abedassen, die sich mar  in ihrem Verhslten und ihren 

Beziehtmgen meinander hdern, jedoch in ihren cfiaralderlichen Eigenschaften konsistent 

bleiben. Der Enahler liefert die Hiatergnmdinfodonen, oft durch das Mïttel der 

~etrospektive." Es geht dem Autor hier um e h  nllmahliches Aufdecken von Eigenschaften, 

'O Franz K. Stauzei, Tmische Fonnai des Romaos (GoeCingen: Vandenhoeck, '"1 981) 61. 

" S. zum Beispiel Ga 81E 



die ah solche jedoch stabil bleiben, und vor ailem um e h  Herausarbeiten der Bedeutimg der 

einzehen Figuren innerhalb der Figurdconsteiiation. 

Die Figur der Muîter wird dabei ZLLI1aChsî nur aus der Au&npetspek.tive kmgp in 

ihrer Schwermut und Isolation skizziert (Ga 35). Erst im nveiten Teil des in dem 

der Erz&.ier die Hintergriinde der Familie D. addech, gewimit diese Gestalt an Bedeutung. 

ïbre Reaktion aufden Verlust des Mannes wird nun a u  der henperspekthe beschrieb; 

der Wechsel zwischen personaler Erzahlperspektive und erlebter Rede wird eingesetzt, um 

sukzessive die Distanz nim Leser ni verringern (Ga 89). Erscheint die Mutter ni Begim 

noch von allni g r o k  Selbstbehmchung gepfigt (Ga 92,177). so wandelt sich das Bild zu 

dem einer "blassen, abgezehrten, ergrauten" Frau mit "ruhelosen, Uren, verstorten Augen" 

(Ga 1 1 1). Der Bericht aber den Beginn dessen, was mit dem klinischen Terminus der 

reaktiven Depression bezeichnet werden konnte, erfolgt aus der Perspektive der Figur. 

Z-hst ist noch eine EnahlerSfimme an der Weitergabe der Gedanken beteiligt. D m  

erfolgt der h r g a n g  zur erlebten Rede, und schlieBlich lassen eingestreute Fragen und 

Ausrde die Grenze zum innerm Monolog verschwimmen, obgieich dessen eigentliche 

syntaktische Merkmale nicht gegeben sind (Ga 1 10-1 12). WeiBt Interesse an 

psychopathologischen Fragen führt hier ni einer klinischen Exaktheit der Beschreibung: Die 

Betroffene will "sich klein machen", leidet unter einem Phantomschmerz und unter 

Angsbustanden (24 1 -243). 

Teil IV des Romans setzt mit Reflexionen und ENuieftmgen der Mutter, die sich zur 

erzijhlten Ztit in einer NexvexMhik befindet, eh. Der Enahler tria hier v6Ug zurück, und 

der Leser bleibt auf die Innenperspektive der Figur veNYiesen (239-259). Die von ihr 



geiidkrten Selbstvode" beziehen sich vor ailem aufihre Roile als Mutter, der sie nicht 

gentig zu haben meint (24 1,246), w h d  ihr die Madonna ah "richtige, voliko~~l~llene, 

schuldlose Muîîer" (240) vor Augen steht. Der Leser erlebt auch die entscheidende, den 

HeilungsprozeB edeitende Tmumszene aus ihrn Perspdnive mit Die alebte Rede wird 

zwar irn Prateritum weitergeftihtt, die Satze jedoch nur mit Kommata voneinander getrennt 

und das Tempo erhoht, bis schlieBlich ein Diaiog zwischen der Mutter und dem Sohn Rudolf 

in direkter Rede ohne inquit-Formein wiedergegeben kt. Dieser Traum verringert die 

qualenden Schuldgemhle, da die Mutter Un Tratull, anders als in der Realitat des 

Romangeschehens, das Verüauen ihns Sohnes erlebt und ihm durch das Decken eines von 

ihm begangenen Diebstahls edolgreich na Seite steht. 

Mit dieser Mutterfigur entfemt sich WeiD von einer die Mütterlichkeit biologistisch 

verki&emden Geschlechtsromantik, wenn auch das Ideal der absoliden, aufopfernden Mutter 

(Madonna) bleibt unci die reale Mutter im Roman an der Nichterfüllung dieser ideologischen 

Nom ~gninde  n, gehen droht. Dem auch sie versa@: Sie kann den pflichtbedten 

Konrad nicht wirklich lieben und den labilen Rudolf weder nirllckhalten noch ihm 

Onentierungshilfe geben, wie der Richter kritisch bernerkt (Ga 24 1, 165). Anders ds die 

tibrigen unniverliissigen Muer in den Romanen des Autors ist sie jedoch nicht in der Lage, 

mit einer harmonisierenden LebenslIige ni existieren. An ihrer Petson wird nicht nur die 

realistisch geschilderte Depression in der Folge eher akhien Veriustcrfiihning vorgeflihrt, 

sondern auch der Zusammenbruch einer geordnetm Idtution und Geseilschaftsform. Den 

"Vaterlosen" wird nun auch die stabilisierende Kraft der Mütîeriichkeit genommen. Der 



niemals ausgeschriebene Nachname der Famiîie 'P." k-te demnach auf Deutschiand 

insgesamt hinweisen. 

Intmpretiert man dam den Roman fiber die individdpsychologische Pmblematik 

hinsusgehend, so kann man die Figur des sich selbst exziehenden, vef8ntwortMgsbewuBten 

Komad (Ga 106), der anders als die spateren ProtagOniSfen WeifY ist, seine Vaterroiie 

aUSZUAillen, sobald er sich von der "blinden, hiindischen Liebe" (Ga 271) ni seinem Bruder 

befieit hat, als Hofiuugsîriiger deirten. Dem d e  entsprechen, daB WeiB1 Essay '&r die 

Liebe" (1 91 8)') im Hinblick auf dm politischen Aspekt die gleiche B e ~ c h k e i t  wie der 

Roman aufweist und es dort heiBt: "Die Zeit ist so, daB Biindheit vielieicht Freude d d e  

Seligkeit w h ,  sicher aber Unrecht i a  Ich will nicht blind sein" (KdE 48). 

In WeiO' spateren Romanen" verliert die Gestalt der Mutter aufden ersten Blick 

gesehen an Autonomie. Sie v-kt jeweils durch eine Anpasmg an die dominierenden 

Vatefiguren und durch ''Verrat'' am Sohn (der Verschwender wird gegen seinen Wiiien in 

ein Internat geschickt, im Augenreugen erfolgt eine VersOhnung der betrogenen Mutter mit 

dem Vater auf Kosten des ausgeschiossen bleibenden Sohoes) dessen Zweifel an der eigenen 

Liebesmgkeit (Vers 142, Vf 90) und an mogiichen Liebesbeziehungen. Die ersten 

lhgefistigen Beziehungen da S6hne werden daraufhin im Bernaen um Ausgleich ni 

Fra- hergestellt, die mfaterliche Eigenschaften qraSentieren. Der Augenzeuge spricht eh 

solches Frauenideal explint a u  und liefert auch gleich die Begriindung mit: 

" Ernst Weül, "Uber die Liebe, "Die Kimst des Erzshlens (Fmlckt  (Mam): Suhrkamp, 1982) 47-5 1. 
Sigie: KdE. 

" Ernst WeiB, Der amie VefSch- (FnmLfun (Main): Suhrkamp, 1982), Sigle: Vers; dar, & 
VerRIhrer (Frankfiat (Main): Suhrkamp, l982), Sigle: Vf; dm., Der Aupeflzeu~e (Fr& (Main): 
Suhriramp, 1982), Sigle: Az 



'?ch dachte dabei nicht an eine sehr junge, sehr Iebensgierige Frau, ich 
widerstrebte einern "minen GefaB", mochte es auch noch so glatt und 
zierlich sein, ich dachte an eine Frau, die etwas Uter war als ich, um die ich 
nicht ni kampfen, an der ich nie ai meifeh hatte, die selbst bei 
Schwierigkeiten unci in K0dWex.1 mbedingt ni mir halten *de. Erst spater 
habe ich erkannt, dieses Idealbiid war nichts anderes als cias - meiner Mutter" 
(Az 70). 

So wird auch an der Ehehu  des Verschwenders, Vdy,  ihre 'Ttborgiichkeit" 

hworgehoben (Vers 55,72), und der Verfuhrer sieht in der Liebe der Krankenschwester 

Karla die "Liebe einer braven Mimer m ihrem selbstqualerischen Sohn" (Vf 230). Liebe 

und Passion auf seiten der Ich-Erzahler hingegen wird mit Ftauen verbtmden, die so 

unerreichbar bleiben wie die Vater - die Sohne scheitem letztendlich an einem Konflikt mit 

odipalem Charakter. Die Mutterfiguren st6ren durch eine iibermaBige Belastung mit 

Verantwortlicbkeit die Entwicklung der Sohne und verhindern durch Vertrauensbrüche, daB 

die S6hne innerhalb der Familie die Moglichkeit der Integration und Onentienmg finden. 

Im zwei Jahre nach dem Gefangnisarzt erschienenen Roman Der arme 

Verschender stammt die Mutter des Ich-Erzahlers wie im Aristokaten ( s i . )  aus einer 

"grokn Familie" uod ist weder willens noch m g ,  sich verihderten Lebensbedingungen 

anzupassen (Vers 13,44). ihr 3uOeres Erscheinungsbild ist wiederum das der fragilen Dame: 

Sie wird durch Diminutka wie "KOpfchen" charakterisiert und ihre "Feinheit" 

hervorgehoben (Vers 70, 102, 122). Sie hat - in tîberraschend hohem Alter - eine 

Schwangerschaft nach der anderen ni überstehen. Die biologische MtrtterscM vers- sie 

dennoch nicht in die Lage, dem Ideal der Mütte~lichkeit ni entsprechen. So lehnt sie in ihrer 

Betonmg des "schwesterlichen" Verhaltnisses zum Enahler, ihrem Utesten Sohn, die 

Vermtwortung für ihn auch entschieden ab (Vers 107,192). Im Gegensatz ZUT volligen 



Blindheit gegmtiber den Fehlem des Vaten erkemt der Ich-Etzfihler, dafi sie schwach, 

egoistisch und "r[ihrseligW ist (Vers 63,28 1). Auch diese Mutter wehit sich gegen eine 

Konhntation mit der Realitat: 

"Sie h d  mich gewachsen und 'prachtvoli blühmd' aussehead, &hi  hatte ich 
in der letzten Zeit Mac, meine Sackenhalter und Socken in die richtige 
Verbindung ni bringen, de= ich war derart abgemagert, d& die Halter an 
meinen spindeldürre Beinen nicht halten wollten" (Vers 176). 

Mit geradezu penetranter Güte iibersieht der Enahler jedoch auch die meisten der 

mimerlichen Schwachen. Sie ist für den S o h  "eiazigartig", er stellt sich vor sie und belügt 

den Vater. ja er spricht von seiner " m e n ,  sfiBen M W '  (Vers 14,46, 133). Erst als 

Erwachseaer lemt er ihr "schelmisches" Lacheh ni "hassen" (Vers 3.13.157) - e h  Lacheln, 

das den Emst der Lage des Ich-Erzahlers ebenso negieren soll, wie es die leitmotivisch 

wiederkehrenden Adfordenmgen des Vaters zum Schweigen tun (Vers 28,67, 127). 

Ehe Emwicklung der Figur der Mutter ist nicht ausnimachen. wahrend der Vater 

eine Entwicklung zum Negativen hin durchliïuft und vom verspielten ûpportunisten zurn 

Spieler und Behüger wird (Vers 268,276,358). Die Schliige, die der Ich-Errahler von den 

Eltem hinzunehmen hat, lassen an den biblischen Hiob denken. Bestand ni Beginn des 

Romans und in der Kindheit des Enahlers eine enge Bindung zwischen Mutter und Sohn, so 

tritt in der Adoleszenz eine Enthmdung ein, und n u  noch die jiiagere Schwester ist & die 

Mimer "mein Kùidt' (Vers 1 O 1). 

Der zwei Jahre spter erschienene Roman Der VerjUwer gehort wiedenmi zum 

Genre der fiktionalen Lebensbeschreibung ehes Ich-Erzahlers. Dieser UbenYmmt nach dem 

Tod des bewunderten Vaters dessen leichtlebige VerRihrerrolle, bleibt jedoch zwischen 



dionysischer Sinnlichkeit und adytischem Vastand gehgen. Wie Demian beendet der 

Be* des Ersten WeItkneges das Ringen des Protagonisten um seine Identitat und bietet 

ihm die Mblichkeit der Integration in einer h6heren ToMitat. Ebenntlls dem Demian 

entsprechend bleibt dies mit einer elitaren Haitung vert,unden. Der Protagonist wiii, aber die 

"Masse" erhoben, "das kalt und Iiberlegen erietien, was sie in Dienst und Phrasendunst 

sklavisch eriebten" (Vf 412). Hier tritt die Mutterfigur rasch nigunsten der im BewuBtsein 

des Enahlm domhantesen Vaterfigur ~urück'~. Die Dominanz des Vatm bleibt bestehen, 

ist jedoch nicht an dessen physische ~ I I Z  gebunden und bleibt nach seinem Tod 

unveadert erhalten, wahrend die Auseinandersetning des Enahtem im Handlmgsverlauf 

mit der Mutter erfolgt. Auch diese Mutter wird als ungewOhnlich "schh" beschrieben; sie 

isî groli, schlank und dunkelbaang (Vf 7f). Als ehemalige Lehrerin bleibt sie eine eher 

stnnge Erscheinung, und erst der Vater hat in ihr das Bedtse in  ihrer Schonheit geweckt 

(Vf 120), wie sich die Beziehung zwischen dm Eltem auch als eine ausgesprochen erotische 

darstellt und diesbeziiglich von den Eltempaaren der mderen Romane unterscheidet. Die 

sexueil gefbbte Eifersucht des Sohnes nchtet sich dabei vor d e m  aufden Vater als 

Liebesobjekt, wird aiso der Freudschm Konzeption der Mipaien Problematik 

"Ich wuBte WON, daB es ziemlich schmenhaft war, aufden schrnalen Kanten 
der nebeneinanderstehenden Betten ni schlafen. Denn das war mein mir von 
beiden angewiesener Pl& Aber was tat ich nicht des ,  um ihm nahe ni sein! 
[...] Und er, in seiner g r o h  OIite, gab mir sogar e h  Kopflassen [...] und 
belohnte mich durch einen seiner seltenen, rauhen und festen Küsse dafiir, 
daB ich mich in meiner Iiebenden G r a d e i t  zwischen ibn und sie gedrihgî . 

hatte" (Vf 10). 

lS Zur Bedeuhmg des Vaters bei Ernst Weil3 vgl. LIlngle 198 1 Jowie Beaîe Kcmpf. UntcrsuchtaiPen ni 
n Geor~ Letham - Ara und MUrder", maScfiscript. (Frankfipt 1989 ), 3%û,69-74. 



Die Konkurrenz zwischen Mutter und Sohn um den Vater wird vom Ich-Enahier als 

eine auch der Mutter bewuBte geschildert, wobei die iibersteigerten Formulienmgen den 

Leser b i t s  an der Zwerliisigkeit dieses Erztihiers meifeh lassen miissen. 

"Mit immer Stark-, aber nur noch stillerer Liebe wollte ich bei m e k m  
Vater sein. Sein Trabant ni sein, war mein Traum. Er aber ahnte nichts 
davon, und meine Mutter sagte mir da& mit einer Art Triumph, ich mUsse 
ais g r o k  Junge encüich lemen, mit mir selber fcrtig ni werden" (Vf 18). 

Das Adjektiv "schBnl' wird in diesem Text erheblich tifter als im Zusammenhang mit 

der Mutter, wo es zmiichst und in konventioneller Weise verwendet wird, aufden Vater 

bezogen gebraucht, besonders wenn es um die Beschreibung von dessen Gesicht und m d e n  

geht, wo das Attribut "schon" eine -se Beschreibung ersetzen mu8. Dem entspricht die 

Eitelkeit des Vaters und seine Liebe ni auffailenden Ringen - e h  Zug, der die Verbindung 

zwischen dem Vater und der spater vom Protagonisten hofimgslos geliebten Alexandra 

von W. implint herstellt (Vf 27,36,73). Die ZerstOrung der korperilichen Schonheit durch 

die Pocken SOU in der Folge die Selbstaufgabe des Vaters begrbden (Vf 68,70). 

Die Mutter stellt die herbere Kontrastfigw zu diesem leichtlebigen Vater dar, woraus 

sich die widersprüchlichen Lebensprinzipien des Rotagonisten ableiten lassen. Seine 

"Philosophie" "machte sich iiber den Liebhaber lustig, und der Liebhaber [...] vergalt es mit 

gleicher M m "  (Vf 180). 

Das Prinzip der Ordnung, der Suche nach einem "Weg" (Vf 169) wird einem 

gieichsam vul~dionysischen entgegengesetzt: 'Ich hatte mein Leben wahrmd der Ietzten 

sieben Jahre auf Menschen, Wissen und GenuB gesteilt" (Vf 405). AUerdings erreicht das 

eklektische Denken des Protagonisten keine Uber die Funktion eines leitmotivischen 

Auftauchens hinausgehende Bedeutung. 



In den Reflexionen des Entlhlers wird zunfjchst die Art der Liebe zum Vater mit dm 

Ideaiisienmg der unerreichbaren Frau verhûpft, lebtm also mit eiaer nidit geleisteten 

Msung von der Identifilcationsfigur des Vaters expluit verbunden: 

"Ich versuchte, mir die drei unermeBlichen Menschen pater, A. v. W., 0.1'~ 
vomisteUen. Verge-! Ihre Ziige gingen ineinander aber [...]" (Vf 199). 

"[ ...] ich Mtte sie vieiieicht so geliebt wie eine Karla, wenn auch sicheriich 
nicht wie die unvergeBliche A.v.W. oder wie meinen Vater" (Vf 300). 

Im letzten Viertel des Romans jedoch vCrandert sich die Konsteilation in der 

Vorstellungswelt des Protagonisten ni einer Veibindung zwischen Alexandra und der 

Mutter. Diese Verbindung auOert sich in Vergleichen, die der Ich-Enahlet anstellt. So wird 

beispielsweise die Lage der Mutter auf einer GeEmgnispn.tsche mit dejenigen der 

behinderten Alexandra auf h m  Ballconsitz verglichem (Vf 2 ) .  Beide Frauen weisen in 

Krisensituationen die Hilfe des Protagonisten in êhnücher Weise vehement nniick (Vf 344) 

und bleiben doch a d '  sie angewiesen, wobei er fiir den Fail der Mutter leîztendlich eine 

groke  Dringlichkeit konstatiert. Ein mannliches Subjektes agiert hier also mit dem 

expiiziten Ziel, (mütterliche) Weiblichkeit aus dem Raum der 6Eentlichkeit ni entfèmen 

und in den hauslichen Bereich ni verweisen, dem sie üim "Natur" und "Bestimrnung" nach 

zuzuordnen ist: 

'lch muBte sie zmückbringen, ni sich, ni ihrer ianersten Natur und 
Bestimmung. Das komte niemand tun, glaubte ich, a& mir" (Vf 348). 

l6 Bei "O." und 'Karla' handelt es sich rmi ein und dieseibe Figur - der Protagonist charakterisiat sich 
selbst nicht nur e x p d  verbis als dem Eros der Discanz verhaffet, sondun die Edhkategie verst&ki diesm 
Zug, indem der Enahler Karla, solange sie noch die unbekannte sch6ne "0." ist, in eine Reihe mit Alexandra 
von W. und dem Vatcr sterit, dies nach erfoigter Desillusionienmg dyrch die physische M e n m g  jedoch 
mrûchhmt und dabei Karias gewOhniichen Ruhmen gebraucht Vgl. Vf 300. 
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Diese Verbindung und die mtstandene Konkurrenz der beiden Figuren un das 

Engagement des Enahlers gewinnt so neue Bedeutsamkeit auch flir sein erotisches Erleben. 

Die Ablasmg kann auch hier nicht voiizogen werden, wemi auch die Vertl~ltwortung der 

praktischen Versorgung vom 'Verführer'' an seine Schwester delegkt wirci. Auch in diesem 

Roman wird dem Protagonisten von der Muîterfigur die Veraatwortung eines Vaters 

zugescho ben: 

"Von mir sagte sie [...], ich soile ibr treu bleiben, ich müsse ihrrm Xinde', 
namüch dem kommenden, 'genau' wie ein Vater sein" (Vf 75). 

Vor dem Tod des Vaters war die Roile des Sohnes a u  der Perspektive des Ieîzteren 

mit dem Sah "Er war mein Vater und zugieich mein aIterer Bruder" (Vf 40) charakterisiert 

utorden. Die Mutter übernimmt diese Perspektive und drhgt, er m5ge den Vater 

hinsichtlich einer notwendigen Impfimg beeinflussen: "Xannst du ihn nicht beeidussen? 

drhgte sie. 'lhr seid doch wie Brüder'" (Vf 41). Dem Sohn wird zwar die Verantwortung, 

jedoch nicht der EinfluB zugestanden - der Vater stirbt mangels dieser hpfung an den seine 

bewrmderte Sch8nheit zerstorenden Pocken, ohne seine Lebenshaltung revidieren ni 

miissen. Diesmal ist es die Mutter, die - beginnend mit dem Tod des Vaters - eine deutliche 

iîuBerliche Entwicklung durchmacht. Der Etzahler kommentiert: 

"[ ...] sie nahm dies [die Fborge des Sohnes] d e s  an. Ich behemchte mich, 
wenn ich fuhlte, daB sie in &rem damals noch echten Schmen nicht genug 
Gr& hatte" (Vf 75). 

Mit diesem Kommentar hat der Enahler bereits die Position der Figur der Mutter im 

weiteren Handlungsgeschehen bestimmt und den BlickwinkeI vorgegeben, aus dem er sie 

betrachtet wissen d l .  Dies wird besonders interéssant, da an dieser Figur bzw. der Kntik 

an ihr die hinter dem Text stehende politische Haltung deutiich wird.I7 



Es k&inte an dieser Steiîe wie für den GefÙgnIsm, eine iiber die Figra im 

Zusamenhang des Romans hinausgehende Deutmg Oberlegt werden. Die Arbeit im sozialen 

Bereich fiihrt diese Mutterfigur nmi sozialistischen Engagement, das die bereits 

beschriebenen pseudu-philosophischen Bemtihungen des Sohnes kontrastiert. Die Mutter 

verfiert die zuvor fur sie charakteristische hnie und entwickelt sich nir Parteirhetorikerid8 

(Vf 246,293). Ihr Engagement flihrt schiieBlich nu Haft, aus der der Sohn sie befreien muB, 

w h d  ihr von der Partei keinerlei Hilfe Weil wird. In der Zeit vor dem (Ersten) 

Weltlcneg vollzieht sie dann rnühelos den Wechsel zu eher voksch-nationalistischen 

EinsteUung (Vf 4lO), wahrend der Sohn in seinem solipsistischen Individuaiismus konsistent 

bleibt Man denke hier auch an den Gegensatz der politischen Verhaltensweisen des 

Ich-Erzahlers und Angelütas im Augenzeugen: Wahrend seine um einiges aItere Partuerin 

der massenpsychologischen Versuchung sofort erliegt, reflektiert der Rotagonist die Gefahr 

md ist Mstande, Distanz ni wahren. Man kann die Darsteliung der Mutterfigur im 

VerjGhrer als Kritik am rechten Flügel der SPD vor dem Ersten Weltkrieg und gegen Ende 

der Weirnarer Republik sehen (vgl Haas 241)- daB diese Roue jedoch einer Frauenfigur 

zugewiesen wird, reflektiert mdem die bernits 'erganzUngstheoretische' These @.B. Georg 

Simmels), daB die spezifïsch weiblichen Qualitilten nicht auf der htkhsten Ebene 

objektivierter Kultur, namüch der politischen OffentIichkeit, zu institutionalisieren sind. Die 

Si- des Motivs wird bestiltigt durch seine Wiederholung im Augemeugen. Dort 

witd die Utliche ha us halte^ Angelika e h  leichtes Opfer nationalistischer Demagogie (Az 

- - -  - - -- 

" Der Roman entstand bereits irn Exil und erschien erstmals 1938 im Humanitas Veriag, Zûrich. 

" Man denke hier-dran, dao die Mitgliedschaft in poiitischen Parteien flir Frauen in Deutschland ber& 
vor dem Weidaleg, 1908, legaiisiert wurde, also ein Schritt m die S p m  der bffenuichkeit und d d t  eh 
Konfiikt mit traditionekr Ideologie vorbaeitet war. 



150; 154 ), wahrend wiedenun der Ich-Enahler mit wissenschaftlicher Kiihie die eigenem 

esnotionalen Reaktionen zu reflektieren imstande blei'bt. Bezeichnendetweise wird das 

Phanomm demagogischer Wirkmg nicht nur als Wnterseele", sondeni auch ais "schwaner, 

heiBer Ort der Mtiner" bezeichnet (Az 150, Hervorhebung B-R), somit Weiblichkeit wieder 

als integrativen Bestandteil bewui3t-loser und rationder Reflexion frrnstehender Reaktîon 

setzmd und dem Bmich des Behhlichen zuordnend. Besonders betont wird im Ve@hrer 

der Mangel an Authentizitat des sozialen Engagements, den der Sohn der Mutter vonvirft 

(auch dieses Venveisen der Mutterfigur in den Bereich sozialer uud charitativer Aufgaben 

entspricht, siehe oben, einer Zuordnung von Weiblichkeit d insbesondere MiitterIickeit zur 

nicht-6ffentlichen hauslichen Sphare der Leben~welt)'~: "Du willst etwas fiir die Letzten trm? 

[...] Gut, dann versuche nicht die Erste ni sein unter diesen Letzten" (Vf 345). Er seibst halt 

am Ideal des autonomen Subjekts fest: 

"Das Individuun war mehr denn je mein Idol. Die Natur des Menschen war 
Gipfel oder Abpnd,  ich m a t e  versuchen, sie trigonometrisch m messen" 
(Vf411). 

Zwar gehgt es dem Protagonisten auf diese Weise nicht, zu einer sozialen Identitat 

ai finden, doch er "transcends the puzzling ridclies of imaginasr desire, and establishes 

himself as independent, as a wielder of the universe of symbols", wie es Nye fiir das 

'9 Die in den zwanPger Jahren pmpagierten Thesen einer Af6nitst der Frau pnn Staat durch die 
Betowag des wei'blichen Bezugs ami 'Ganzen' und 'Gemcinwohl' b g e n  gcradt dm BegrBder 
MlEtteriicbkeit wieder in die Diskussion ein - in der Tradition eines Konzeptes abstrakter, 'geistiger' 
MSftterlichkeit' ais Korrektiv pofitischer Kultur (als wichtigstes Organ ist die ZeitschriA Die Frau nt nennen). 
Diese Diskussion lief patallel ai einer zu~lehmend orgdsatioasfcindlichen, anti-ratidstischen Debatte in 
den So- in deren Verlaufder Spielratmi von Wciilichkeit keineswegs auf die S p m  der 
poiitischen 6ff i fhkeit  gedachr war. (Siehe dani kme Stock, "S&knMsmus uud Lebendom: 
Fraucllpolifik im ûenerationskonnikt der Weimarer Republik ,"Rationale Beziehuen? 
GeschIechtervafialînissc im Rationalisientoes_rm>zeB, Hgg. Dagmat Reese et ai., edition suhrk;amp 1802 
(F- SuWramp, 1993) 105-1 41; sowie Friedrich Lenger, Werner Sombart (Mûncherx Beck, 
1994) besonders zut "natûrlichen Bestimungn der Frau ais Hausfiau und m m  "fanininCnnund "irraîianalen" 
Charakter der "Massen, S.76,297). WeiB' Darsteliung reflektiert beide ideengeschichtlichen Phornene seina 
Zeit, ohne daB hier von einem Text gesprochen werdcn soli, der ditekt Position beage. 



(maskuline) kinclliche Subjekt beschrel'bt (Nye 138). Die Mimer in WeiB' Text, mit ihrer 

"inscription of biologicai processes of which she is not the masterfl (Nye 143). d t  trotz 

mannigfàltiger sprachlicher AuBeruugen eben nicht den Anspnich des Protagonisten, die 

Sprache und die symboiische Ordnlmg zu meistem. Berichtet der Erzahler im ersten Viertel 

des Romans noch eine emotionale Entwickiung der Mutter nach dern Tod des Vaters und 

dem Leiden an dessen Untreue, so beschranken sich die im weiteren Verlaufvom Erzahler 

berichteten SelbstauBerungen der Mutter a u f t h e o d s i d e  Redm und gar SchriAen. Die 

Entwicklung der Figur scheint wiiMrlich und abrupt, was weniger auf eine b e d t e  

ûestaitung zurûckzilftihren sein scheint als viehehr aufeiae Beschrankung der Figur als 

Funkfioastragerin, was sie letztendlich unlebendig wirken lmt und damit auch das Erfüiien 

ihrer Funktion in Frage steiit. 

Dasselbe gilt flir die Mutter des Augemgen Auch sie wird hauptsachlich durch die 

E d e m d e  chatakterisiert, die keinen Einblick in die Figur erlaubt. Die Perspektive des 

die Miuter idealisierenden Ich-Errahlers wird nur durch die hfkning des Vaters. der seine 

erste Frau drastisch als "bigotte BiBgume" (Az 70) bezeichnet, in Frage gesteiit, wobei diese 

~uBerung im Textnisammenhang auch - ohne Zutun des m e r s  - den Vater selbst durch 

die direkte Rede entlarven soli. Diese Mutterfigur ist wie diejenige im Aristokraten zehn 

Jahre zwor nach dem Muster derfemmefiagi'Ie der Jahrhundertwende gestaltet. Sie ist zart 

und hustet vie1 (Az 7), weist also bereits ni Beginn die Anzeichm der klassischen Krankheit 

der femmefiagr'Ie auf(Thomalla 25), zeigt weiterbin die für diesen Typus weiblicher 

Figurendarstellung charakteristische ( T h o d a  27) HadUe (Az 12) und in einem 

kindlichen Gesicht groh, "schwankirschenfiubige" Augen: 



'Eh besonderer Spiegel i h m  [derfemmefiagile] dekadenten 
Zerbrechiicbkeit sind auch ihrr Augm, die in dem bleichen, feinen Gesicht 
iibergroB und faszinierend schan erscheinenf' (Thomaiia 27). 

Auf diese Augen der Mutter wird im Text mehrfach hingewiesen (Az 2 1,121) - sie 

stellen allerdings auch e h  Merkmal dar, das WeiD für die Figur des DienstmEdchens V d y  

im Verschender (Vers 47,59) bereits in ganz anderer Bedeutmg verwendet hamm. Durc:h 

standiges Krankeln gereizt und miB1auaig, entwickelt die Muîter MiBtrauen, Geiz und 

Egoismus (Az 23,28,34). Nach einem Kuraufenthait kebrt sie abrupt gewandelt zuriick 

Nicht nur ist sie "dicker" und "lededg  gebdunt" (Az 42), sondem auch hart gegeniiber 

dem Sohn, aufdessen Kosten sie sich mit dem Vater trotz dessen vorangegangener Untreue 

versohnt (Az 48):' D e ~ o c h  bezeichnet der Sohn sie weiterhin als "arme Frau" (Az 58); die 

mixschütterliche Bereitschaft des Helden zum Veneihen etterlichen Fehlverhftens erinnert 

an enfsprechende Verhaltemsmuster im Verschwender (Vers 133) und Ve-er (Vf 78). 

Auch die Mutter im Augenzeugen erweist sich als nicht nur instabil und u1lzuver13issig, 

sondern sie verrat den Sohn mit dem Ziel, ihre Lebensliige und damit ihre Ehe weiterfiihren 

N kamen. Die Eltem sind wiedenun als Gegensatzpaar konstniiert, bei dem wieder der 

Mana der vitalere, weltzugewandtere d auch semie11 aktivere Teil ist : 

"Meine Mutter nabm seine Kiisse geduldig entgegen. Nacbher aber sah ich, 
wie sie sich den Mund mit einem ihrer kleinen Batisttatschentücher 
abtrocknete, wobei sie einen besonders starken HUstenreiz nur mit Mühe 
überwand" (Az 23). 

Die Figur der VaUy entspricht dan Typus des vom Protagonisttn swieU begehrten, vedlkerïsch 
sirmlichen D i d c h e n s ,  das gieichzeitig die Sehrmcht nach mMterllichu Fûmrgiichkeit pi beeedigen 
vennag (Vs 5472). Dieses F a k m  ist bezeichuend für den Frmdus an Miüein der optischen 
Gtstaltung, die Weii3 bei seinen miilichcn Figura einsetae. 

" Auch die Untreue d a  Vstemgur kchrt imma wicder; vgl die A-ea nmi V e w e r r .  



Daraus ergibt sich fiir die Kindheit ein enges Verhaltnis zwischen Mtxtm und Sohn. 

Der E d e r  spricht von einem GeWhl der "Einheit" (Az 21). wie es ja ftix den 

Verschender in gieichei Weise ni konstatieren war. Im Freudschen Sinne maDte man von 

einer Ambivalenzlosigkeit Mlischen Mutter und Sobn spre~hen.~ 

Dieses Verhaltnis bleibt vom Sohn aus bestehen: Trotz Vertrauensbruch und 

fbmieller Ausbeuhmg durch die Elteni liebt er die Mibter "um so mehr", ist sie für ihn 

"stets gegenwartig" und nach ihnm Tod gar "heilig" (Az 58.67, 192). Auch dies entspricht 

der Konstellation im Verschender, dem - fiir den Leser überraschend - andere Frauen neben 

der Mutter verblassen, "weil sie nicht so wie sie" sind (Vers 14). Die 1-u des 

A u g e m g e n  wird denn auch wieder kompensierend als mfftterlich gedacht. Und die 

anschlieBenden Ausftjhnmgen des Enahlers vemrten psychoanalytisch geschuites 

'NUI woilte ich nicht ihr Sohn sein, [...] sondern ich wollte die Rolle meines 
Vaters spieien, mit dem sie jetzt durch dick und dünn nisammenging." (ibid.) 

In der Familieniconstellation ergibt das eine Isolienmg des Sohnes, der in diesem 

letzten Roman des Autors jedoch nicht wie der Verschwendr an der Familie zugnmde geht, 

sondern andere Bindungen aufbauen kann. Es wiederholt sich hier das Motiv der Liebe ni 

eher unerreichbaren Frau, jedoch diesmal mit der Figur der Mutîer verbunden. Auch 

Victoria wird vom Enahler trotz oder gerade wegen ihrer Kalte ihm gegenaber "um so mehr 

geliebt" (Az 136f). Diach die Liebe zu ihr ist der Protagonist jedoch auch in der Lage, nicht 

mehr nach der 'Reinheit" der Frau N men, wtIhrend sich bis pi diesem Zeitpunkt die 

fZ "Die Amtiivalenzlosigkeit des Vertialtiiisses zwischen Mutter uncl Sohn steht in Freuds Theorie flh. die 
A b d e i t  eines vollzogenen und be&icâigeadea Gcschicc)ir_wcrLefirs.w ( Rtngtt Schlesier, Konstnrktionen 
der Weiblicbkeit bei Si~mund Freud. Zinn Problem von Eatmvtholoaisiennin und Ranvtholonisienmn in der 
psyhostialvtischea Theorie ( F d  (Main): Europ4iische ~er@smdt,-1981) 120.) 

- 



Metapher der sexuell reizvollen und michbaren Frau als "unreines GefES13" leitmotMsch 

durch den Text zieht (Az 43,70,91). Auch wenn die Verbindung ni Victoria ietztendiich an 

den Lebembedingungen im Dritten Reich und im ~ x i l ~  scheitem wird beziehungsweise dem 

Heroismus des Rotagonisten geopfert wird, hat sie mniichst fiîr Icaterni durchaus 

Erkenntniswert . 

W h d  in den spgten Romanen WeiB' die Vaterfiguren Minderwertigkeitsgefühle 

der S(ihw gegenüber einem 'Thr-~ch von aukrordentlicher Hilrte" (Lihgle 137) bewirken 

und keine Orientienmgshilfe geben, besteht bei den S6hnen den ullzuver1aSsigen Müttern 

gegenifber e h  GeflM der lhrlegenheit. Der Verschender schiitzt die Mutter vor der 

Entdeckung einer NotlQge, der Verfiiher muB sie vor politischer Haft bewahren, der 

Augenseuge will sich ihr zuliebe nach einern schweren Unfâll zusâ111111ennehmen und 

"Spartaner" sein, und der Aristokmr schlieBlich kann sie nicht lieben. Hinzuweisen w k  

hier auf die soziaihistorische Tatsache einer gerade im wohhbenden Biirgertum 

bestehenden Distanz zwischen Miittern und Kindern. Die im literarischen wie 

theoreîisierenden Text geführte mage der 'mangelnden Mimeri.ichkeitf kt auch vor dem 

soziohistorischen Elintergrund der Erziehung junger Madchen zur Ablehnung "unschihm 

k6rperlicher Funktionen" ni sehenu In der Vorstellungsweit des heranwachsenden Kindes 

stehen sich die "reine" elterliche Liek und die als schmutzig empfûndene Sexualitat 

gegeniiber - man denke an die "unreinen GefsiBe" im Augemezigen oder die Schildenmgen 

von zeittypischen ersten sexuellen Erfkhnmgen mit DienstuWchen, wie sie im 

Die Rcflexion der Entstebtmgskiingmgen im Tcxt und damit das Einbeziehen politischer Faktoren 
wird im WeiBschen Werk hier erstmals so deutlich verarbeitet. 

vgl. Regina Schuite, S n d x d c e :  Trinmdhaftiplceit und Prostitution in der bitrneriichcn WeIt 
(Fmnkfkt (Main): S y d h t ,  1979) 130. 



Verschender und noch deutiïcher in der Galeere geschildert worden sind WeiB1 

Mutterfiguten sind, generell gesprochen, nicht ais eigene Charakterr interessant, sondem 

e&llen eine Katalysatommktion für die Entwicklmg der S&ae und Helden. Diese 

huldigen dem Ideai eines autonomen Ich, ohne es selbst emichen ni komen. Die 

entscheidende Bedeutung wird dabei nicht der Mutter, sondern (der Freudschen Konzeption 

entsprechend) dem Vater ~ugesprochen~: 

"GemaB der abermgenden Rolie, die Freud dem Vater ais dem Oberhaupt der 
patrkchalischen Famiiie beimiBt, entsteht das Über-Ich bzw das Ich-Ided 
durch die ldentifïzierung mit dem Vatervorbild'" (Lande 136). 

Das &r-1ch als internalisiertes ~ufsichtsorgan~~ verhindert in der von WeiB 

dargestellten Auspriigung das Erreichen einer Identitat im psychosoziden Sinne Eriksons: 

"Der Be@ 'ldentitat' driickt insofem eine wechselseitige Beziehung aus, als 
er sowohl ein dauemdes inneres Sich-Selbst-Gieichsein wie e h  dauemdes 
Teiihaben an bestimmten gruppenspeziflschen -en umMtl'?' 

"Psychoanalytisch gesprochen ist eine allmgtilich sich anreichemde 
Ich-Identitiit das einzige Boiiwerk gegen die Anarchie der Triebe wie gegen 
die Autokratie des Gewissens" (Erikson 1 12). 

Eben dieses Bollwerk sind die Weiaschen Helden d ' i g  ni michten. Wenn auch 

WeiB selbst nicht als Freud-Schüler gelten Itruin2', so sind doch die Freudschen 

Das Oba-1ch Uin aïs T-er des Ich-Ideals auf. Die Identinkationen des Über-1ctis sind zT. als Folge 
des Objekt-Verlusts annicehen, nchm aise in Zusmmenhg mit dem 6dipus-~omplex und sind ais nEnae 
und Erbe der Mipalen 0bjektbepehimgen"ai &en. (Charia Brenner, G n d A k e  der Psycboanaivse ( F m  
(Main): Fischer, 1976) 1 12. 

" vgl. E TurieII, "A Historid Analysis of the Ftcudian Concept of the Supmgo,"Psvchoanaivtical 
M e w  54 (1967): 1 18 - 140. 

* vgl. Thomas De- Ernst Wd: Existenpalistisches Heldentum und MMhos des Unabwmdbaren, 



G r u n m e n  fiber die Stnilbur der PerSOnlichkeit von ihm nicht nur retipiert, sondem 

auch literarisch kansfomiert worden. 

Bevor der Abschaitt über die 'Mnnrerlassigen M W  bei WeiD abgeschlossen wird, 

sei noch kurz auf die M d g u r e n  aus der Generation der Ich-Enahler venviesen, die als 

ihren Kindern gegenüber so liebevoll wie verantwortungsbeeWUt acheinen, da sie nicht 

mek im Zusammenhang der E r k l b g  von Entwicklungsprozessen eines Individuums 

stehen. Vaily im Verschwender zieht ihren Sohn nach der Trennung vom Titefhelden aiiein 

aufund versteht sich mit ihm "ohne Worte" (Vs 23 1). Victoria im Augenzeugen f"ullt &e 

Muîterrolle ohne Schwierigkeiten au,  und besonders Flossie, die Ehehu des 

Gefingnisarztes, weist immer wieder aufdie Verantwortung ihres Mannes Konrad seinem 

Kind gegeniiber hin. Die "blonde, kemgemde" ~ l o s s i e ~ ~  nimmt das Schicksal ihrer Familie 

sehr entschieden in ihre "schonen Hiide" (Ga 189,201): 

'?ch verstehe alles vie1 besser als d a  D u  kannst studieren und spekulieren, 
aber ich bin praktisch. Ich nehme glatt alle Verantwortung aufrnich" (Ga 
203). 

Konrads Anrede "liebes Kind" weist sie voller Zorn zurück und 1aBt sich in der 

folgenden Diskussion von ihm den Mund keinesfds verbieten: 

"Was, schweig? So mas hart deine Frau zum m e n  - und hoffentlich nam 
letaenmal von üuem Mami! WiU ich sehr hoffm! Verstehst du?" (Ga 197). 

Müsisterische Beitriige zur deutschen und nordischen PhiIologie 7 (Miinster: Kleinheinaich, 1989) 9, Langte 
135-138, Haas 5. 

r, Flossie erscheint ninachst als WaikUrentyp mit "mgchtigen KUrper" (Ga 157, 197), wird jedoch vont 
=er bei Bedarfzu einem cher -en Wesen umgestaitet, wobei dann pl6tzlich von einem "Gesichîchen" 
(1 99) imd "Stimmchen" (20 1 ) die Rede ist. 



Der von ihr geplante Ausweg aus der dmh die kriminellen Verstrickungen des 

Bniden des Ge5gniwuztes vefur~achten Krise hat wieder mit Kmdern ni tim: gemeinsame 

Arbeit in einem Kinderheim (Ga 195). Ihre in Wortkaskaden herausgesprudelte 

Argumentation steilt die "kluge" Welt der Frauen (Ga 347) der sindos-bruîaien miinnlichen 

Welt kontrastierend gegentibcr: 

"Ja, Menschen abknaiien, das kann man allein, das macht keine Schwielen. 
Im Kriege habt ihr es ja gelemt" (Ga 198). 

Dennoch bleibt sie einem traditioneilen Konzept von Manlichkeit vemaftet: Mariner 

müssen h r  Ansicht nach hassen k8men, und Mannern will sie das Richten ifberlassen (Ga 

201, 195). Als gleichberechtigt neben diesen Tugenden stehend beansprucht sie jedoch 

Anerkennmg ihrer Muslichen Arbeit (Ga 198) - und vor allem erste Autoritat, wenn es um 

die Belange ihrer Familie geht. Aber der Enahler beschranld ihren Emanzipationsanspruch 

auf die hausliche Sphhe und laOt Flossie mit einem drastischen Beispiel ihrer apolitischen 

"Was sind mir gar erst die Juden der ganzen Welt? Mich interessiert nur mein 
Haus und meine Kinder, und du" (Ga 348). 

Ob man daher mit WoIfgang Wendler von einem Emanzipationsbeispie1 sprechen 

kann (Wendler 1 l), erscheint fiaglich, auch wem zuniichst (miitterliche) Weiblichkeit als 

Korrektiv für die mannliche politische Aktion propagiert wird Flossie vermeidet jedoch, 

was WeiD' Zeitgenossin Alics Rühle-GersteI als weibliches Dilemma so f o d e r t e :  

" [. ..] und nimmt sie die Frauenrolie auf sich, so bieibt sie sozial im Rivaten . 

stecken. Lehnt sie die Fnuenroile ab, so gerat sie zwar sozial ins offentliche, 
verliert aber ihre Geseilschaftsbasis, geat aufgeschiechterfkmden Boden, 
wird damit notwendig unsicher und 'mweiblich', und gieichzeitig abhângig 
von denen, die in der Offentlichkeit ai Hause sin& den ~glnnern."~ 

m~l i ce  Rtihle- Gerstel, Die Frau und der Kairiîakmus, zit. n. Rmny Harrigan. "Die emmipierte Frau 



Mit der Figur der Flossie erscheint jedoch der Typ einer so kampferischen wie 

ratioden und verantwortuugskdten Muitdgur im Weieschen Werk. Sie wird d w h  

die àïrekte Figumuede charakterisiert, erfi[hrt eine b e d t e  Wandlung md krmn zum 

SchluS eine humaoe Handlungsweise gegen die eigenen Uberkomenen Vomteile 

reaktioniirer ~ a c h a d '  s-n. Ihre Fmktion ais eine der Haupt- und handiungstragenden 

Figuren ist eine v8llig andere als der unzuverlbsigen MIater der spaten Romane des Autors. 

Sie reflektiert eine weitere Diskussion, die vor und wahrend der Entstehungszeit des Textes 

pubMstisch geführt wurde. Es ging dabei um das Ideal der Kameradschaft, das in der 

Weimarer Repubiik verstarkt diskirtiert wurde (Stoehr 125). WeiB verbindet es im 

Gefnngnismt mit dem Ideal rnstterlicher Ethik der Fürsorge imd p-tiert es in 

zeittypischer Weise ais Au8enaig eines neuen Selbstbedtseins ohne politischen Inhalt. 

Daf3 es sich dabei nicht um eine gnmdsaMch h6here Gewichtung mütteriicher Rasenz 

handelt, macht der Untertitel des Romans, Die Vuterlosen (Heworhebung B.R) deutiich. 

Es sind bisher hauptsaichlich WeiB' Romane diskuîiert werden - es soll n m  an dieser 

Steiie vergleichend auf die Texte Wassermanns und Keyserlings eingegangen werden. In 

den zuietzt àiskutierten Romanen (WeiB') sahen wir den Schwerpunlct sich verschieben: Die 

Mutterfiguren erfahren eine Demythisienmg md gleichzeitig eine Fimktionalisienmg, was 

die mmtiven Strategien betrifn. Durch die Wahl eines Ich-Errahlers wird die Perspektive 

im deutschen Roman der Weimarer Republik, "Skreatvp mi Vonateil in der Lit- Unîmsuchuu~en ai 
A\aoFen des 20. Jahrhunderts, Hgg, James EIIiott et aï. (GUttingen, Vandeaéoeck, 1978) 66. Ebendiese 
Pmblemaîik deuieîe wie oben diskuriert schon die Gwtaltlrng der Mimerfigur im V ' h r e r  an, die durch ihre 
politische BMgung ann einen dcn hauslichen B d &  vwla0t itnd samit ihre Uoanrerlassigkeit aïs Mutter 
versMc& ami anderen aber nicht in der Lage ist, adsquat in der "m&mIichd"'eIt der Politik ai agieren. Der 
Verjûhrer reflekîiert ironisch das Ideal der Mûtterlichkei& als a einen von ckndiesem Gcdankengut gepragten 
Artikel tSbe.r seiue Muüer verfaBt, der sie als im Grinzde pi "Haus und HoF gehorig "zu Tode lobt" (Vf 3%). 

" So gibt sie mdtchst &un Ha6 gegcn "Polai und KammimiSten" ungehtmmt Ausdnick (Ga 190), 
spricht von "Proletenblut" (195) und CtuBert sozialAarwinisti.cche: "Der Teufel SOU die Weichlinge 
holen!" (1 92). 



auf diese Figiaen von vomherein als subjektiv prasentiert. Bei Wassemmm wird sich 

zeigen, da8 a die rnannlichen Rotagoaisten als depmviert zeichnet, wenn es um die 

Erfkhnmg miftterlicher Zuwendung geht, wahrend immer wieder die Partnerimen eben 

dieser Rotagonisten mit sehr p-enten (und selbstzentrinten) Miittern zu kâmpfen haben. 

Hier wird die Verbindung ni Keyserling mOgiich, in dessen Texten ebennills mehrfach 

Tkhter uaniverï8ssiger üur psychosozide Id-t d o l p i c h e r  suchen und finden, 

als es den mannlichen Protagonisten mgestanden wird. 

Es wird im 19. Jahrhundert das Motiv der imailanglichen, uflzuver1aSsigen der nur 

als "Schatten" auftauchenden Mutter sowohl fib den literarischen Text wie auch fi die 

aidobiographische Selbstdeutrmg instnimentalisiert. Dem idedogischen Rojekt 

entsprechend wird der Mutter damit die Fimktion nigewiesen, als "sole agent and inculcator 

of sentiment" (Gelpi 62) zu agieren, dessen Absenz die emotionale Depravation bedingt. 

Genau dies ist der Pu&, an dem der literarische Typus der mverliissigen Mutter versagt, 

was den nanativen Pro& des Textes in Gang &zt, wie die Betrachtung von Emst WeiD' 

Spiitwerk zeigt. Die im folgenden ni ktrachtenden Romane sind wie WeiB' spate Romane 

groBteteils dem Genre des psychologischen Romans zuzurechnen, der sich seit dem 19. 

Jahrhundert gr6Bter Beliebtheit er;6reute (Gay 172). Die genannten Romane WeiB' sind 

dieser Tradition ebenso zuzuordnen wie Wassermanns hier behandelte 

"Wendekrei~~~~Trilogie. Keyserlings Romane nehmen demgegenüber eine Sonderstellimg 

ein, lassen sich aber dennoch in unserem Zusammenhang einbeziehen, wie im Verlauf ihrer 

Analyse n, zeigen sein wird. Das gleiche Muster, des sich in WeiB' Texten dank der 

bescbrankten Figurenanzahi gut herauarbeiten 1aBf fïndet sich auch bei Wassermann und 



Keyserhg - den unterschiedlichen Nuncen und Enahlstrategien wird Msere besondere 

Aufberksamkeit zu gelten haben. 

ZUnachst soll es hiet um die spiite Romantnlogie Jakob W a s s a m a ~ s  gehen, deren 

Entstehungszeit (1 928 - 1934) etwa paallel pi den bisher behandelten Texten liegt. Von der 

Figur der Sophia, Mutter des Protagonisten Etzel Andagast, war bereits im 

vorangegangenen Abschnitt die Rede: Sie &Ut e h  Beispiel ciafür dar, wie sich die Grenzen 

zwischen den Mutter"typedt verwischen und wie kisbesondere der Aspekt des mythmaKing 

a u .  e h  Platz im psychologischen Realismus findet. Im ersten Roman der Trilogie wird 

der junge E-1 als mutterlos aufgewachsen eingef"uhrt, Erst anlaBlich seines Verschwindens 

kehrt Sophia in die Stadt nùiick und wird auch in Rûckblenden ihre besondere Art der 

Mütterlichkeit dargestellt. Es folgen retrospektive Iiberiegungen aus der Perspektive 

Sophies, die ihre Motivation und Handluagsweise reflektierend erhert: 

"Sie war niemals das gewesen, was man eine leidenschaftliche Mutter nennt, 
d.h. sie hatte ihre Liebe nie zur Schau getragen [...] . 

"[sie hatte] es sorgsam vennieden, ihn [Etzel] mit jener selbstischen 
Zartlichkeit ni belasten, die ihn ni â(ih in die wimelige Welt der G e m e  
versnickt hatte" (EA 442). 

T m  physischer Abwesenheit, die in diesem FaUe nicht in der Untwerl&sigkeit, 

sondem der vom Vater ver- Verbannung der Frau nach der Aufdeckung eines 

Ehebruchs begriindet ist, witd der Mutter eine nicht pr&ke definierbue Macht 

zugesprochen unâ gleichaitig der Mythos d a  "ferninine soul" 32 eîner MiItter 

weitergeschrieben: 

a Mariiyn Massey, The Ferninixe Soul: The Fan of an Ideal (Boaont Beaun Ress, 1985). 



"Vielleicht Herr von Andergast nur auf seine Weise (aber was war das 
für eine W e k ,  eine blutiose instinktlose verstandeskatte) zu vollenden 
versucht, was sie aus der FWe einer reicheren Natur heraus begomien" (ibid). 

Dies sind nun Überlegungen der Enahlerstinime, die als wertende Iustanz etabliert 

worden ist. Der Erzahler konstatiert sogar eine "geheimnisvoile Abhangigkeit" des 

Staatsanwaits Wolf von Andergast von der abwesenden Frau (ibid.). So mcheint die 

Hauptfigur Etzel zwar von der durch die Abwesenheit der Mutter bedingten 'Wutlosen 

verstandeskaken" Atmosphiire im Haus des Vaters gezeichuet, doch der C h e  des 

"erleuchteten Zwergs" wird vom Enahler dem EMuB der Mirtter mgeschrieben. Et&, 

wemi er in der dramatischen Schlu8szene nicht biM, sondern anordnet: "Man soli meine 

Mutter holen" (FM 577), h g t  nach dieser miitterlichen Prasenz. Wassermann greift diesen 

Shang im Folgeromen Etrel Andergast wieder ad,  wie bereits mgesprochen. Der E d e r  

setzt in diesem Roman die Geschichte Etzel Andergasts fort und berritet seine Leser mit der 

eintahrenden Formel "Mt uns sehen, wie es beschaf5en ist, dieses Zeugnis" (EA 323) auf 

die Retrospektive vor. Er zitiert einen Brief Sophias, jedoch iiberIaBt er nicht durch das 

Mittel der direkten Rede der Mutterfigur das Feld, sondem liefert dem Lesèr eine im Praseru 

gehaltene Nachenahlung des Geschehens (323-327). Erst als sich das Geschehen dem Jetzt 

des Schreibaktes Sophias nahert, vertInda sich der Sprachduktus. Vom knappen Bericht, 

der gieich die Analyse des Berichteten mitliefert, geht der Enahler an eben dern Rmkt, der 

aber das Geschehen im Fall Maurizizis hinausfiihrt, nun deutlich pir Perpektive der 

Mutterfigur Sophia Uber und legt den Schwerpuukt auf ihr Empnndm bei der 

Wiederbegegnmg mit Wrn verstorten Sohn. In der Passage vor diesem Obergang klingt 

noch die wertende Stimme des Enahlers mit: 



"Sie weiB na«irlich von dem Geshehenen, aba sie weiS es nur von au&n, 
bis sie es ganz erfaBt imd in seiner Folge überblickt, vergeht vie1 Zeit" (EA 
442). 

Der niichste Satz mit mehreren EinschIiben und Wiederholungen, die ihn der 

gesprochenen Sprache annahern, ist dami Sophias Stimme: 

"Ja, ganz zuerst, da ist er an ihrem Hais gehangen und hat geschlucfia wie ein 
kleines Blibchen, geschiuchzt und sich krampfhaft an sie geklammert, sie hat 
das Zimmer nicht verlassen dfirfen, kein mderer Mensch dilrfte in seine Nahe 
kommen, aber als das vorüber war, da ist er innen und auBen verstummt, da 
ist ihm Geist und H e n  eingehren, ist ihr, der Welt, sich selber gestorben" 
(ibid.). 

Die Prasenz der Mutter, deren Fehlm als das priigende KindheitserIeben E-ls 

beschrieben wird und die er als erlosend imaguiiert hat (EA 323), erweist sich in der Folge 

als letztendlich nicht stark genug, um ihn vor dem 'geistigen Sterben' ni bewahren. Irn 

unruhigen Berlin der zwanziger Jahre treibt ihn eben die "Sehusucht nach MütterIichkeit" 

(EA 465) in die Kolonie der Neil Marschail und ptagt auch seine &tale Liebesbeziehung zur 

Ehehu seines Mentors, Marie Kerkhoven (s.u.) - das Auftreten der Mutter hat sich ninachst 

als ungeniigend enviesen. Wie im vorangegangenen Kapitel beschneben versetzt ihn erst 

der EiduB eines mannlichen Mentors in die Lage, zum S c W  des Romans die spiritueile 

Miinerlichkeit Sophias als heilend erleben ni konnen. Sophia rep-entiert selbst wahrend 

ihrer Abwesenheit eine maternale Krsift, die von starkern emotioaalen und erotischen 

Etleben gepriigt ist (so flikhtet sie aus der bedrûckenden Ehe in eine Liebesbeziehung - EA 
323) und dient &mit als Korrektiv der patriarchaien, ah "bluîios" bezeichneten (S.O.) Welt 

ihres Mannes und dessen Erziehung. Sophia kann dem htagonisten erst Hilfe bieten, 

nachdem dieser mit der HWe des Mentors einen psychoanaiytischen Prozef3 (hier im 

w8rtlichen Sinne ni verstehetl. ohne einen direkten Vergleich mit dem Instrumenbrium 



Freucis liefern pi wollen) durchlaufen hat. Am En& des Romans erscheint Sophia dami ais 

eim Kraft, die von religi&em Erle?~en~~ und erotischer Abstinenz gepriigt i s t  Sie erhebf 

wie fih die Figur der Fmu Eva im Demian bereits dargelegt, nicht mehr eine m s c h  

miÏtteriiche Stimme, sondern gleichsam die Stimme einer nach hoheren ( d g i 6 s  ni 

denkenden) Instanz. 

Nachdem sich Etzel Andergast wiederum - diesmal kiwillig - von seiner Mutter 

getrrnnt hat und ein abenteuerliches Leben in Berlin fiihrS wird a durch den EinfluB seines 

Menton und "Seelenarztes" Joseph Kerkhoven, den Etzel mit "Meister" meden wird, vor 

der eigenen Destniktivitat bewahrt. Kerkhovens Ehef'rau Marie ist für ihn dabei nmâchst ein 

Teil des "Meisters" und er für sie ein Konkurrent um die Auherksamkeit ihres Mannes (EA 

382). Der verstandeskalte Etzel entwickelt sogar "Angst vor [...] ihrem hintergründigen 

Ucheln" (EA 522), wahrend Marie sich mit seiner l'bremenden Kalte" und lfabstoBenden 

Unverbindlichkeit" auseinandemuetzen beginnt (EA 542): "Sie muB an Joseph Wort von 

der entkhrten Zartlichkeit denken, vie1 ofter als sie wünscht, muO sie daran denken" (ibid.). 

"Man ma te  ihn auftauen" (ibid.) - in dieser Formulienmg Maries k t  ihre &rnahme einer 

aktiven Rolle angedeutet und gleichzeitig die Absenz des miitterlichen Einflusses wieder als 

W-1 von Etzels PersOnlichkeitsstorung koIlSfafiert. Der Beginn der Beziehmg wird 

jedoch auf der Seite Etzels keineswegs mit der Kompensation für diese nicht erlebte 

Mutterlichkeit begriindet. Er bemiiht sich vielmehr, diese Seite von Maries Lebens ni 

ignoriem: "Sie sah nicht wie die Mutter von drei Kindem aus, von denen eines nahezu 
- -- - 

Eine Verbindung von religiBsem Erleben und WeiibLichkeit w8irt dinrhaus tditioneii zu namai - vgl. 
Massey 3: "If the male's vocation is d a r ,  hem is thorougùiy religiousn- jedoch wird diese Art religiosen 
Er1ebens als abstraktem und über das IndividucIIe hinausgehendem DenIren entgegengesetzt gedacht (ibid) - 
und eben dies ist cier hmkt, wo Sophia, stsrker noch ais die Figur der F m  Eva im Demian, vom traditionellm 
Bild abweicht raid daher androgyne Zilge amelmen mu& was m Wassamanns Wak stets mit geistiger 
Lebendigkeit verbimdai wird ( M e  in &el Andergosr mwie Bettina in Jaseph Kerkhovem &ne ExrStenz 
Fivcisen in abgeschWachter Form hiiche Zûgc auf). 



envachsen war" (527). Das "reizvoii Schmiegsame und Gelassene des mlncheflfiaft 

wirkenden KOrpers" (ibid.) wird von Etzel durchaus wahrgenommen, doch das eigentliche 

Faszinosum ist für ihn nicht die Frau, sondem ihr Mann: 

''Von ihr mate vie1 Uber das vergangme Leben des Meisters ni erfahrm sein, 
[.. .] wenn er den Weg des Mannes tiberschaute [...], würde sich manches 
entriitseh lassen, seine -Be Macht fiber Seelen [...IN (ibid). 

Wahrend Etzel Marie ni Beginn deutlich in einer untergeordneten Position sieht, 

wandelt sich sein Bild schneil: 

"GroBes Erstaunen: das also ist Joseph Kerkhovais Frau! Siat in kl6sterlicher 
Unzug&@ichkeiit und den heimlichen Teil seiner Existenz. Nicht als 
dienstbarer Geist [...], wie er sich das vielleicht vorgesteut hat: als H&. Der 
Hem und die Herrh. Seltene Sache" (EA 544). 

Die Beziehung Etzels ni Marie ist multivalent. Sie gewahrt nicht nur Zugang zu 

Wissen über den von Etzel verehrten Mann, sonda verringert damit auch letztendlich 

dessen Macht über Etzel. Nachdem Kerkhoven in einer Krise, die Marie wslhrend einer 

Schwangerschaft erlebt, versagt, kann die Beziehung zwischen Marie und Etzel zur 

erotischen Obsession werden, ist jedoch von beiden nie losgel8st von Kerkhoven gesehen 

(JK 12). Marie befhdet sich m diesem Zeitpunkt in einer emotionalen Knse, die sie ihre 

Schwangerschaft negativ erleben lat .  Sie Iebt " d e  in einem geschlossenen Gehause" (EA 

451) und lehnt auch die Gegenwart i . r  Kinder ab (EA 452), so ùai3 sie Mutterschafk 

meifah  negiert. Ais Konsequenz eines Stunes verliert sie das Kind (EA 557) und ist sich 

&ber im klaren, diesen S f r a  unbewul3t selbst herbeigeflihrt m haben. SchlieBlich 

OberlaBt der Erzâhier dieser Figur durch die Wahl des Mediums des Briefes das Wort, und 

sie lehnt in der dirrkttn Rede den Anspruch der Mütterlichkeit vehement ab: 



"Schwer, flh. eine Frau, das ni sagen, wir sollen ja immer scheineny was wir 
nicht six& aber ich will nkht mehr begteifip, ich wiU nicht mehr einsehen, 
ich will nicht mehr berücksichtigen, ich wiil nicht mehr mrrtrrrlich beldcheh 
wzd tdchterrich respektieren Wervorhebung BE] ich will nicht mehr allein 
sein [...ID (EA 577). 

In der Charakterisierung von Maries Beziehung ni dem jiingeren Etzel jedoch 

negiert der E a e r  die Aussage der Figur wieder und bescbreibt ihn Ziirtlichkeit als 

"oftmals die der Mutter gegen den Sohn" (EA 596). Wabrrnd f3r sie "Zartlichkeit das 

ursprüngliche B e d a s  ihrer Natur" (ibid) ist d sie "mit der Roiie der Geliebten wissend 

und in einem mystischen Trieb die der Mutter" Ubemimrnt @A 597)%, ja dies als eine 

"telepathische Beziehrmg ai der fernen, fkmden Frau, die seine Mutter war und als solche 

fiemd unci fem auch ihm" (ibid.) sieht, lehnt Etzel eben diese "mütterliche" Haltung als 

"Liebesmangel" ab: "[ ...] jede Hindeutung aufden miitterlichen Teil ihrer Liebe d t e  ihn 

geradem mit Entsetzen", und er bezeichnet es ais " [...] unmenschiich. Es scheint, Frauen 

sind imstande, e h  Gefiihl so ni sublimieren, daf3 es Mrnenschiich wird" (EA 596). Marie 

wird damit vom Erzahler in genau den Bereich nnüfkgefük, den sie m o r  in der direkten 

Rede ablehnte: den der Müîterlichkeit und des Gattungswesen ("mystischer Tneb", s.o .). 

Wieder findet sich hier jedoch eine Figur, deren Mutterlichkeit als unabhangig von der 

biologischen MutterscM und keinesf* als von erotischen Variablen unbeeWuBbare 

Konstante gedacht wird. Maries Kinder spielen nur eine untergeordnete Roile und sind im 

Text kaum priisent. Sie beendet sogar eine Schwangerschafs die keineswegs als 

harmonisierendes Element wirkt. Auf ihn Anklage, er habe sie vemachlassigt und nicht in 

" h der ehelichen Beziehung zwischen Marie und Joseph wird jedoch mütteriiches Verkiten als von 
beiden negativ cmpfimden dargestelit: "Sie hatte e h  Knabcn irn Arm, eincrr mgiûcktichen Sohn, ein 
&chtes, beschamtes, schlucbzendes Kind" (JK 20). Das W i s e n  um die vorangegangme BePehung Maries ai 
Ebel bewirkt nicht nur eine Ehehise, sondeni au& Qtxualle Impotenz Kakhovais, die ihn dnni beuiicgt, sich 
zeitweilig von Marie ni uclmm: "So koniitc a m6giichervveise die hrkgeaheit wiedergcwimen, rmi sie aus 
der Verstrickung zu 16sen" (JK 24). in dieset im Roman ais positiv d a r g d t e n  Beziehung hat Aemriach das 
Mûüeriiche kcinen Platz 



sem Leben einbezogen, antwortet Kerkhoven versfort: "'Ich dachte, du Uttest die Kmder, 

[...] du bist doch Mutter. Ich hielt dich flir eine richtige Mutter..."'. Schon die InterpUlZktion 

deinet die Unhdtbariceit des Standpunktes für den Sprecher selber an, und Mane konîert 

denn auch: "DaB man Mutter ist, k m  nicht für alles herhalten"' (JK 12). Das Dasein als 

Mutter erscheint ihr nicht mehr als eifflllend, wenn die Ehe als Gnindhge nicht mehr 

fhktioniert. Spiiter 1 s t  der Edhter sie als Selbstanklage selbst formulieren: "'Nicht einmal 

um meine Kinder hab ich midi richtig gekûmmert. Ich hab Sie wachsen lassm, das war 

des'" (JK 32). Hier wird &O Marie selbst in gewissem Sinne zur d k g l i c h e n  oder doch 

unverfügbaren MiItter? was ihr im Folgeroman Joseph KerKhoverts rinne Existeru auch von 

der Tochter vorgehalten wird, die sich mgesichts einer Notlage nicht an die Mimer, sondem 

den Stiefvater, Kerkhoven, wendet: 

'Komisch, daB ich an die Mutter bis jetzt nicht gedacht hab, [...] bis jetzt, wo 
du von ihr sprichst... ich hab entsetziiche Angst. [...] Was ist sie für eine 
Frau? Ich kenne sie ja kaum" (Jk 499). 

Marie ihrerseits kann sich gegeniiber der Tochter nicht gegen einen "seltsamen 

Widerstand, der fast einer Abneigrmg gleichkam" (JK 521) wehren und ist nicht b i t ,  der 

Tochter AufschiluD über sich selbst ni geben: "lch bin, wie ich bin', sagte Marie 

verschlossen" (JK 522). W i e d e m  bleibt sie fiir die mittlenweiIe erwachsene Tochter. die 

sich innerlich gegen ihre ungewollte Schwangerschaft auflehnt, unverffigbar. Marie 

empfindet "Scham" Uber dieses Verhalînis und kana es nicht Uber sich bringen, mit ihrem 

"Ihr wai [...] ais enthülle sie ihre trainige Udânglichkeit, noch ciazu der 
leiblichen Tochter gegeniiber; üu Kiod war es, nicht seines" (K 525, 
Hervorhebmg B.R). 



Marie kiagt sich selber des Versagens an, ist jedoch nicht in der Lage, der Tochter 

beizustehen - wieder muB dies von mannlichei Seite a u  geschehai: durch Kerkhoven selbst 

sowie den Dichter Aiexander Herzog. Zwischen Kerkhovm imd seinem Patienten 

Alexander Herzog, spielt sich e h  in Diskussionai ausagiertes "vielaktiges Drama" ab, das 

scWeBlich Herzog wieder lebenseg macht. Bei diesen Diskussionen ist die Anwesenheit 

"der Frauen" (der Ehefiauen Marie und Bettina Herzog) "nicht nia geduidetfl (JK 535), doch 

bleibt ihre Prasenz fZir den Lcser sekundar, da sich der Erzahler aufdie detaillierte 

Wiedergabe des Geschehens nvischen den Mannem beschrankt. Und auch Maries Tochter 

geselit sich ai dieser Viemgnippe als Figur, "die stumm war und regungslos in einem 

entfemten WinkeI saB oder kaunte.[ ...] GewOholich merkte man gar nicht, daB sie da war" 

(ibid.). Der Anziehungspunkf ist Alexander Herzog: "Es war etwas jungenkft Neugieriges 

in der Art, wie sie mit den Augen an ihm hing und jedes seiner Worte verschlang" (JK 536). 

In dieser Formuliemg ist der erotische Aspekt der Anziehung mit dem Adjektiv 

Timgenhaft" vom Erzahler ausgeschiossen und gleichzcitig ist Alexander nicht mehr nur 

Patient, sondem auch, in der Auffassung Wassemianns von seinem Benif entspre~hend~~, 

selbst Helfer. Aleid gehort letztiich die ScMuBszene des Romans: Sie wehrt sich bis nim 

SchM gegen ihr ungeborenes Kind, doch angesichts des Kindes "Rillen sich die 

Smmgdaugen mit unbeschreibüchem Gland' (JK 640) und sie antwortet auf die Frage 

Kerkhovens, ob sie m e ,  ci& "es die Gnede ist?": "Ja. ..ich fühi's ..." (ibid). So 

problematisch Mutterschaft in den beiden hier beschriebenen Romanen für die Hauptfiguren 

auch bleibt, die "Gnade' der Geburt und der biologischen MuîterscM müssen sie zugeben 

und werden damit vom E d e r  wieder in den Bereich des weiblichen Gathmgswesens 



zurückgeïûhrt, wie es den biopolitics des 19. Jahrhunderts entqmchl6 Wassermann kt 

damit in seinem letzen Roman wieder hinter die Aussage in EtzeZ Andergust mkgetreten, 

wo sich Marie mit der gleichen Vehemenz gegen eine Schwangerschaft a u  einer im 

betreffenden Moment inhaitslos gewordenen Ehe wehrt und ais Konsequenz eine Fehigeburt 

aleidet, dh. die Gebrnt eben nicht als Gnade und Komktiv hgieref l  kann. 

Das Motiv der abwesmden (Sophia) oder nicht voii verIUgbaren (Mane) Mutter 

verwendet Wassermann für Nebenfïguren wie Hauptfiguren als indiVidualpsychologisches 

Erklaningsmuster, das oft nur in einigen knappen Siltzen vom ERahler dargelegt wird. Man 

denke hier kispielsweise an die Figur des korrupten Jürgen Lorrher in EîzeZ Andergast, der 

sich seiner Mutter nur als "Schatten" entsinnt (EA 392); ebenso an Johann Iriens kalte 

Mutter, die die geseilschaftliche Fassade aber ailes stellt (JK 35); schlieBlich an die Mutter 

des Joseph Kerkhoven selbst, die den Sohn als Genie sieht und Sui damit in voiiige 

Verzagtheit treibt, bis sie im Wahnsinn endet @A 78). und auch an Wasserma~s 

autobiographische Selbstinszeniemg, in der er ebenfalls die Metapher des "Schatkm" 

gebraucht und seine Lebensproblematik in kausalen 2-eohang mit dem Fehlen einer 

Mimer stellt3' Es ist bisher vor allem um die Konsequenzen ftir die mannlichen 

Rotagonisten gegangen, deren Identitiit und Sexualitat von den ungentigenden Miittem in 

Frage gestellt worden ist. Sowohl Etzel Andergast als auch Joseph Kerkhoven werden ami 

fb Zwar enîstanden die genamuen Texte um 1930, jedoch ist bei W a s e m a m  kein W d e 1  diesa 
idedogischen Gnmdiagen festzustelien und die Variaticmen seines F m d i l d e s  blei'ben konstziirt, wie die 
d taen  Kapitel zeigen werden. Eine ahnliche Szene fénden auch wir m Schnitzlers Therese, jedoch nicht am 
Ende d a  Texîes, sondeni ni Beginn einer ungiücklichen und von gesellschafflichen ZWangen gepragten 
Beziehimg ZWiSChen Therese und ihrem Sohq der pi ihrem M6rdcr wird. 

Jakob Wassermann, Mein Wq ais J%uïscher und Jude (Berlin: Fischa, 1922) 15. Das 
letztgnamitt Beispiei sei hier gleichfâUs als literarisches und nicht als autobio&rapbisck Faldum angefüht. 



Beispiel von Marie? die ftir &ide ais "Erliiserin" fitngiert, mit der Met8pher der Vereisinip in 

Verbindung gebracht (EA 1751, der geniale Johann Iden flihrt eine Existem ohne Kontakt ni 

semer mverbindlichen Mutter und findet ErfWmg im politischen Mannerbrmd, dem 

Wassermann (anders als beispielsweise Hesse im in Kapitel 2.2 diskiaierten Demian) auch 

deutlich homoerotische Züge zuspricht. Wie steht es nun mit den ToChtern? Auch die 

weiblichen Hauptfïguren werden von Wassumami oft mit probhmtischen Muttdiguten 

versehen. 

In Laudin und die seinenu, der Geschichte der tempo- Vertiihnmg des Jinisten 

Ladin durch die Schauspielerin Luise Dercm die seine Ehe in Ge* bringt, wonach der' 

Rotagonist letzlich zu seiner Familie nirllckfindet und seine Ehe mit neuem Inhalt zu m e n  

verrnag, ist die Schwiegemiutter des Protagonisten eine negative Randfigur. Ibre 

Kommunikation ist auf "monotones Rasonnieren" bescbrankt, wobei sie ein begomenes 

Thema "nach m e i  Satzen bereits wieder vergaBW (L 58). Sie wird vom Enahler als 

egoistisch. Âukrlichkeiten wie der Etikette verfiaftet (womit sie an Meas Mutter erinnert), 

dumm und ohne W k n e  dargestellt - ihre Enkehen bezeichnen sie boshaf€ als "Mutter 

Finsteraarhorn" (i bid.) . 

Marie Kerkhovens Mutter erscheht zmiichst in einem Erinnerungshgrnent des oben 

erwahnten Politilcers und Reisenden Johann Men, der krank nach Deidschiand zudkkkehrt 

und im Haus seiner Mutter lebt. Dort hat er Kontald mit Marie, ai diesem Zeitpunkt mit 

seinem Neffen verheiratet, sowie mit Kerkhoven, der sein wird. Maries Vater scheint 

ni Idem erlesenem Fremdeskreis g e m t  ni haben, und Mane "erinnerte ihn manchmal so 

stark an ihren Vater, daf3 er es ihr eines Tages Ucheind gestand" @A 173). Nach ihrer 

Jakob W 8 ~ ~ e r m 8 1 ~ ,  Laudin und die Seinen (Berlin: Fischer, 1925). = Sigle L. 



Muîkr erkundigt er sich hingegen nur vorsichtig, da die Ehe "keine giûckliche gewesenl' îst 

(ibid.). Marie fonnuliert spâter selbst in verschIeierter Rede: "Ln ihr ist der Vater, dem 

verdankt sie sich, und wenn sie sein Bild auhft, wird ihr die Mutter doppelt fkmdl' (EA 

567). Ais Kerkhoven ihr ahnungsios die Mutter ais m e t  ins Haus holt und, wie b e w c h  

Maries eigener MutterroUe (S.O.), blind gegeniiber k e n  eigentlichen Empfindungen bleibt, 

wird fiir Marie "das tagliche unausweichiiche Zwammensein mit der Murter zur kaum 

ertfigiichen Peinw (EA 563). Wahnnd ihr Kontlikt mit der eigenen Tochter mit der 

individualpsychologischen Dyaamür, ja dem "Geheimnis" der Mimer begriindet wurde, 

schiebt an dieser Steiie der Enahler eine mehrseitige negative Beschreibung von Maries 

Mutter Adrienne Martersteig eh, die diese als oberflâchlichen und wiedmmi den 

~UBerlichkeiten vermeten Charakter abqdifkiert. Wieder ist es der l'he~tmgslos 

ichbezogene Redeschwall. Geschichten Geschichten Geschichten" @A 564), der die Tochter 

abstOBt, und der nach Weinuiger weibliche SprachiiuBenmgen chadcterisiert (Wh 189, 

Qisweilen veriiert sie den Faden, geriit vom Hundertsten ins Tausend.de, 
verwechselt die Menschen und die Ereignisse, vemaSpelt sich ganzlich, will 
zum Ausgangspunkf zurückkehren und hat ihn vergessen und redet 
schlieBlich nur, weii sich die Worte in ihrem Munde wuchemd wie Pilze 
vermehren." (EA 565) 

Mit "mystischem Unbehagen" (EA 567) l a t  Wassermann Marie das VerMtnîs aa 

(ibid.). Auf das sexualisierte Unbehagen der Psychoadlyse wird damit hingewiesen, jedoch 



Diese Mutterfïguren entsprechen v6iiig den Thesen Otto Weiningem, die dieser in 

Geschlechr und CharaRter beagiich weibiichen Sozialverbaltens aditeîit: 

''Den Frauen ist zwar die Gabe der Sprache, aber nicht so die der Rede 
verliehen; eine Frau konversiert (kokettiert) oder schnattert, aber sie redet 
nicht" (GCh 252). 

Damit ist in Weiningers Denksystem auch der AusschluD der WeibIichkeit von der 

Nonn der Log& verbunden: ''Der Mann fDhlt sich na Log& verpfiichtet, die Frau nicht" 

(GCh 192). Weiniager geht so weit, hier von "logical insanity" (ibid) als genereil mit 

Weiblichkeit zu assoziierendem Philnomen a, sprechen. Die Miater der genamten 

Hairptprotagonistinnen werden also durch spezifïsch "weibliche" Eigaischaften eben ais 

Miiaer uuzuverliissig. Was paradox erscheint, doch immer noch mit Weiningers Thesen 

k d o n n  geht, die einen Drang na Vereinigung mit dem Mann und zur physischen 

Fortpflanzung, jedoch nicht die Figur der Mutter als bildende oder gar als spirituelle Kraft 

annehmen. Wassennanns positive Mutterûguren der jiingeren Generation, wie sie in der 

spHten Trilogie auffreten, sind zwar Gestalten, die wie Marie die Mutterlichkeit unter 

Umstanden hintehgen oder sich für einen begrenzten Zeitraum selbst ihren Kindem nur in 

udiinglichem MaRe mwenden, aber sie stellen Modelle £ür eine neue Art der 

Mütterlichkeit dm. Nicht umsonst ist der Weg, den Marie für sich a u  der Krise findet, 

wieder mit Kindem verbunden: Ihre SOhne und die Kinder mehmer Protagonisten 

"biiden die Keimzelle einer Anstaît, die keine ist, nu. Spiel- und Heimstatte 
f'b derlei umherschweifendes Khdervolk, Kinder von TaglOhnern, 
Handwerkem, aiieinstehenden Frauen imd politischen FlIicbtlingen. Sie 
werden nicht genifen, sie stellen sich eh [...]. [...] ohoe da6 je eine 
Kundmachung oder gar Anlockung erfoIgt ist, mut3 man alsbald trachten, den 
Zustrom ni dgmmen. Es gibt keinen reguliInn Unterricht, keinen 
Stundenplan, es gibt nu. Spiele, Wandern und üesprkh" (JK 568). 



Mane sieht als Folge dieses UmSfaTlds aus "wie die stxahlende junge Mutter eines 

ganzea Heerbanns von Kindern" (JK 569). Ailerdings nemt der Enahler ais Gnmd ftir diese 

Entwicklung wieder den EiafluB des Dichtas Alexander Herzog, der Marie "in einem 

enthusiastischen Augenblick mit einem KinderbeiImd" vergieicht. Dies erschreckt Mane 

wiedenun, da sie ein Übemaf3 an Engagement verhindem will, denn "nicht noch einmal darf 

es geschehen, daB Joseph Kerkhoven sich als Fremdgewordener auBerhalb der S p W  

bewegt, in der sie allzu selbshrergessen schaltet. Sie muB sich ihm bewahien, ja aufkparen, 

sie md3 an seiner Seite bleiben [...lm (ibid.). Auch dieses neue Mode11 der Mittterlichkeit, 

das Ciber das Biologische hinausfühmn wird bei Wassemiann vom mannüchen EinfluB 

abhiIngig gemacht. Dies geschieht in noch hoherem MaBe als beispielsweise in einer 

vergteichbaren Situation in WeiB' Gefangnisatzt, wo Flossie (die Ehefrau des 

OefZngniSarztes Konrad) ebenfàiis die Einnchtung eines Kinderheimes (hilich mit weniger 

reformpiidagogischen Ankihgen als bei Wassermann) als Ausweg aus einer Krisensituation 

plant und dies als ihn durchau selbstandige Idee emheint. 

Zusammenfassend k a ~  festgestellt werden, da& die envachsenen Tikhter bei 

Wassermann in üuer sozialen Identiat von den unzwerlihsigen Müttem in einem signifikant 

geringeren MaBe in Mitleidenschaft gezogen werden als die mannlichen Figiuen, jedoch 

vom geistigen EinfIuf3 der letzteren abhangig bleibm, so daB selbst die Geburtsszene am 

SchluS der Trilogie von der Prasenz Joseph Kerkhovens gep- ist und die= der 

weiblichen Figur sozwagen die Interpretation des Geschehens abnimmt beziehungsweise 

vor-denkt. 

* Die Figur da Miiaa Maries ûitt in JK nicht mehr a d  Wghrmd sic in EA das Gin Lindow W Marie 
-te, wini sie in JK bespielsweise in einer S m e ,  die den Verkauf des Gines arm M t  bat, nicht 
einmal erwahnt - ihre Roiie scheinr ausgespiek 



Auch in den Romanen und Erziihlungen Eduard von Keyserlings spielen 

unzuliingliche und ullzuverli3ssige Mimer eine Roile. Ih Fimktion ist besonders hteressant, 

wenn man die erst im letzten Jahnebnt in der Forschmg begonnene D i s h i o n  um den 

afhmtiven oder kritischen Charakter seiner Texte betrachtet? 

Eine Betrachhmg der Mutterfïguren in Keyseriings Werk untersmtzt die 

Forschungsposition, die eine implipt immer mitgeschnebeae Kntik Keyserlings an den in 

seinen Romanen gezeichneten gesellschaftlichen Konsfellationen und deren Konsequenzen 

annimmt. Es ist &bei keineswegs eine soziallcritische Position gemeint, die die vertretenen 

Ideologeme auf ihre inhaitliche Haltbkeit ilberpriifte, sondem vielmehr eine Skqsis, die 

nicht ni einer konkreten ideologischen Position gelmgt. Es wird zu zeigen sein, daB sowohl 

die Darsteliung von der Uhhtba rke i t  hgiler Frauengestalten als auch der Weltfiemdheit 

oder Unverfugbarkeit der Miftterfiguren der aIteren Generation keineswegs affinnativen 

Charakter haben. Ein Blick auf Keyserhgs posthum erschienenes Werk "Feiertagskinder" 

(19 19) l u t  vielmehr die These zu, daB das UngenQen der Miiner symptomatisch fiir das 

dekadente Versagen an der Welt steht. Keyserling portraitiert in diesem Text das 

Gegensatzpaar des Gutsbesitzers Ulrich, eines hart arbeitenden Wtagsmenschen, und seiner 

verspielten Frau Irma, die zwar Mutter kt, jedoch Kind bleiben will. Der HoEmngstrüger 

ist hier, wie in der ëhnlichen Konsteilation bei S m  im Verlorenen K M ,  e h  Mana, der 

dem Mikrokosmos eines Gutshofes vorsteht. Das Versagen von dessen Frau an der Aufgabe 

der Flirsorge, wie es auch diverse Mutterfiguren in den früheren Werken zeigen, kann somit 

ais Minel gesehen werden, das eben die Lesererwartung fürsorglicher Miitteriichkeit 

Zur Forschuugssituation vgi. Horst Thorné, Autonomes Ich und Imieres Ausland': Studien über 
Rcaiismus. Tief~svcholmie und Psychiatrie in d e u i d m  EnPthltarien (1 848-1 9 14) (Tûbinge~ Niemeyer, 
1993) 494-96. 



enttauschen und damit die Aufherksamkeit fik eine Kritik seitens des Autors erhoben soli. 

Dieser @te4' Text k y ~ e ~ h g ~  zeigt im Vergieich ni den "S~hloBgeschichten~~~ d a  

Whnm Jahre eine deutiiche Wandlung der Figur des Grrtshemn, die nun "unter das Gebot 

âer gesteut wird. FOr die Thematür der Mutterfigraen ist dies insofem interessant, 

ais sich logisch die Frage nach einer gleichemia8en verantwortungmoiien Partnerin 

anschüeBt. Diese k t  jedoch - wiedenmi wie im Verlorenen Kind - ne@v ai beantworten, 

wie o k n  bereits gezeigt. In Feiertagsknider gibt es zwar kispielsweise die positiv ('Wug 

und gut") dargesteiite Lehrerin Christa ais Kontrastfigur nn unzuverI&sigen Mutter und 

Gutsherrin Irma, doch weist ihr Viefa Organ" (Fk 139) auf eine Figur mit androgyaen 

Zügen hin, die in der Fotge auch nicht ni einer alteniativen Partnerin des Rotagonisten wkd. 

Das Versagen der Mutter wird durch die verbalen Appelle des Ehemannes an ihre 

Miitterlichkeit noch um so starker hervorgehoben: Er spricht von dem gemeiasamen Kind 

als "dem Band, das uns verbindet" und vemeint ein "Recht, oder auch nur die Mljglichkeit, 

solche Bande ni losen" (Fk 166). Fiir die Mutter bewirkt die Erscheinung der Tochter mit 

ihrem '%lassen, spitzen Gesichtchen" nur eine Reaktion "des Schmenes, aber auch der 

Ungeduid" (FK 156); und a d  die Vorhaltungen des Ehemannw und den Appel1 an ihre 

Mmterlicbkeit reagiert sie mit "Herausfordenmg und Triumph" (FK 166). Anders als bei der 

" Es wird hier die Dishission der Werke Keyser- mit diesem spatcn Text da a zeitlich 
a e r  an den zuvor behandeIten Romanen Wassennamis blellbt und sich aidem die These der DarsteIIung 
undhglïchcr Mütteriichkeit ais Ausdruck der Schwache eines gesehbafüichen Systems in der 
différenziateren Form des spaten Texîes besonders gut herausarbeiten IiSBt. 

42 vgi. Ramer Gruenter, "SchioOgeschichtcn Eduard von Keysariags. Einleitungn, Eduard v. Keyserling, 
W d e ,  Hg. R G. (FfankfitIz (Main): Fischer, 1973) V-XX Gnicnter nimmt hier aufKeyserüngs Uatertitel 
des Romans Becrte und Mmeile. Eine Schloflgeschichte (1 903) B q .  

" Tho& 590. Rudoif Steinhilber bat auf die positive Kmotinimg d u  Arbeit ais Garant der Uuegralm 
Pers6nlicfikeit hingewiesen, sieht dabei jedoch die sexualisiert dargesteiïte Arbeit kraftvoiler Figuren aus d m  
Voik ais Gegenbiid der &kadenten Adelskultur. 



Dmtellung der fbgilen unmiftterlichen Frauengestalten ciex "SchloOgeschichten" autizipiert 

der Entihler hier eine âirekte Schuldzuweisung dinch die Instanz des Lesm. Den Typus des 

"Feiertagshde~" am Beispiel einer Ehehu und Muîîer ni exemplifiperen Migt durch àas 

Spiel mit der Envartmgshaltmg der Les- nir Verscharfinig des Kontrastes zu dem 

verantworungsbedten mannlichen HoffrimgSarager bei. 

In den zeitlich Whezen "SchloBgeschichten" finden sich zwei ftir imsere 

Untersuchmg relevante Prasentatio~l~modi, die man angesichts der für Keyserlings Wak 

aufmsteiienden "Merkmalsmatrixtl getrost als "Typen" bezeichnen h? Zum einen finden 

wir die jmge und dhchtbare oder unmütterliche femme fhgiie, zum anderen die passive 

Muîter (oder deren Substitut, was die Au~fauschbarkeit nochmals hervorhebt), die der sich 

zum l'A~bruchversuch" anschickenden Adelstochter keinerlei lebenspraktischen d e r  gar 

philosophischen Rat mitzuteilen hat und sich aufeine afkmtive Roue beschrankt. 

Wiedenmi behindern Mutterfiguren eine dynamische Entwickiung jüngerer Protagonisten, 

ohne da(3 es in den Texten vor Feiertagskinder ni einem tragischen Schuldig-Werden 

reichte. Da es in eben diesen Texten, anders als im =or geschilderten psychologischen 

Realismus Wassermaons, nicht mehr um eine individualpsychologische 

Kausalitatsbestimmung geht, reprg.lsentiert hier die Figur der uuzuiiinglichen, passiven 

Mutter ein rmnùiingliches und d e d o l g e  dem Untergang geweihtes (doch keineswegs 

einfach mit dem baitischen Adel gleichz~setzendes!~? LebensgrinPp. Schwalb nemt 

- -- 

Es erscheint bei da Bebachnmg des Keyserlingschen Werkes durclws sinuvoil, von Tjpen zu 
sprahcn, & "üôer offaisichtficht Ahnlichkr~ttm hinaus mittek eiDa M-'eine Zubtdaung mittek 
d e r  Kategorien erfolgen k a m  (si* dazu Schwaib 8). Thom6 bezeichna die Fi- ah "austauschbarm, 
*ureil sie die besondere b e r e  Gtschichte ni& haben, die die dynamischt Psychiatrie in ihrer Geschichte 
irnmer &ter ausgebaut haîn. und spricht von cincr "sûengen Typisiaung" im Walt KcyserLings (Thom6 536f). 
Frtilich SOU dies nicht als stupide Wiedaholimg von Wts Beschriebarenn ai verstehen sein, saadan im 
Sinac ehm "ïaboratoriltmSwirklichkcitn, wie Thom6 es. sich deinen von ID. Müiler ffh Wieland spMe 
Romane gepragten Begriff benifad, formulier& (537). 



bezeichnendenveise ais "handlungstragende Figurentrias" der "SchloBgeschichtenn den 

"gefrioten dten Aristokraten", die 'lauserlesene, eingehegte Adelstochter" und den "rastlosen 

v ~ c h e n  Snob" (Schwaib 28,49,68). MUtterngirren hingegen kommen an d e r  

Stelie nicht vor - und genau diese Absenz priigt die Whtionistische Gesellschaft der 

"SchloBgeschichten" Keyserhgs in entscheidender Weise, wie im folgenden genauer 

gezeigt werden SOU. 

In Keyseriings Roman Beate und M d e  (1903)~ ist Beate als Repribentantin der 

lebensfemen SchloBwelt mit der meren Gespielin Mareile kontrastiert, Tochter des 

InspeMors Ziepe, die es in Berlin zur gefeierteo Siingerin bringt4'. Shuies spricht von den 

"weiaen Frauen" als RepraSentantinnen adliger Kuitur" und den "roten Frauen als 

Reprsisentantinnen der Natur" (Sturies 50,53) - eine Polarisieru~lg, die - auf den ersten Blick 

betrachtet - in Becite und M d e  ihre perfekte Ausform~g bdet. Die zentrale Figur des 

Romans, aus deren Perspektive diese Polarisienmg auch wahrgeno~~~men, wem nicht im 

Wahmehungsprozel3 konstniiert wird, ist der Ehemann Beates, Gffnther von Tarniff? Er 

gedenkt sich in Beates erholsamer Sphare m Familiengrûndung niederzulassen. Seine 

Reizsucht auch in erotischer Hinsicht verhindert ein Gehgen der Ehe und seines 

" Eduafd von Keyserring, Beate und M a d e :  Eine SchioB~eschichte (Ftankfint (Main): Fischer, 
1983). Sigle: B U  

Man vergieiche dies rB. mit Ganid in Akndliche Hdrrrer: Die adlige Geztmd k& ia=anic und 
gescheitert in die SchloBweit ohue die mrkmtc K d a e  ais Sgngerin vawirküchcn zu k61me11. 

Eine eingehendae Analyse w(We an d i a p  Stciie den Rabmen sprcngco; es sei daher mn. darad 
hingewiescn, da6 das  en einer Komm-on zwischen Beate und Gûnîk im sprachlichcn wie 
erotischcn B d c h  durchau imTact zum AusQuck kommt d die mîe&ü&m Tricbregungen Beates (vgl 
Rasch 225) nmi Teii von da EsLBhlainscaaz dem Unvtrstfhidnis ihm in da obengcnmn&n Poiarisicnmg 
befhgmen Mannes zugeschrieben wadcn, ohne dabei den Biickwlnkel G i E n t f i ~ ~  im Erziihlpr0ze.B auhageben. 



Lebenskonzeptes; a verMt seine F d e  mÏt Mate'iie und kebrt mt nach einer 

lhdive~wundung krank und niiniert ni Beate aufdas SchloB zurück, was vom EnHhler 

keineswegs als harmonisches Ende prtisentiert wird Bezeichnenderweise (von der 

Sekundarliteraur iikrraschendemueise vemachlgissigt) findct sich in den beiden Texten, die 

diese Polarisienmg der Frauenfiguren am deiltlichstem zeigen (Beate und Mmeile (1 903) 

sowie Hmmonie (1 9 16)) das S c W  nicht nur ais Dome, sondern erblicher Besitz der 

F m ,  was deren Dominanz und die Problematik dér Paare verstsvkt und als b e d t e r  

Kimstgriffdes Autors ni sehen ist, da es im Gegensatz air historischen Situation d m  ibfann 

die Re-Lokation nach der EheschlieBung aufèrlegt, wllhrend die Frau in der prekhn 

Stabiliat der SchloBwelt verbleiben kann? Diese erbrechtiiche Position wirft die Frage 

&ch der Fomühnuig der Linie a&. Schwangenchaft und Entbindung enveisen sich ais 

"qualvoil" Nr Beate, jedoch ist das Kind "grof3 und sch6n" und wird vom Ehemann 

"triumphierend" als der "TamBkhe Erbe" in Empfàng genommen PM 49). Dennoch spielt 

das Kin& der Erbe, in der Folge keine zentraie Rolle mehr flh. den Vater und halt ihn nicht 

auf Kaltin. Beate bleibt "M. Schlosse mit ihrem Kuide allein" (BM 86), wahrend Giinther 

mit der Gegenspielerin Mareile in Berlin lebt. Das Kind taucht dam erst wieder nach 

Giinthers Rückkehr nach ISaitin in eher Szene auf, die entscheidend ist, da sie Ganther dam 

bringt, einen Brief der meren GelieMen Mareile abschlffgig m beantworten: 

"Nebenan wurde ein Tanz auf dem Klavier gespielt. Das war Beate, die ffir 
Went zum Taaz amielte. Günther sah dem gem ni. Es war ni hiibsch, 
wmn so das blonde Figûrchen, von den Enden der breiten, roten Schürze 
wnflattert, sich langsam im Sonnenscbein drehte." (BM 100) 

-- 

'9 Vgl. daai AH 9: "Unsere Tochter gehOten in unscr Haus, bis sic ihr eigarcs bcziehm. Tochter eines 
adligen Hauses ai sein ist ein Benif( ...). "Weder Beate noch Aaeaiiarie gelangcn jedoch nlich dtr 
EheschlieBtmg ai einer der Konvention entsprechenden Rclokation, so daB dies als bewuBt gesetaes Motiv 
angcsehen wuden muQ. 



Es geht hier urn e h  Stimmungsbiid, nicht um VaterSchafi. Beate hingegm nimmt 

offensichtlich, nachdem ihn fiagile Erscheinun~ und die Szene der problemtischen 

Geburt dies nicht vermuten lieBen, ihre Wichten ais Mutter und Gutsherrin wahr, ohne daB 

ihre "geknechtete Sinnlichkeit" (BM 86) Miitterlichkeit und Fortpflanzung ais Ergebnis "der 

erotischen Tlitigkeit'' (Schwalb 65) sehen lassen würde. 

Wilhrend der Enahler Beates Sinnlichkeit als durch die Erziehrmg unterdriickt, ja 

"gehechtet" beschreibt, entspricht Annemarie in der me i  Jahre nach Beate wrd Mmeile 

erschienenen Enahlung Hmmonies' dem (bei Keyserihg durchus kritisch priisentierten) 

Typtïs einer aati-sexuellenfemmefiagile in einer Atmosphb, die durch bestandiges 

Inszenieren des Geschehens die Realitat verdribgt. Mila, die Nichte von Annemaries 

Gekellschafterin, wird nir Kontrastfigur und Gegenspielerin Annemaries. Auch optisch mit 

briidicher Haiu und r o t a  Kleid Annemaries Gegenteil, steht sie für unreflektierte 

SWchkeit, die Annemaries Ehemann Felix anzieht, da er sich in Annemaries Umgebung 

%vie beiseite geschoben" (H 174) vorkommt. W h d  Felix im Konflikt zwischen den 

beiden Welten befhngen bleibt, ohne eine Entscheidung treffen ni khnen, nimmt 

d e m a r i e  sich nach der Entdeckung von Felix' Liebesbeziehmg zu Mila daç Leben, indem 

sie sich - weagekleidet und einen Fliederzweig tragend - im SchloBteich e. 

Interessanterweise erscheint in der Sekundatliteratur nur bei Schwalb (65) und 

T'orné (568) ein Hinweis auf den Z u s a m m h g  zwischen Annemaries "reizbarem" Wesen 

mm Zeitpunkt der Enahlmg und e k  vorangegangen Fehlgeburt, die den Tod des 

'O Da diese Th& in der Fomhmg bereits aScbOpfaid behandelt M e ,  sei hier am a d  Sturies 
IW-104, Schwaib 49-60 hingewiesen. 

" Eduard von Keyseriing, "Harmonie,"Bmte H e m n  Am Siidham. Harmonie (F-: 
Fischer, 1983) 147-1 84. Sigle: H. 



Kindes bewirkte und Annemarie in eine Nervenheilsuistrilt brachte, wie es im Text explint 

formuliert ist: 

"Aber, & war ja das andere, das Schrecküche gekommen, das Kind und der 
Tod des Kindes und diese grausame Krankheit, Annemarie kaueste aufibrem 
Bette, die Augen angstvoli weit aufgerissen, und homhte hinslus imd h6rte 
Dinge, die sie schrrckten, vor denen sie geschtitzt sein woiite, und er &te 
nicht wie. Oder sie sa6 stundenlang teilnslhmnlos da und spielte mit kleinen, 
weiBen, blaaken Sachen, Perhtrttdoschen und Meserchen, die Sachen 
konnten nicht weiD und blank genug sein. Sie wurde in e h  
Nemensanatorium gebracht, und Feiix ging auf Reisen" (H 150). 

Schon ni Beginn der Entihiung wird damit Annemaries Wesen ais pathologisch 

eingestuft. W h d  Beates Sexualabwehr noch erkliùt werden konnte, liegt der Erzahlung 

H m o n i e  ein radikaleres E-O- zugnmde, das 'hich? die Zustandlichkeit einer 

Kultur in ihrer Typizitat reflektiert, sondem die Prtimissen diem Kuitur ni Ende denkt" 

(Thomé 572) - ausgedrückt in Unfahigkeit zur Fortpfla~l~~tlg wie Mütterlichkeit Die 

beiden genannten Texte und die Position der weiblichen Sexualabwehr im Kuitrirsystem (das 

SchloB also eher ais psychologisches den. als soziales Modeil gesehen) des Textes zeigen 

eine Radikalisienmg, die der Aspekî der Mütterlichkeit besonders deutlich biacht. Beate ist 

noch W g ,  im SchloB ein Kind auiaupehen; die Szene der musikalischen Unterhaltung des 

Kindes scheint annideuten, daB sie den Aspekt des sidichen Genusses durchus in ihre 

Erziehung einnibeziehen gewillt und in der Lage kt. Bei Annemarie hingegen kt beteits 

nicht nur eine pathologische Sexualabwehr, sondem auch eine physische Disposition, die sie 

unfhchtbar macht. In den spateren Texten (siehe besondas Abenciliche Hâuser und 

Fiirstinnen) fat ad, daB zwar die "gef8Bten alten Aristokraîen" (Schwalb 28) als 

"so katastrophal verladen, daB mit einer dRtten Genmtion nicht mehr ni rechnen ist" 



(Thorné 581). Dies ist die Funkfion der negierten Motteriichkeit in eben di- meiten 

Generation: Ihre Udbhtbarkeit, sei sie durch Disposition (Annemarie) oda Situation 

(Fastrade) bedingt, steht RLr das Ende ekes Kultumystems, das die Reproduktion nicht mehr 

leisten kann. Obgleich biologistische Elemente vereinzelt in den Texten auftauchen 

(beispielmeise die Verbindung der insUanenten GenitaiorganiSation mit eher Disposition 

ni nedicher Schwache bei der fhgiien Annemarie), ist KegmrLings Ansatz prinzipieil als 

kultirrtheoretisch ni sehen. Die Figur der whchtberni femmefia@Ze bedeutet 

dementsprechend im Text keinen Versuch der Erblhlinstanz, sich in weiblicher Gestalt 

imapiniezte Natur in der Asthetisienmg wieder verfügbar ni machen, sondem viehehr eine 

Kritik dieser Perspektive schon aufder Ekne des m e r s ,  der die Depersonalisienmg der 

Fi- als narrative Strategie einsetzt. 

Nachdem sich in der zweiten Generation sozusagen nur Muttdguren in der 

Negation fenden, stellt sich die Frage nach den MWem der aIteren Generaîion, die sich bei 

Keyserling bezeichaenderweise nur an der Peripherie des Handlungsschemas bewegen. 

Dieses Schema beinhaltet "jeweils das Bild ehes scheinbar iatakten, ausbaiancierten 

Ordnungsnistandes innerhdb der Figureakonsteilation und des endopraktischen, von einem 

RepraSentanten &r alten Generation gestalteten und dominierten Ordnungs- und 

Nomuaumes" (Schwalb 88f). Bezeichnend fb die Erziihbdhmg, die eben nicht eine 

uidividualpsychologische Betrmchtung intendiert, ist die probledose Substituiemg einer 

Mutter durch eine Schwester des Ehemannes, wie es z.B. in Abediche H&er und Bunte 

Herzen geschieht? Eine Betrachtung des Textkorpu~ der "SchloBgeschichten" ergibt h i  

Typcn von Mutterfirnn, die sich in diesem Innenraum bewegen imd d e m  personale 

Die Substituienmg gelingt so probledos, dal3 zB. Sturies die Tante FPsaades m AH intlhnüch als 
Sti&ut& bezeichnct (vgl Stucies 1 17; AH 5). 



KoMrenz (Thomé 496) von diesem Innenraum a b k g t a  Zunhhst finden wir entwcder 

abwesende (schon verstorbene) Mütter der Protagonisten Oder aber passive MIttter ohne 

weiterreichenden EiduB auf S8hne oder Tkhter. Sie zeigcn genereii eh Sprachverhalalten, 

das sich auf konkrete Gegenstande beschrankt und, aufdie herrschenden Nomen bezogem, 

affumativ ist. Die zweite Gnippe besteht aus Mmerfiguren, die - beispielsweise aufgnmd 

des Witwefl~tandes - einen grOI3eten A k t i d u s  besitzm und ditekter aufihre Kinder 

einwitken k6nnen. Was in WeZlen (1 9 1 1) nur angedeutet und nicht von der Mutterfigur 

refiektiert wird, ist in Fiastinnen (19 17) explitit von der Muîkrfïgur formuliert: das 

BewuBtsein des eigenen Bescbrankt-Werdens und die Kritik an der mgewiesenen Rolle. 

AUerdings bezieht sich dies aufden Aspekt der mterdrUcb Sinnlicbkeit und nicht aufdie 

Beziehung zwischen Mutter und Thhtan, die unreflektiert bleibt. Als &itte Gnippe sollen 

Frauedïguren Erwahnung finden, die eine dominante Position in der Familienhierarchie 

bewuM geniekn und damit auch die Sprachmacht erhalten, die sonst den Vaterfïguren 

vorbehalten bleibt? Solche Figuren hden sich erst im spateren Werdq das sich auf eine 

deutlicher formulierte ~ u l t u r k r i e  hinbewegt. Die hier gewahlte Abfolge dient daher dani, 

diese Entwicklung herauszuarbeiten. In dien drei Darstellungstypen bedeutet mütterliche 

Pfrlsenz ehe Leerstelle, deren Relevanz für die Entwicktungen innerhalb der 

- 

So wird baspieIsweise Frau v. BuWr in WeIZen von den imemmWen Umstatiden am Urlaubsort 
besSndig a* Fassung gebracht 

Vgl. iusbesondere Graf Hamilkat in Bwue Henen, dessen kritischen Ausmhnaigtm 
bczeiclmaiderwieise seine Schwestcr Bctty ni& ai folgen vcrmag (BH 70). 

" Wellen ascbien 1 9 1 1 ,  Fmtinnen 1 9 1 7. 



Figinrnkonstellation in der Folge griindlicher ausgeleuchtet werdem SOU, ah es in der 

bisherigen Forschung getan wurde. 

In Beate und M i l e  wird die Atmosphan wohi von weiblicher Prasenz dorniniert, 

doch ist dies, wie bereits oben angeme&, keinedidh ais matijatchalische Struktur ni 

werte~, sonda hat mrmativen Chasakîer, wenn es um die Nomerhaltung in ihret 

Umgebung geht. Wie zuvor enuihnt, ist es allerdings benierkenswerî, deB die Protagonistin 

aufihrem Gut verbleibt, anstatt in die Umgebung ihres Ehernannes umzuziehen. In dieser 

ersten "SchloBgeschichte" (so der Untertitel) ist aufden ersten Biick die weibiiche RHsenz 

dominant, wirkt jedoch ausschlief3lich normkonservativ und sieht sich im Dienste der 

normgebenden mannlichen Figuren. Beates Wh verwitwete Mutter wird in einer Szene 

eingeffihrt, in der sie im Sessei sitzt und einen Kinderstnxnpf strickt (obgleich ni diesem 

Zeitpunkt noch keine Kindex aufgetreten sind, so daD diese Tgtigkeit als Hinweis auf ihr 

miitterliches Wesen gesehen wnden muB. BM 12): "Schone Haartrompeten, blaak und weiB, 

rahmten das fette, weiDe Gesicht eh mit den regehd3igen Zügen (ibid.)." Ihre Erscheinung 

steht in pr2ignantern Gegensatz ni der "wie zu biegsam" schmaien Tochtedïgur, deren 

Gesicht als blaB beschrieben wird; "von der feinen Bhse der alten Rassen, die von 

jahrhmdertelangem Stehen auf geschiitzten H6hen mtkie geworden sind" (BM 17)? Doch 

neben der Mutter existiert noch eine Figur, die in unserem Zusammenhang von Bedeutung 

kt: Als Schwester der Baronin lebt Seneide nach dem Scheitern einer "brutaien 

Liebesgeschichte" (BM 9)" ebenfàiis als StEIndige Bewohnerin auf dem "SchM" und prffgt 

Man fübit sich an die Adbgsmae der fan zeitgieich erscbicnenen "BiiAnenbrooksn tmd die Figur 
der alm Konsulin erinnert. 

Die Vawmdrmg dieses Adjdaiw Ubenascht und hebt die Bedcuimg -or, die Key~criing diesa 
Figra aiureist, 



dessen Atmosphiire in entscheidendem MaBe. Ihr ~&res  ist nun, anders als das der altm 

Baronin, k i t s  ais 'Ritfiguration des Todes" (Thomé 557) ni weitcn: 

"Ibn Wge waren scharfund gezogen, die Lippen fast weiJ3 und die Auge 
lagen tief in den Hohien und gaben dem Gesicht e k  kummervoU-e~egten 
Ausdruck" (BM 12) 

Damit wird sie einerseits als asexuelie Figcn (weik Lippen, Magerkeit) eingeflihh 

doch wird andererseits in einem Halbsatz auf die kausale Bedingtheit dieses ihres Wesens 

hingewiesen (BM 9), so daB das Adjektiv "erre@' auf eine durchau vorIiandeme Triebnatur 

hinweist, die nicht mit den Nomen der SchMwelt konfom ging und demnach Seneides 

"personale Kohiirenz" (Thomé) zerstortegg. Bezeichnenderweise wirkt sie auf Beate nicht 

nur nicht erscbreckend, sondent sie reprbentiert die SchloBkultur mehr noch als die Mutter 

es tut (BM8). Ais Beate das VerMtnis zwischen ihrem Mami und der aus dem 

Inspektorhaus stammenden Sihgerin Mareile entdeckt und damit ihre Ehe tZir beendet halt, 

lie@ ihre Mutter bereits krank und kann ihr nur den Ratschlag des passiven Abwartens 

erteilen: "Die amen m e r  sind so unruhig - ich weiB. Warten müssen wir - sie kommen 

doch ni uns. Du glaubst nicht - wieviel wir - vergessen k6nnen [...]" (BM 82). Beates Biid 

vom eigenen Vater, "dem Greis mit dem stillen Elfenbeingesicht" (ibid.) - dessen 

Beschreibung seine Dominanz noch nach d m  Tod d e a c h  macht und somit die Position der 

weiblichen Figuren sozusagen in den Dienst seines Gcdcnkens steiit - trübt sich in dieser 

Szene entscheidend; gleichzeitig begehrt sie gegen die Nom des Wartem auf. Freilich 

kornmt der Ratschlag, Marefie vom SchloB ni weisen, noch von der Mutter (BM 83). Beate . 

bleibt nach dem Tod der Mutter und Seneides Einwehg  in eine Heilanstdt "im Schlosse 

In der ersten SchloDgachichte wird noch ansaawijse die "- mnCrr Crrschichte [...], die die 
cScpamische Psychiatrie in ihrer Geschichte immer mehr ausgebaut hat" (Thorn6 536, der dies -ch aufalie 
Tejde bezieht) vom Enifhier gegeben, wahrend erst in den folgaiden Texta die Figuren g d e  dwch das 
FehIea einer individueUen inneren Geschichte gaadepi "austaudbP (%id) -den. 



mit ihrem Kinde d e i . "  (BM 86). Die iiusefen Vorghge aufdem Gut werdm nicht 

emdht, doch & die MiBwirtschaft anderer Erwahaung findet (BM 90). ist anzunehmen, 

da6 der Figur der Beate zwar nicht die Kraft ai einem "gesunden Zom" @M 83), aber doch 

zrir Aufkhterhaltung der alten Ordnung in der Rolle der Herrin bleibt. Die Envihung des 

Kindes Mont die Fordühnmg der Linie - es ist dies das letzte Mal, da& Keyserling eine 

solche MOgiichkeit der "Ptokreation im Innenraum" (Schwalb 262) zuigiBt. Beates eigene 

müîterliche Züge sind ber& irn vomgegangenen Abschnitt betrachtet worden - sie reichen 

6reilich nicht aus, um a u  ihr eine Hofiungstragerin ai machen, da die Beziehung des 

Ehepaares sprachlos wie zwor bleibt und das Kind dem ExziMer keiaesfâh als Band 

zwischen ihnen gdt. 

In Hmmonie (1  905) wird die Mutter der Protagonistin nicht erwahnt, sondem nur 

der Vater tria als "die dicke Exzeilenz mit dem rosa Gesicht und der gelockten, braunen 

Perücke" (H 162) ad. Feh '  Mutter wird nur in einem Satz erwahnt, der erlebten Rede 

retrospektiv Felixr Herkunft reflektiert: Der Vater war eher "fi& das Landfiche" (H 159, 

doch der Mmer k o ~ t e  adgrund ihm eigenen Herkunff 'hichts [...] vomehm genug" (H 

156) sein. Der direkt dârauf folgende Saîz steUt die Verbindmg ni Annemarie her: 'Paher 

hatte er sich auch soforî in Annemafie verlïebt'* (ibid). Wiederum ist es die Mutterfïgur, die 

durch ihr eigenes Wesen die Schwachung der Vitalitiit und - eine in Felix' Fall nur bedingte, 

im F d e  Giinther von Tamiffs in Abendliche Hatcrer jedoch dem Protagcmisten schmenlich 

b e d t e  und nmi Suizid fükende - DysfiniktionaMt des Protagonisîen bewirkt. 

In der SchloBwelt dominiert Annemarie &thefisch die Szene, doch als 

entscheidender EMuB wird (aus der Perspektive Felix') nmtlchst ihr Vater gena~lllt: 



"Annemariens Vater, die ExzeUem, Mîte auch um keinen Preis einen Wein 
getrunken, der ein wenig nach dem Korkm schmeckte, und ihm scheckte 
e h  Wein sehr leicht nach dem Korken." (H 155f) 

Annemarie bleibt zwar die 'Seele' des Schlosses ais KuituRystem, denn "die Frauen 

sindans in der Kuitur voraus", wie Cousin Thilo klischeehaft bemerkt und dabei 'Xultur" 

implizit vom Bmich der Offentlichkeit trennt (El 172 ). Jedoch bleibt sie ebenso von den 

bleibt in di- Text ebenso wie prokative Weiblichkeit eine LeersteHe, was dmchaus in 

Verbindung mit dem katasîmphalen Ende gesehen werden kann, da es sich um eine 

Konstante der "Schlofigeschichten" handelt, wie b i t s  einleitend angemerkî. 

In Bunte Herzen (1908)* ist die patriarchalische Dominanz des Haushenn Graf 

Hamiku noch deutlicher, da diese Vateingur seine eigene Position und sogar Nomgebung 

bestandig rdektiert. Auch er ist verwitwet, und wieder führt eine betuliche Schwester ihm 

den Haushait: "[Tante Betty] war feierlich augezogen in h m  langen Spitzenburnus. Das 

weiBe Gesicht mit den rosa Backchen schien sehr Hein unter der g r o h  Spitzenhaube nach 

der Mode der sechziger lahrr" (BH 9). In wenigen Satzen wird sie damit als den Normen 

vergangener Zeiten verhaftete Figur eingefbt. Die mte Szene stellt Hamilkar in den 

Mittelpimkt des Geschehens und charakterisiert ihn durch die Sprachmacht der direkten 

Figurenrede. Komspondierend mit der ersten Szene endet die Enahlung mit dem Tod 

Hardkms, was der SchioDwelt die einzige Sbbilitat rep-tierende Figur nimmt und 

damit aber das Ende des individuellen Lebens hinaus signifhnt wird. Hier wird wiedenun 

mit der Leerstelie rnrnerlicher Prasenz gearbeitet, doch wird die Schlohelt diesmai 

eindeutiger von der Vaterngur dominiert, w w n d  die schwkheren Figuren des 

Eduard von Keysetting, "BUT& Herzen," BLmte Herzen Am Stïdhuz. Harmonie (Frankfkt Fischer, 
1983) 5-79. Sigle: BH. 



Muîter-Substituts (Tante Baty) und der Tochter BiiIy als Charaldm passiv und unrefiektiert 

bleiben. Erkenntnisfa'ihigkeit bleibt ailein dem alten Grafin vorbehahen, der auch expliPt die 

eigene Normgebung ni hinterhgen vemtag: 

"Ich sage, Betty, was erziehen wir da für Wesen? Die k6men ja nicht leben. 
Ein Stuknmfidchen, das zum Stallknecht schleicht und sich verRituen 
wei0, was es will, aber was wir & eniehen, Betty, das sind kleine buschte 
Gespenster, die vor Verlangen &km, drauBen tmmgehen, und wenn sie 
hinauskommen, nicht atmen kOnnen. Das ist's, was wir eniehen, Bmy" (BH 
70). 

Bezeichnendemeise spncht der Graf seine für die Erziehung ja mitverantwortliche 

Schwester (BH 9) mehrfach namentlich an, und bezeichnenderweise reagiert sie mit einem 

'?ch verstehe dich nicht, Hamilkarn (BH 70), womit wiedem ihr beschrankter Horizont und 

dessen EInfluB auf die Entwicklung Billys durch die Interaktion der Figuren verdeutlicht 

wird, ohne daB e h  Enahlerkommentar vonnoten w h .  Bettys Ungeniigen als Mutterfïgur 

1aBt auch in diesem Text eine Leerstelle mrtick, die mit der Katatrophe am Ende in kausale 

Verbindung gebracht werden kann. 

Eine weitere Parallelfïgur findet sich in Abenrllche Hauser (1 9 l3)? Hier ist es die 

Baronesse Arabella, die ihrem verwitweten Bruder den Haushalt fliha und wieder auch die 

Erziehung der Kinder übemimmt, nachdem die Mimer im Kindbett starb. Sich der 

Muîterfiguren mittels dieses Motivs sozusagen ni entledigen, scheint eher der 

Notwendigkeit im Text ni entsprecben (was die S i g d ï b z  dieser Auslassungsstrategie im 

Zusarnmenhang merer Thematik erhtihen wUrde) als den rnedipngeschichtlichen 

Gegebenheiten (vgl. MIUler 38-40). Da auch die Zeit in den "SchloBgeschichten" 

mtkonkretisiert wird, kann das Motiv entweder eine Lokalisienmg vor der 



Jaiirfiundertwende Oder eben eine narrative Strategie bedeutm, die M t  a d  die Figm der 

Muaet in der zentmlen Konstellation verzichtet, da ehe  andere Figur die Leerstelle ohne 

sichtbar werdende Schwierigkeiten auszdWen vermag: 

"Die Baronesse Arabella stand dem H a d t  üues Bruders vor und erzog die 
Kinder, und auch diese Eniehung d e  allgemein bewundert." (AH 8) 

Die Erziehung der Kinder wie der Haushalt aufSchlo0 Paduren gelten in der 

Umgebung als "vorbildlich" (ibid.). Die Baronesse ArabeHa kilich bleibt als subordinierte 

Figur im Hintergnind und erscheint keineswegs als eine die ûeseiischaft dominierende 

Figur. Ihre Hilflosigkeit angesichts von Vedhdenmgen wird ni Anfaog des dntten Kapitels 

mit der Rückkeh. der Tochter Fastrade in den Inaenraum der SchloBkuitur dedch: 

'Die Baronesse stand noch immer wie hilflos da und weinte. Erst ds 
Fastrade sie in ihrer bekannten schüîzenden Art in die Arme risihm, den alten 
zerbrechlichen Korper hielt und leitete, da mhlte die Baronesse wieder die 
ganze Whne  dieser Gegenwart, nach der ihr aile Jahre hindurch gefioren 
hatte." (AH 160 

Nach dieser Szene, die auch Fastnides Erscheinung aus Arabellas Perspektive 

wiedergibt, wird Fastrade zum subjektiven Zentnim des Textes, was die Kontrastïerung der 

SchloBwelt mit der AuBenwelt in Gestalt von Fastrades Etinnemgen an ihre Arbeit in 

einem Hamburger Krankenhaus erlaubt und diese Erinnemgen ihr die "Kraft ihres Korpers" 

(AH 20) und ihre mentale Starke beWUBt machen, die sie gegen "diese s c h m e ~  

Ho~ungslosigkeit, die sie gestem abend km& gemacht hatte" (AH 21), ni setzen g e d t  

ist. Die zentrale Trias der handlungstragenden Figuren besteht a u  Fastrade, die als sehr 

jmge Frau die SchioBwelt verla0t, um in Hamburg ihrai todkranken HausIehrer bis zum 

Ende ai pflegen; ihrem Vater, der bei der Nachncht vom DueUtod seines Sohnes einen 

Schlaganfdi eriitten hat, und dem vom Nachbargut stammenden Dietz von Egloff, der (wie 



vor ihm GIinther in Becite und M i e  und Feiix in Hmnmie) sich der Devitalisiermg der 

SchloBkultur durch Reisen, Glûcksspiel und erotische Abente- ni entziehen sucht. Die 

Vcrbindung von Fastrade mit Diaz scheitert, was sie resignierend in den Machtbereich des 

ln Am Strdhrmg (191 6)a wird die SchwaChung der Position der Mutta nicht durch 

Abwesenheit d e r  Substituierbarkeit betont, sondem durcb die kindliche Erscheinimg und 

Verhaltenmreisen der Mutterfigur. In den Reflexionen des heimkehrenden Sohnes, dessen 

Perspektive weitgehend im Text beibebalten wird, spielt sie &chst keine Rolle. Zwar 

wird sie als erste nir Begriii3ung innarmt, dodi bleibt sie bei der abendlichen Dishsionen 

im Hintergmd und steht nur "schweigend" neben ihrem Sobn und halt seinen Arm (AS 84). 

Hier wird erstmals ih; "kleines Gesicht mter der g r o h  Spitzenhaube" mit dem "Gesicht 

eines Kindes" (ibid.) verglichen. Dieser Eindnick wird durch die Beschreibung &es 

"Frau von Wailbaums Zimmer, himmelblau und weiB, sah a u  wie das 
Zirnrner eines jungen Madchens. Sie selbst im hellgeblhten Sommerkleide, 
blaue Blinder aufder weiBen Morgenhaube, saB an h m  Scbreibtisch und 
schrieb ihr Tagebuch. Sie war die einPge in der Familie, die ein Tagebuch 
schrieb" (AH 87). 

Was als reflexiver Zug der Figur geweitet werden k&inte, wird durch den Kontext 

(die Umgebung sowie die amchlieBenden h k m m g e n  der Mutter) sofort entwertet und in 

den Zusammenhang mit adoleszenten Charakterziigen gebracht. Der niichste S c M  in der 

Etablienmg dieser Figur als "kindlich" ist die direkte Rede der Mutter, die ihre Freude Iiber 

die Anwesenheit dieses Sobnes nmi Ausdntck brin@ und darnit bepündet, dal3 a Atr sie 

" Edwd von Keyseriin& "Am Sihihan&" Bmte Herzen. Am SffrihanP. Harmonie (Ffankfiut 
(Main)5bha9 1983) 8 1-1 46. 



auch e- "Verbitndeten" bedeute: "Die anderen sind ja alle sa gut und lieb, aber sie sind 

doch d e  vemiinftiger als ich" (AS 88). Sie Mont dies durch ein Zitat ihrer Tochter, die 

eine Aufgabe iîbeniimmt, fiir die sie der Mutter die Kompetenz abspricht (ibid-). Das 

mmflektierte Festhalten der Mimemgur an der bestehenden Ordnung wird durch den 

llaltmodischenl' (AS 87) Garten und vor d e m  die Fkiertheit aufden auszurottenden 

Wwenzahn betont: 'Per Lowenzahn war ihr Feiad, sie trug stets kieine Werkzeuge bei sich, 

um ihn auszmotîen1' (AS 88). 

Aufder Hancilmgsebene dieser Enahlung (Am Szïdwn@ kehrt der Leutnant Karl 

Eirdmaan von Wallbaum f&r einen kurzen Besucb aufden elterlichen Besitz mrück. Sowohl 

ein bevorstehendes DueU als auch die Wiederbegegnung mit der ihn hzinierenden Daniela 

(die als geschiedene Frau auDerhalb der Innenwelt steht und um so mehr als Faszinosum 

wirkt) werden von ihm b e d t  zur Steigenmg seines Lebensgeflihls genutzt (82,86). Das 

Duell verliiuft jedoch undramatischer als erwartet und die mrnantische Verbindung ni 

Daniela endet mit Karl Erdmarms Riickkehr in die AUtapiichkeit, kontrastiert mit dem Suizid 

des ynischen, ebedalls um Daniela werbenden Hauslehrers Aristides Dom: 

"Mstides Dom hatte nicht mehr alltaglich sein wollen, und er, Karl 
Erdrnann, war wieder dtaglich. Jetzt verstand et, aber das Verstehen war 
bitterer noch als das Nichtverstehen" (AS 144). 

Letzendich sind "nur wenige der langen Sommertage [...] nijtig, damit ail diese 

Geschehnisse recht weit ZUTiiCkzuliegen schienen" (AS 144), was wiedem in naiver Weise 

von der Mutter formuliert wird: "Nun sind wir wieder in unserer Ordnung, nur meine Lüim 

sind fort. Es ist so sicher, nur die Seinen um sich ni wissen, denn mit den Fremden, man 



weiB aie -"' (ibid.). Das dramatische Geschehen bleibt folgdos, und die Banalitat der 

Fi- wird an der wiedem keinesfals empathieflihigen Mutterfïgur vorgefahrt. 

Interessant ist die Verbindung der Mimer mit Daniela, die immer wieder in 

Zusammenhang mit Adjektiven wie "müîtedich" oder "schwesteriich" gebracht Wird63 . ZU 

Beginn bezieht die Mutter in der direken Rede Daniela gleichsam in die Ailianz Mnschen 

Muster und Sohn eh: 

"Ja, mit dir und Daniela habe ich das Gefiihi, wie es vielleicht Kinder haben, 
w e ~  die Envachsenen fortgehen und die Kinder mgestort miteinander hre 
Sprache sprechen k6men" (AS 88). 

-Und Daniela versichert demselben Protagonisten gegenaber: "[ ...], und Sie wissen, 

ich schaue d e s  am liebsten mit den Augen Ihrer Mutter an, das macht mich glücklich" (AS 

89). Es verbindet diese beiden Figuren tatstichlich, da8 sie sich bewuBt der von der 

Mutterfigur kreierten Atmosphare aussetzen, um e h  "fieundliches Leben" (AS 144) ni 

geniekn, wahrend beide in Kontakt mit der AuBenwelt waren und besonders Daniela als 

skandaltriichtige geschiedene Frau unbedingt als Kontrast ni der erfkhnmgslosen Mutterfigur 

gelten muB. Wie ein Kind romantisiert diese dem auch Danielas Erscheinimg und 

Pers6niichkeit. Mehrfach gebraucht sie den Vergleich mit einer Blume, um Danielas 

Position in der Geselischaft ni illustrieren (AS 83,88), d betont, daB im Gegensatz zur 

Wahmehmrmg der fibrigen Figuren (und des Lesers) Daniela "leide" oder 'kleidigt werde" 

(ibid.). Bezeichnendenveise wahlt die Feindin des UweL1Z8hllS die 'Xeihe der Lilien, weiD 

und feieriich" (so die Perspektive Karl Erdmanns, AS 88) als Vergleichsobjeks: "Lilien 

kOnnen auch nichts daflir, dalJ es um sie her SM und ein wenig schwUl dufkt, nicht wahr?" 

Daniela in die Nghe einerfemrne f d d e  pi &en, wie es Schwaib (133) tut, erscheint vdéhit. Kocs 
fiSr Fontmes Efn Briest verwendcter Begriff derfimme vitale triBR cher die Darsteiiung untadrûckter 
Siichkeit in der Figur der Daniela, der doch das Damoliischc  femme faale fehlt 



(ibid). Die Lilien bleiben eh Motiv, das die Vmderung der Beziehung nivischen den 

beiden Figurni symbolisch wiederholt. W h n d  aile ûbrigen Figiaen sich nach dem Suizid 

des Hauslehrers Dom im Haus auffiahen und die Komrnunikation in leeren Formein ablikuft, 

geht Daniela in den Garten und pflückt eben die Lilien, um den Toten damit ni schmkken, 

was von Graf Lynck mit der Bernerhg quittiert wird: "Es gibt e h  Frauen, die nicht gmug 

fünf& Akte ertebai kgmen" (AS 144). Bei der Abreise am folgmdm Tag nimmt Daniela 

nur von Frau von Waiibaum, der Mimer, Abschied, die zwar " e h  wenig weint", aber 

befkngen reagiert und dem Sohn gegeniiber Erleichtenmg auDert (ibid). Wie schon zuvor 

angemer& wird die Folgenlosigkeit des dramatischen Geschehens an der Muuterfigur 

demonstriert, dmn Sentimentabtilt konventioneli und krazlebig bleibt. Die direkte Rede 

macht dies Uberdeutlich, wenn die Mutter in der eben zitierten ~ u f 3 e n m ~  foaf.&rt: "Nun, das 

ist voriiber, und wir haben wieder unser gutes, bekanntes Leben. Morgen, denke ich, lasse 

ich die Ffiaumen abneben, es wird Zeit sein, ich will noch e i .  nachsehen" (AS 145). 

Diese Szene spiegelt eine bereits Ptierte ni Beginn der Enahlung, wenn die Mutter ebenfalls 

ein Gespdch fiber Daniela abrupt unterbricht, um dem Uwenzahn ni Leibe ai &ken (AS 

88). Die beiden Szenen mit der Mutter als zentraier Figur, die im Gespdch mit ihrem Sohn 

"begann, die Gedanken auszusprechen, die sie eben beschaftigt hattni" (AS 144), ohne 

jedoch ni einem Gedankeruzuta~~~ch nihg ni sein, bilden e h  Rahmen um das 

ciramtische Geschehen mit Daniela ais Mittelpunk. Die h13enmg der Mimerfigin in der 

-en Szene "bei uns wird sie [Daniela] ber Schutz finden" (AS 88) wird in der meiten 

devduiert und die Figur damit endgüitig der traditionellm miitterlichen Quaiitaten beraubt." 
- - -- 

@ Keyseriings Strategie, die Muîîerfïgur ais stabüisianide Kratt ostontativ austsllai at iassen, fiudet 
sich in sebr g)nilicher Weise in zwei Texîen, die am Antang rcsp. Ende der hier behandeIren Periode stehen, 
niidch Ricarda Hucbs Die Edmenmgen von Ludolf U m h  dem Aütgeren (1 893) sowic Axmette KoIbs 
Daptme Herbst, (1928) um hier nur auf zwei prsgnante Ttxte zu verwcisen- 



Keyseriings passive Mütter oder Mutter-SubstiMe sind weniger hochgradig 

pethoIogisch ais die Pmtagonisten der niichsten Generation und sind noch in der Lage, nach 

auBen einen Nornmh&md aufkhtzuerhalten und dessen Nomen zu vertreten. Sie bleiben 

Rancifigura, die aufgnmd fehlender Sprachmacht in den Texten, in denen sich die 

Rotagonisten durch ihre Sprache desavouieren, eine geringe Roiie spielen, deren Versagen 

als stabilisierender Faktor ftïr ihrr Kinder ais b e d t  eingesetztes enahlerisches Mittel zu 

werten ist. Die subordinierte Position dieser Fi- hat damit fiber einen 

sozialgeschichtiichen oder individuaipsychoIogischen Befund hinaus Bedeuhmg. 

h den spateren und in ihrer btischen Haltung eindeutigeren Texten WeZZen (191 1) 

und Fiitstinnen (1 91 7)65 findet sich die dritte der mgesprochenen Gruppen der Mutterfïguren 

Keyserhgs. Diese starken, sich so souver& wie auto- verhaitenden Figuren scheinen die 

UIlZUIZingüchkeit der Müner der niichsten Genertion vomiprogramnieren. Denn diese 

Figuren sind zum Teil selbst Mütter (Generalin Palikow in WeIZen), deren Tkhter durchaus 

zur Gnrppe d a  d h g i i c h e n  und hilflosen Mütter zahlen und durch das ~ o d e l l  der 

starken Mutterfigur offensichtlich in keiner Weise an Lebemtkhigkeit gewonnen haben. 

Schwalb geht so weit, einige dieser Figurm in ihre llTypendefiniti~n der aiten Herren" 

(Schwdb 29) miteimbeziehen. Sie aennt derdings auch eine Figur wie Baronin Lositz 

(Beates Mutter in Beate und Mmeile) in diesem Zusammenhang, was d m n  Status 

umuîreffend wiedergibt, da ihre Rolle als gnmdsiitzlich afknativ und keinesfkils souveriin 

charakterisiert werden komte. Die Abwesenheit ehes "gernten alten Aristokraten" (ibid.) 

heiBt nicht, daD eine "vemhdichte" (ibid.) Frauenfigur deren Funktion in der 

Eduard von Keyserling, W d e n  (Fraakfiat (Main): Fischer, 1 SM), Sigle: We; ders., Fûrsîinnen 
( F e  (Main): Fischer, 1 983). Sigle: F. 



Konfiguration Iibernimmt. Es erscbeint wichtiger, daraufhmzuweisen, daB Keyseriing 

diesen &en Typ von Mutterfiguren erst in den nach 1910 entstaadenen Texten aurspielt, 

diesen Prasentationsmodus dan. im Kontext von dmn FigurnikonsteIlation ai analysieren 

und die NomvorsteUungen der Fi- keines- als volistandig kongrtmt mit denen der 

"&en gefdten Aristokraten" ni setzen. 

In Welien (191 1) hat die Generalswitwe Palikow, im Text stas "die Genetalin" 

genannt, ein Haus am Meer (also râiimfich weit vom geschützten Ianenraum der 

'Schiohelt' entfernt) für den Sommer gernietet, "um hier an der See k e  Familie um sich ni 

versammeld' (We 6). Die Gruppe um die Generalin besteht neben ihr und ihrer Tochter, der 

Baronin Buttla, aus derm drei Kindem, einer Gesellschaftefin, dern Ehexnann der Tochter 

und dern Brautigam einer Enkeh. Dieser Gnippe wird zwar das erste Kapitel des Romans 

gewidmet, doch irn eigentlichen Zentmm steht das Paar Doralice KBhneJasky und Hans 

Grill; eine &&in, die ihren aIteren Mann um des jungen Malers wiuen verlassen hat, und 

eben dieser Künstler, der trotz seines Benifes eine Ntiefst bürgerliche Lebensauffassung und 

Arbeitsahik vert&. Doralice hingegen steht für einen Wahmehmu11gsmodus, der seine 

Objekte nur aufasthetische Qualitat Ubetpriift und sich ds lmfghg erweist, die Aufgabe ni 

ediillen, die die Generalin fitr sie fomuliert: " Sich endühren lassen, das geht schnell.[ ...] 

Aber mit dem Henn, der einen en- leben, das ist die Kunst" (We 106). Der Konflikt 

des Paares bleibt im Laufe des Romans ungeI6st und Doralice erscheint auch nach dem Tod 

ihres Partners bei einem B o o t s d  keineswegs signinkant verhdert. Es geht nicht primar 

um die Dynamik dieser Kleingruppe, sondern auch um die Wirkung des P m s  auf und die 

Interakfion mit der Faaiiliengnrppienmg um die Generalin Palikow, die inaehaib eines 

durch das Fehlen eines reglementierta TagesabIaufs entstandenen Vakuums doigt. Die 



Perspektive wechselt dementsprechend oft, wobei Doralice am haiifigsten die Position eines 

subjektiven Zentrums einnimmt. k e r  unreflektierten asthetizistischen Betrachtungsweise 

entsprechend e n m t  eine Wiedmgabe von Doralices psychische Realdonen kgleitenden 

kopitiven Rozessen, die für den Leser nicht rekonstruierbar bleiben. Anhand dieser Figur 

kann daher die Reduktion der Figuren und deren psychischer Aktivitat besonders deutlich 

gemacht werden, ohne daB e h  E~erkommentar vonnoten w h  und ohne daB sie über die 

Katalysatorfrmkton im Text zur Identifikationsfigur für die hstam des Lesers *de. Die 

einzige Figur, die sich dazu eignete, wke die alte Generalin. Diese besitzt auch die 

Fahigkeit ni reflektierter und zielgenchteter Kommmhtion wie Aktion. 

Ihre "greilblauen Augen" und das "lila Sommerkleid" weisen bereits im ersten 

Abschnitt des Textes auf die energische Personlichkeit hin, als die sich die Generaiiu auch 

enveist (We 5), so daB der Erzahler mit der Bezeichnimg "Generalin", die er durchgehend 

gebraucht, implizit ebenso k e  Wesensart wie den Benif des verstorbenen Gatten meint und 

damit ihre dominante Position in der Figurenkonstellation unterstreicht. Wiederholt tritt das 

Paar Mutter-Tochter gemeinsam auf, was dem Enahler die M6glichkeit einriiurnt, den 

Kontrast Nnschen der Generalin und ihrer Tochter, die imserer zweiten (passiven, 

aifbnativen) Gruppe der unniltinglichen Mutterfigurai Keyserlings zuzurechnen ist, 

hervorzuheben, indem er die mterschiedlichen Rezeptions- und Reaktionsstrategien der 

Figuren auf dieselben situativen Gegebenheiten tmkommentiert wiedergibt. Wahrend die 

Generalin in starken Farben gekleidet ist und als ausgespmchen vitale Erscheinung 

eingeführt wird (WE S),  ist die Haut ihrer Tochter "leicht vergilbt" und ihre Kleidung 

vemachliissigt (WE 7): 



"Aufgebraucht von Mutterschaft und Hausfkauentusn, war sie sich ihres 
Rechtes beWUBt, Mnklich ni sein und nicht mehr vie1 auf ihr h f k m  zu 
geben" (ibid.). 

Die Gespriichsthemen Frau von ButtiarS beschranken sich auf hiiusliche Sorgen. Sie 

ist angesichts des nack badenden Dienstmadchens schockiert, wHhrend die Generalitl die 

Szene amiisiert zum besten gibt (WE 8). Nachdem so bereits die Reaictionsschemata der 

was wiedenim ni einer deutlichen Polarisienmg der Reaktionen fuhrt. Die inquit-Formeln 

der Frau von Baisir beinhalten die Verbem "klagen", "jammern" (We 9), " s e b " ,  "erre@ 

~ f e n "  (We l Q, w h d  die Generalin "schilt", "unterbrichtn, "meint" und sich "&gertl' (We 

9f). In der dchsten Szene tritt des Paar in der Ferne aufimd wird von der Famüiengnrppe 

beobachtet : 

"Frau von Bualiir starrte mgstvoll ai dem Paare auf der Mine hiniiber, dam 
nef sie emgt:' Kinder, ihr seid noch da, wanim geht ihr nicht schlafen? nir 
seid müde, nein, nein, geht, gute Nacht', und benrhigte sich erst, als die 
Kinder fort waren" (We 1 1). 

Was in der direkten Rede der Figur aïs Mangemesseme mütteriiche -0rsicht 

erscheint, wird in ihrer niichsten Âu~erung als sexuelle Eiférsucht entlarvt: "[...] offen 

gestanden, es ist auch wegen Rolf. Die Pemn ist sehr hiibsch, solche Personen sind immer 

hiibscb und Rolf, du weil3t - '" (ibid.). Die Generah kontrastiert die 

Argumentationsstrategien ihrer Tochter, indem sie deren hf3enmg  unverzügiich in den 

entsprechenden Kontext steiit (Oberbesorgtheit &r Tochter schon im Kindesaiter, 

vergangene Untreue des Ehemannes) und an deren Stolz appeiiiert, Sie argumentiert 

gnmdsaitziich von einer Position der Stiirke aus, deren AuSnahmestatus ihr jeàoch du~~haus 

bewuBt ist, wie die Verwendimg der nveiten Person Plurai zeigt: 



"Naja, immer die alte Geschichte mit der Gouvernante, die k&nntest du auch 
mal vergessen. Ab und ai mal im Frûb,jahr regt sich in ibm noch der 
Kiirassierofnper, das ist eine Art ~euschnupfen. Aber ihr Frauen brlngt 
durch eure Eif iucht die MHmier erst aufimnütze Geda&enn (We 1 1, 
Hervorhebung BR]. 

Die Verwendung der Personalpronomina zeigt, daS sich die Generalin miteinbezieht, 

wem es um den spezifisch weiblichen Erfhgsbereich geht, doch distanziert, wnin sie die 

Reaktionsschemata thematisiert und verallgemeinert. Wiikmd ihre Tochter trotz 

gegenteiliger E r f h g m  in Klischees behgen bIeibt und auf die 'Weiligkeit der Ehe" 

pocht, kontert ihre Mutter energisch: "' Die Ehe, meine Liebe,[ ...] ist vieileicht sehr heüig, 

aber imsere M-er sind es nicht'" (ibid).  Noch energischer wehrt sie eine Romantisierung 

des Paans, wie sie die Geseiischafterin versucht, ab. Wahffnd diese den Ehemann Doralices 

als "der ede Greis" bezeichuet, retoumiert die Generalin mit "der dte Narr" (We 9) und 

ermahnt die Geseilschafierin: "Bitte, Malwine, meine Vergleiche nicht mit Ihrer Poesie ni 

umspïnnen, dani mache ich sie nicht" (We 12), so ihre sehr beWte  

Kommunikationsstrategie nir Unterstütniog ihrer Tochter betonend. Sie ist min Scbld3 die 

einzige Figur aus der Fdengruppe, die direkt mit Doralice kommdert.  Diese 

Begegnung hat den Suizidversuch der Enkelin, die ihren BHutigem an Doraiice (die sie 

idolisiert) verloren ni haben meint, zum AnlaB. Die Generalin erscheint im Strohhut über 

der Nachthaube aufder Szene und ergreift sofort die Initiative. In ihren Anweisimgenspncht 

sie Doralice mehrfach scheinbar spontan mit "liebe Kohne" an, sie damit durch den 

Gebrauch des Adelsnamens ais GleichgesteUte und nicht ais Randfigur ihrer Geseiischaf€ 

Man denke hier an die M t s  diskutierte Spne miscbcn Beate uud ibPer Mutter (BM 82.f). Dort 
ermahnî die Mutter die Tochter arr Gaduld und spricht von den" amen Mgnnaln]", demm "Uanihen nur mit 
Warten zu begegnen ist, vmgegen sich dit Tochter nur ïxmalich cmp&c und was Sie letztendlich befolgt. In 
WeZZen sind die Roîien vertauscht, doch M e r  die starke noch die passive Milttangur schcint d a  Tochter über 
das S-tsein hmaus personüche S*e mitnigeben in der Lage ai sein, was M g t ,  daB es 
Kcyserling kebeswgs un individuatpsychologische ExpIorati011~~1 gtht, die daha in der lnterptetataticm 
e b d à i k  augespart wurden 



bebdelnd. Ihre Mahung "Versuchen Sie doch mit lhrem Mala ordentlich pi leben" (ibid.) 

e t  zwar eken pejorativen AnMan& was die Person Ham Grills betrifft, doch ebenso die 

Akzeptsuix einer Partnerschaft ausethaib des der Generaiin vertrauten geselischaftiichen 

Rahmens. Es ist auch in dieser Szene, wo die Generalin die Doraiice selbst ni Bett bringt 

(We 107) - mit dem Adjektiv "miitteriich" beschrieben wird, was üin Position ais 

Koïnmentator und Sprachmhr des Enahlers von den "gemten dten Aristokraten" Schwalbs 

deutlich absetzt. Die Position der Genetalin ist nicht bloB affirmativ, sondem sie verfügt in 

solcher Sicherheit fiber die Normen ihrn Umgebung, daB sie sie situationsgemaB ni 

vwiieren in der Lage ist; eine Fahigkeit, die in der niichsten Generation für bide 

Geschiechter bereits verloren gegaagen ist. 

In Abendliche H-er (1 9 13) tntt Keyserbg sozusagen wieder einen Schntt zurück 

und s a  eine GroBrnutîer als Enïeherin des radosen Lebemannes Dietz von Egloff eh, der 

behauptet, als Kind aufgrund dieser "einsamen" Existenz e h  "unertriiglich weicher Bengel" 

gewesen ni sein (AH 43). PsychologisChe Folgenmgen b l e i h  dem Leser aberlassen; der 

Eniihler 1Mt sie unausgesprochen. Diese GroBmutter, eine ehernalige Hofdame (AH 79), 

geht schwarz gekleidet (AH 80) und liebt Hyazhthen (ibid.), Merlanale, die sie als 

'WifiPrafigriration des Todes" (Thorné 577) fimgieren lassen. Anders als die vitale Generalin 

bieibt sie v6llig von den Nomen Whmr Generationen bestimmt; die Enge ihres Denkens 

wird durch das taglich wiederholte Aufkmd-Abgehen in der kleinen "Wandelhalle im 

Garted' (ibid) symbolisiert, das ihrem Enkel "immer [...] bis air Traurigkeit mhbrewntl' 

(ibid.) scheint. Die jiingeren weiblichen Figuren, die in der Vorgeschichte die SchloBwelt 

tempo& verlassen haben, sind ihr suspekt; die Verlobung ihres Enkels mit Fastrade 

kommentiert sie mit 'Fastrade, Gott sei Dank, k t  wenigstens gesrmd" (AH 79), beugt sich 



dami jedoch "erschrocken" dem Aufbegehren Dietz' (ibid.), von dem sie vergeblich erwartet, 

in paîriarchalischer Tradition dem Haus vomistehen. Die rmabhaagige Position der 

verwitweten reichen Frau scheint also keinesfdis die Position dieser Figur in der 

Figmenkonstellation zu determinieren; eine immer wieder kreierte Roiie wmf von den 

unterschiedlichen "Darstellerinnen" im Werk Keyserlings vieimehr aufverschiedene Art und 

Weise ausgefüllt. 

Eine ParaiIeIfigur nu Generalin finden wir jedoch in Fürstimen (1 91 7). In dieser 

Enahlung bestatigt sich die "überlegene" Aussage der vitalen Randngur Hilda, "Ach nein, 

Rinzessinnen entwickeln sich nicht" (F 29). ftir die jûngste Generation, die drei Tikhter der 

verwitweten Fürstin von NeuSfatt- Birkefl~feid' Die Fiiastin selbst geriit durch die 

~ b w e n d u a ~  ihres langjiihrigen Verehrers Streith, der die junge, selbst am Rand der 

GeseUschaft aufgewachsene Britta heiratet, in einen Konfïikt, der sie die Gnindsatze der ihr 

selbst zuteii gewordenen Erziehung hinterfhgen und sich erstmals innerlich aufiehnen Wt. 

In diesem Text tritt wiedem in der &item Generation mit der energischen Rimessin 

Agnes eine Figur auf, die im Gegensatz ni den meisten Muttedjguren oder deren Substituten 

sowohi Souveranitat als auch AutoMt besitzt. Sie erscheint ais eine der Generalin 

verwanctte Figur, nimmt jedoch innerhalb der Familie nicht die Position des Oberhaupts ein, 

wie es die Generalin tut. Sie ist unvdeiratet und kinderlos, was nim einen ihre SteUung in 

der Familie beeinfluBt, zum anderen jedoch einen neuen Aspekt der Roiie der 
- 

" Von ihnm wird insbesondm die Papektive der Jüngstm, Mane, vom Erzahier Ubemommen Dinrh 
Dialogsituationen d e n  ihre ReaktiOIISSCh~ mit HiI& kontrasticrt, die Manes Fiachtsamkeit und 
egozcntrische Lebemhndheit kommderai kam und mdgûltig dcvaiuiert, idcm sic mit dem durch 
Spieischuiden entehrtai Fe& dan Maries hilflose Anbenmg gilt, na& Amerika a u m a d e a  Hilda erscheint 
damit ais der Generalin durchus verwandte Figur, die V i t a m  inid V- m einer Weise zu 
verbinAcn m g  ist, die sie unabhthgig vom sie umgebenden N- ma& Als "modaPew (F 57) 
VatrtterM ihrer Genaation geht sie jedoch noch M c h  k t e r  als die vitden Fraliaifigrrren der 91teren 
M o n ,  die eine Nuancienmg der Nannen nur M ? M b  ihrer verûautem Lebenswelt vomehmen uuà &en 
Rolle gnindsgtzlich afitinnativ b l e i i  muD. 



unverheirateten Frau einbringt, da sie auBerIialb der üblichen Familienkonstellation steht, die 

geseilschafüichen Normen der Umgebung jedoch wie die Generalin beibehalt, aber 

situstioWquat und sowerân handhabt*. 

Priazessin Agnes tritt mt im letzten Viertel der Enablung auf. Sie erscheint sehr 

traditioneil mit Kammejmgfer und HofAnme, doch der Komentar der hier über die 

Situation hinausgehend inforinierten Enahlerinstanz erghzt: "Der Dienst war jedoch so 

aufkgenâ, daB die Damen [troa ihrer Jugend] bald nrrvOs wurden und oft gewechse1t 

werden mu0ten" (ibid.). Ihre %&re Erscheinung deutet daraufhin, ci& sie so vital wie 

kweglich ist: 

"Prinzessin Agnes war eine Heine, nmde, alte Dame mit einem blanken, 
btaunlichen Gesicht und grauen Haartrompeten unter der weiBen 
Blondenhaube, trug gem fuBhie, p u e  Seidenkleider und lmarrende 
Schuhe" (ibid.). 

Weder die gemde Gesichtsfârbe noch das Iautstarke Schuhwerk sind als spezifisch 

weibüche Chafaktetistika innerhaib des Kesyeriingschen Werkes m sehen und weisen damit 

dieser Figur einen Aktiomradius ZU, der über den der nbrigm Protagonistinnen hinausreicht. 

Dies bestatigt sich bereits im dchsten AbschnÏtt, als die Prinzessin Agnes fktïh aufkteht md 

nicht nur Haus, sondem auch Hof. Stalle und Felder einer Inspektion untenieht und mit den 

Leuten spricht: "AIS sie nmi Frühsmck erschien, war sie iiber d e s  gut untenïchtet" (F 1 12). 

Sie faBt üire kritischen Beobachtungen in dem Satz zusammen: "Aber so scheint es hier ni 

sein: Ihr geht alle ein wenig umher wie im T~aum'~ (ibid). Die Anordnung, die Jiingste der 

Finstllq Marie, "in i b n  Neigungen nicht ni st8renn, beantwortet die Riwssh Agnes mit 

einem bezeichnendemeise "gebnunmtenn "durnmes Zeug'" (F 115): 

Dies M3t diese Figuren ebcr zum Hofhm@@r wcrdca als die Protagonistcn der j tbg~n1  
Genefation, ohne daB die Erzahledhtanz dies q I i p t  f d e r t e .  



"Was wilist du d m ?  Stillsitzen und warten, bis das Glück um die Ecke 
biegt? Es biegt aber nicht um die Ecke. So hat schon manche gesessen und 
gewari*, bis sie att md sauer wurde. [...] Das ist jetzt mit Prinzessinnen so 
eine Sache, da ist es demi gut, wir sehen uns nach etwas mn, was imserem 

Leben einai Inhait gibt [...]. [...] Mit dem He- kriegt auch nich. jede die 
Anweisimg aufdas Glûck. Sieh nur &ine Schwestet LOR an. Nein, das Lebai 
ist kein T d n  (F 1 16). 

Die Prinzessin vert& aufder Men Seite eine strenge Einhaltung der Etikette und 

iehnt jeàe Mesalliance mit einem nicht sozial gleichgestelltcn Mann scharf ab, bemiwortet 

aber aufder anderen Seite eine LRbensweise, die von den Konventionen in einem tolerablen 

Mal3 abweicht und doch dem Uben einen Inhalt giW. Obgleich sie diesen Wt' in den hr 

b e h t e n  EhekonsteUationen nicht unbedingt gegeben sieht, hintehgt  sie keinesfilis die 

Institution der Ehe an sich oder die Traditionen ihrer Kiasse, sondem operiert ianerhalb des 

ihr gegebenen R h e n s  und No-, starker aufdie Einhaltung der Etikette pochend, 

als es die Generalin in WeUen tut, die die Mesalliance DoraliceMans anzuerkennen bereit ist, 

wahrend Prinzessin Agnes die Heiratsabsichten ihrer Schwagerin mit einem Grafen und 

ehemaligen Kammerhem ais mgemessen ablehnt (F 1 13). Durch üire Beschreibung als 

asexuelle Figm und ihre Kritik an der am Lustprinzip orientierten, rmselbstandigen 

kbensweise insbesondere Maries ist ihre Funktion innerfialb der Figurenkonstellation trotz 

auBeriicher hreinstimmmgen eine andere als die der Generalin in WeIZen, was duchaus in 

Zusammenhang mit dem Statu der letzteren eben ais Mutter und ihrem in der 

entscheidenden Szene vom Erzahler als "rnutterIich"bezeichneten VeMten zu sehen kt (We 

Die Fürstùi selbst ist ais Mutterfigur in Keyserhgs Wak e h  interessauter 

Sonderfall, da sie zu einer kritischen, wenn auch hiltlosen Einschatnmg des sie umgebenden 



Noimsystems gelangt. Sie ist Mutter dreier Tkhter, deren Erpehung nach traditioneUem 

Muter erfolgen und in einer vorteïlhaften Heirat endm SOU (F 8): 

"'Ihren eigenen Weg gehen? Wie kann eine Prinzessin ihren eigenen Weg 
gehen? Ibr W e g  ist ihr vorgeschrieben, sie Huft wie auf Schienen, und kommt 
sie von denen ab, so ist sie valoren"" 8). 

Die Topographie des Innen- und AuBenrames ist hier aus der Figinniperspektive 

eingefiibrt und in einem d m  Horizont der Figur entsprechenden escheren Bild 

ausgedrückt. Im dchsten Abschnitt lokalisiert die Fürstin ihre eigene Existenz auf d m  Land 

bereits am Rand des Innemumes, indem sie "klagend" insidert: 

"'Wie souen die Madchcn hier aufdem Lande lernen, was d e s  nicht 
angebracht ist? Wie SOU ich das machen? Wer hift mir?'" (F 9). 

Die Distanz ni den Tkhtem, die emotionale Zuwendmg eher von der K i n d d u  

Alwine erfahren (F 24f), wird von dieser Mibtrdigur zwar formuliert: "[ ...] und doch 

verstehm wir Kinder so wenig wie Blumen." (F 105). Doch diese Erkenntnis bleibt so vage 

und folgedos, wie es dem Charaktcr der Figur entspricht, die mit Adjektiven und Adverbien 

wie ltmiicle", "traurig", "regungslos" (F S), "kiagend", "z6gemd" (F 8), "matt und mutlos", 

'Wge und nachdenklich" (F 9) einflihrend charakterisiert wird. Die Beziehung zwischen 

Müttern und Tochtem der SchloBkultur wird von der vitalen und im Unterschied ni den 

IITochter ist ein so schreckliches Wok Tochter kt ein Wesen, das eigentlich 
nur dani da ist, um abends ins Haus zrnûckgeschickt ni werden, damit es der 
Mama einen Schal holt, weil es anfilngt, kühl pi werden'"(F 290. 



Als die FurStin zur expfiziten Kntik an der SchloBkultur gehgt, ist es keineswegs 

ein Hintexhgen der ErSehung ihm Ttkhter, sondern das Erfahren der eigenen zolibataren 

Existenz ais Beengung: 

"Unsere Erziehimg ist wohl daran schuld,  sen Fûrsmeniehung, daS wir 
so schwer den Mut finden, ganz wir selbst ni sein'" (F 47). 

So begrthdet sie dem Grafen Streith gegeniiber in indirekter Fom die Ablehnung 

einer Partnerschaft mit ihm als in der Hiemchie des Hochaciels niedriger Stehendem. Diese 

Bemerkung etwa am Ende des ersten Viertels der Edhiung wird kontrastiert mit einer der 

Prinzessin Agnes gegeniiber gemachtm ~ u & n m ~ ,  die ni Beginu des letzten Viertels des 

Textes steht: 

'"Ich habe der Familie lange genug gedient, und als ich Witwe wurde, 
brauchte ich [...] mein kben nicht, so wie die Kronjuwelen, der Farnüie 
zurückzuerstatten"' (F 1 14). 

Diese beiden Aussagen bilden den Rahmen W eine Entwicklung der Füntin, die von 

den Tahtem unglaubig mit "Was geht da vor? Eine Muîter brfiuîiich, eine Mutter verliebt, 

das ist immoglich" registriert und abgeschrieben wird (F 70, 127). Fiir den Leser hingegen 

wird von Anfmg an die unterdrückte Erotik dieser Muttefigur deutlich: Der Enahler 

beschnibt ihre "Sphinxaugen"(F 10) und ihre Lust am schnellen Reiten, die ihrer 

kgrperlichen Tragheit innerhalb des Hauses deutlich widerspricht ( F 34). Ihre "schmalen, 

sehr roten Lippen" werden von Streith bewuBt registriert; ebenso die "feinen Striche, die sich 

von den Mundwinkeh abw- mgen und diesem Mun& etwas Riihrendes und Pathetisches 

g a M 1  (F 105) und die negativen Folgen der Untendrtickung triebhafter Reaktionen an 

diesem physischen Merkmal verdeidlichen (vgI dani Brittas "bite, rote Lippen", die 

wiederholt als Charaktet.istikum der Figur auAauchen: F 52,88). &dich wie die mit der 



Generalin verbundene Fi- der 'mittlmittlerni Generation'. Frau von Birmar, wird die Fûrstin als 

unselbstandig und hWos eingeführt. Sie gewinnt jedoch durch den erotischen Charakta der 

Figur eine andere Funkfion innerhalb der Figurenkonsteilation. Ihr Ausbnichversuch erfolgt 

ni s@t (Streith hat sich b i t s  Britîa mgewandt), doch es kerio anhsnd dieser Figur und 

ihrer Tkhter die pathogene Wirkung des adligen Nomiensystems noch eimnal demonstnert 

werden. Dennoch nagiert sie letztendiich wie die bisher besprochenen Figuren in W c h e r  

Situation mit Schweigen, Warten und letztendlich der Pnege des Mannes. Ihm gegeniiber 

zeigt sie sich als 'mütterlicher' als den Tkhtem gegeniibery so dai3 sie noch zur GRippe der 

unverfQgbaren Mirtterfiguren g d t  werden kann, obgleich ihre Unverfiigbarkeit in diesem 

F d  nicht durch Naivitat und Engstimigkeit, sondem viehehr durch die Intemention der ihr 

unvertrauten Tnebirnpulse bedingt ist. Adgrund dessen sieht sie sich selbst als "so weit fort" 

(F 61) von ihren in durchaus ahnlicher Situation behdlichen Tkhtern. 

Keyserlings Technik der Polarisierung der Figuren findet sich in Fzirstinnen erstmals 

auch auf der Ebene der Mutterfiguren, so daB als Gegenfigur zur Fiirstia nicht nur die Jugend 

und Vitalitat Britta von Symians, sondem auch die raffiniertere Erotik von deren Mutter 

erscheint. Streith begibt sich nach einer Zurückweisung dur& die FIfrstin vom Gut aus 

direkt in den "Naturrttuml'des Forsthauses, in dem Britta und ihre verwitwete Mutter leben. 

Die Mutter auBert Bedenken über das "Gerede der Leute", Streiths haufigen Kontakt mit 

Britta betreffend, woraufhin dieser um Brïttas Hand anhalt (F 13 1). Als er am Aknd 

zurihkkehrt, erscheint Frau von Syrman 

"sehr hiibsch in einem roten Seidenkleid, in der Hand hielt sie einen goBen, 
roten Federfacher. &ter ihr stand Britta in einem weiBen Kleide mit 
weinroten Schleifen. Frau von Syrman U t e  ihre Tochter an den Schultem 
und schob sie Streith zu 'Nehmen Sie sie, Graf, nehmen Sie sic'? sagte sie" (F 
133). 



Wiederum wird die Perspektive des Pmtagonisten Ubemommen, um die Polantat der 

Frauenfiguren zu kon~tituieren~~. Sowohl die rBumliche Aufteilung der Szaie als auch die 

Farbgebung steiien eindeutig die Mimer in den Vordergnmd. Obgleich sie in der folgenden 

Szene immer wieder ihre Fimlbion ais Bmuîmutter betont ("Aufeuer Glück, meine geliebten 

Kinder" (F 135)), setzen ihre Kleidrmg, ihre dominierende Roile in dcr Konversation und 

ihre Bemühungen, mit Streith eine Untetbaltung über das Hofleben ni führen, an der ihre 

Tochter nicht teilnehmen kann, andere Signale. Da die Beschreibung der Szene aus Streiths 

Perspektive erfolgt, bleibt der Leser über die tai&chliche Motivation der Frau von Syrman 

im ~nklaren'~, g e W t  jedoch mit dem Protagonisten den Eindnick einer Mutter, fûr die der 

gesellschaftliche Aufsteg îhrer Tochter primaie Bedeutung hat: "So, je$zt geh, kleine 

Grafin" (F 136). Wahrend Britta schiecht Klavier spielt, ungem tanzt (ibid.) und "breite 

Hande von noch kindlicher Form"(F 87) besitzt, ist ihre Midter ungeachtet des Lebens im 

Forsthaus (mit finan;r.iellem Mangel begründet) eine elegante Erscheinung und macht "mit 

der llissigen Sicherheit einer geiîbten Wirtin eleganter five-o'clocks" Konversation, in die sie 

engiische und hmzosische Brocken einstreut (F 88,135) und wahrend der sie sich gar 

(selbst) eine Zigarette anziindet. Sowohl der Farbcode als auch das Sprachverhaiten weisen 

Frau von Synnan als eine mondanere Figur a u ,  als sie die Fûrstin darstellt. Ailerdings 

spmhen gegen echte WeltlMïgkeit ihr Bemûhen, Streith Geailliges ai iiuOem, auch wenn 

sie sich dam selbst widerspfechen muB (beispieisweise was die Bewertung der Hofetikette 

Auerdings bleiit pi vamirten, daB ihr Etmten, das aus Streiths PerSpektive mit der Formuiieruug "die 
h r m c h u n g  l ia  Sie nich gleich Wone nndmR (F 132) gednna wird, auch andere ûründe haben komrtc, was 
die emtische M k s u  der Figur noch erhOht. 



betnnf F 133). das Einstreuen von f'remdspraçhlichen AUSdT[ICken an mn6tiger Steiie (0. 

"cake" anstatt Kuchen, F 88) sowie schlieBlich die Einrichtung ihres Heuses (z.B. "pîib1aue 

Tapeten an den Wiinden" oder Zriele Môbd, die nicht zueinander ni geh&en 

schienenW(ibid.)). Wiedenim werden Figrn und Umgebmg hilich durch die Augen des 

Rotagonisten Streith gesehen. Ober Frau von Syrmans Biographie erfahrt der Leser nu, 

was sie Streith gegentiber in der direkten Rede auBert, als sie ihre halbitalienische Herkimft7' 

und die daraus redtierende Fremdheit in der "nordischen Umgebrmg" (in der sie jedoch 

gebom und aufgewachsen ist (F 88)) betont und auch BnttaS Unbandigkeit damit begründet 

wissni WU (F 89). Der Leser voiizieht diach die Wahl der Figurenperspektive in dieser 

Szene Streiths Unbehagen mit, ohne daB Frau von Symians Geschichte oder Erscheinung 

vom ELdlhler kommentiert ru werden braucht. Die Figur versucht sich selbst in der Rolle der 

exotischen Ehefrau eines 'echt germanischen' (F 89) mikkischen Adligen darzustelien, ohne 

daB es fiir dm Leser giaubhaft werden sou. Keyserling spielt hier mit der Abwesenheit des 

Topos der exotischen, doch lebensschwachen mediterranen Adügen als dekadente 

Mutterfïgru und arbeitet statt dessen mit dem Topos der mediterranen Frau niederer 

He~kunft, die ungehemmte Triebhaftigkeit rep-tiert, woran sich die d o s e n  jungen 

Rotagonisten Keyserlings imrner wieder sebnsiichtig h e m  (sBM 56, H 147). Dies 

uuterminiert die Figuremede und macht Frau von Symuui ni einer im Werk Keyserlings 

ungewohnlichen Mutterfigur, die die Erotik (vermutlich nichtadliger) mediteminer Herkunfk 

mit dem schlauen Materialismus von Miuternguren im Stil eirm Frau Jenny Treibel ni 

" Vgl. Beate und Mmeile:"Die H H c k  mit Frauen andm NaticmaMi wird ais F d a i p l g  bezeichuet 
und mit Geocrationen im diplomaîischen Oienst die "E&en mit AwllbiderirmenUuahitae md 
schwachte"&e "starken Nerven der markischen Rasse" (BM 8f). Zum Topos der exotischen Miitter aus dem 
meditermaen Bereich vgl. Fontane, Vur dem S m  (Lewins jung vastorbcne, aus Fmknich stammende 
Mutta), H e h i c b  Mann, Zwischen den h s e n  sowie Thomas Mann, Bu&knbrook- 



verbinden hat Die Konsteliatîon der "VerkaiIften Bfaut" Mt sich auch auf Frau von Symian 

und ihre Tochter Britta anwenden und bestatigt damit die oben angedeutete Verbindung zu 

ehem Typus im Gesellschaftsroman des 19. Jahrhundert. Dem entspricht auch die d e d c h  

negative Gestaltung der Figur, wahrend Keyserlings Strategie es ihm sonst erlaubt, sich eines 

moralischen Urteils ai enthaiten. Frau von Syxmans "Nehmen Sie sie, Gd', nehmen Sie 

sie", wahrend sie ihm die Tochter "zuschiebt" (F 133) und iht gleichzeitiges BemIiben, selbst 

flir den Grafin erotisch attraktiv zu wirken, lHlk an eine an Efi  Briest erinnemde 

Stellvertreterkonsteilation denken, wofiir auch spricht , daB in der letzten Szene die Eden 

Fra- gemeinsam an den Sarg Streiths men, obgieich nur Britîa ihren Kranz niederIegt. 

Wie in den oben genamten Texten nimmt die Mimerfigur eine Machtposition ein, die ihr 

mehr Verfligungsgewait gibt, ais es den bisherigen Mutterffguren ihrer Generation in 

Keyserlings Werk mgestanden wird. Es kano von einer idyllischen, von ideaier 

Weiblichkeit gepriigten Gegenwelt im Forsthaus nicht die Rede sein, viehehr wird die 

Machtposition der Mutterfïgur mit manipulativem Verhalten nmt alleinigen Zweck 

geseilschaftlichen Aufstegs verbunden. 

Aufgnmd der geringen Anzahl sozial niedriger stehender Fi- kann kein gültiger 

Vergleich mit Mutterfiguren anderer sozialer GruppienmgenR im Werkzusamenhang 

erfolgd3. Jedoch ist festzusellen, daB Keyserling auf den Entwurf eines Gegenbildes wie 

positiver Mi'rtterlichkeit nichtadliger Provenienz verzichtet. 

') Hingewicsen sei auf die Mutfer Mareiles in Bw von ibran Maan als "Mutîer" angesprochen und 
ihrer vomehm gewurdenen Tochter "dienend" (BM 20). Ihre spontane Henlichkeit beim Anblick der Tochter 



Em Blick auf die chronologische Folge der hier dislndierten R o m e  und 

Enahlungen zeigî, daB im Werk Keyserlings wohl eine Gruppiienmg, jedoch keine 

Entwicklung hin ni einem bestimmten "Typus" von Mixttediguren festaisteilen ist. Die 

fhgilen unmirtteriichen Fraueafigum der jungen, die entweder exotischen, jung 

verstorbenen oder hilflosen, ungenügenden Mütter der mittleren und die in stamr Weise 

normkonformen Mütter der aIteren Generation tnten im gesamten Korpus der 

'SchloBgeschichten' ad. Aus dem Rahmen fden cimi Figuren des Spatwerks, aam(ich die 

Generalin Palikow ( Wellen), die ~ s s i n  Agnes sowie Frau von Syrman (Fürstinnen). 

Die ersteren bestiitigen eine Aussage des Doktors Hansius in Abediche Hauser, die 

die abwarts verladende Kurve der Vitaiitat in den einzeinen Famiiien kommentiert: 

"'[ ...] die Alten wackeln nicht, es sind immet die Jungen, die Baronesse 
Gertnid mit ihren Nerven. [...] Nerven und Nemen, die sind auch so eine 
moderne Erfïndung, von der unsere alten Hemchaffea nichts d t e n "  (AH 
78). 

Im gleichen Text stellt Dietz von Egioff resignierend fest: "[ ...] das kommt daher, daB 

unsere alten Herrschaften starker sind als wif -  eine Starke, die aus seiner Perspektive " d e s  

Leben, das sich regen wollte, nim Schweigen bringt" (AH 43) und die er als 

"groBmütterlich" (AH 42) bezeichnet. Die genannten gro#rnUtterlichen Figuren weisen 

normkonfonne Sicherheit, doch kaum emotiode, '"miitteriiche" Quaiitaten a d .  

Anders als fûr die ungenügenden Mûtter in den z w o r  in dieser Arbeit besprochenen 

Texten spielen hier die individualpsychologischen Erkemtnisse der Jahrfiundertwende keine 

Rolle. Es werden d d o l g e  auch weder individuelle oder soaalbist~risch~~ motiMerte 

wird von Befangenheit abgelUst: "Sie breitete die nackten Arme aus, lieB sic jedach wieder sinken" (BM 19). 
Sie wird aus der Perpektive der Tochter "M und liebWgcnannt, wbei  der Tocfiter die mübenivindbare 
Distanz md die Demut ihrer Muttu ais "so ami Wehen traurignerxheint (BM 20). 



Schuldzuweisungen vorgenommen. Die Abwesenheit der das Ungentigen der 

Mutterfiguren dient vieimehr als Indikator des Dekaderipnotivs, von Giinther ais Sohn der 

fi.fih ventorbenen Riimerin PM, 1903) bis ni der auf eigene Kindlichkeit rmd daher 

Befieiung von Verantwortung insistierenden Muîtdigur im posthum erschienenen Text 

Feiertagskinder (19 1 8). Die 'Schwtlchimg' der Linie erfolgt in der Regel aber ehe 

Miitterfigur, auch dies ein durchaus traditionelles Motiv. Wie zu Be- dieses Abschnittes 

einieitend betont, steht das Ungmûgen der Mütter als Symptom des dekadenten Ungenügens 

an der Welt Im Familiencirama des 18. JahrIiuuderts finden wir &mer wieder schwache, 

naive Mutterfïguren ais RepraSentantinnen maugehder ~ u f k l ~ g ?  Im 19. Jabrhundert 

werden Mutîerfiguren wie Frau Jemy Treibel und Frau von Bnwt als Miîtter gezeichnet, die 

durch den 'Stnikturwandel der Offentlichkeif (Habermas) zwar innerhalb der Familie eine 

verhderte Position einnehmen, doch in der W a h m e h g  ihrer EinfluBmoglichkeiten ni 

emotional defïzitaren Figrnen und negativ gezeichneten Figiiren werden (wahrend das Ideai 

der Fiirsorgeethik als Charakteristikum miftterlichen Verhaltens in zeitgleich entstehenden 

Texten durchau parallel weitergeschrieben wird 76). Keyserhg kann auf diese 

DarsteIlinigsstrategien nrr[ickgreifen und mit Mutterfiguren arbeiten, die versagen - ohne 

jedoch schuldig gesprochen werden ni solien. Wahrend in zeitgen6ssischen Texten 

beispielsweise H o f m  (An&eas oder Die Vereinigten), Rilke (Malte Laurids Brigge), 

'' Die s o d e  FragesteUuqg wird nach Die &e Stiege kaum auch nia angedeutet (Vgl hienu Thom6 
581). 

's VgI. Martha WU&, "Exnilia und ihre Schwesteni: das seltsame VerschWinden der Mutter und die 
geopfertc Tochter,"Miltter - Tocbter- Frauea, eds Helga Kr& Eike Li& ( S m :  M d e r ,  1993) 53-72. 

" Dies zeigt zB. ein Blick aibdie Triviallitaarra noch des spaten ne\mzehntai und begmnenden 
zwanzigsten JaWnmderts. Vgl Mûlier 214 - 242 (Ganghofer, Courts-Mahler), Mtüier 252-262 (Eise Ury), Eke 
Liebs, "Diktierte TrSme: Mittter und Tochter in pop- Lesestoffen", Krafthiebs 149-1 72 (Mariïü, 
Courrs-Mabler). 



Lou Andreas Salome (Mu, Das Ham) ebaiso wie Was~ermafl~l in den in di- b i t  

diskutierten Textem mfitterliche Weiblichkeit (nicht mehr ZWiDgend mit biologischer 

Mutterschaft gleichgeseat) ais Ideal und m6gliches Gegenrnodeil beibehalten Oder Heiarich 

Mann (Untertan) ahnlich wie WeiB (allerdîngs zwei Jahrvhnte spatta und mit anderen 

stilistischen Mittein) die Damtellmg mzuiibgiicher Mutterlichkeit mit kultrnpolitischen 

FragesteLlungen verbindet, gibt Keyserling die Mutter als Ho&ungstra%e~ auf , wie anhand 

seines letaen Romans Feiertagskinder geschilcht d e .  

Zwar fanden wir im Spiitwerk Mutterfiguren, die über ein affinnatives Verhaltm 

hinaus gehen und m der Gnrppe der Figuren gezinilt werden k8nnen, die ihre kritischen 

Ansatze in dinkter Rede formulieren. Vergleicht man jedoch beispielsweise die Art der 

Kritik an der Erziehung im hortus C O I I C Z ~ ~ S U S  der SchloBkultur, so hdet sich ein 

interessanter Unterschied. Die FIIrstin von Neutatt-Birkenstein formuliert (S.O.) ihre Kritik 

vage und nur auf die eigene Situation bezogen, obne Konsequenzen fiir den Umgang mit 

ihren TOChtern ni enveen, deren jüngste sich bereits in einem dem ihnn parallelen 

Rollenkonflikt befhdet. Die letzte Szene zeigt die beiden Figuren jede für sich aus ihrem 

Garten "hhus"blickend (F 160). Drastischer ist die Sprache und das Verhalten der 

Generalia Palikow in WeIZen; sie konstatiert "die heutige Jugend, die ist ja wie bednrnken" 

(We los), was eine Formulienmg Oraf Hamilkars in Bunte Herzen wiederbolt, der von 

"kleinen berauschten Gespenstem" spncht (BH 70). Nur Hamilkat allerdings fomuliert 

pdhhe, eloquent und selbstkritisch den direkten Zusammenhang der eigenen 

Eniehungsgnindsiitze und dem Vemagen der J u g e  Aus der Perspektive des von eben 

dieser Erziehung Gepdgten spncht es ebenso reflektiert Dietz von Egloff in Abediche 

H h e r  aus: 'Nm, ich bin jetzt eben in der Lage, das genieh ni müssen, was meine 



Vorfshrrn pflanzten" (AH 30). wobei er sich an die den alten Baron Warthe ais Vertretcr der 

Y&& wendet und den Ton eines "ungezogeaai Knsben" nicht untercMcken kann (ibid*). 

Spater kornmentiert a seiner spiitcmi Verlobten gegeniiber ausdrûcklich die ihm mil 

gewordene Erziehung: 

'"[ ...] aber wir wurden in diesem Lebensabend erzogen, wir müssen ihm 
dienen, wir müssen in ihm leben, rkir fangen sozusagen mit dern Lebensabend 
an. Das ist ungerecht'" (AH 43). 

Der mânnliche htagonist ist in der Lage, anders als seine weibiichen 

Gegenspielerinnen seine Kritik in eloquenter und abstrahierender Weise zu foxmulieren. Die 

Verwendung der hypotaktischen Syntax und des Impcrfekts im ersten Zitat sawie der E k t z  

rhetorischer Mittel wie der dreifachen Steigenmg und einer daran mgeschlossenen conclusio 

im zweiten Zitat zeigen die ihm zur Verfügung stehende Sprachrnacht. Ahnliches kann 

beispieisweise Wr Graf- sowie fIir den Vater des Ich-Erzahlers in Schüle Tage 

(1904) gesagt werden." - Die reflektierten mannüchen Figuren aller Generationen 

f o d e r e n  in der direkten Rede zumeist abstrakter und eleganter, winirend der geistige 

Radius auch der reflektierten Protagonistinnen der M W -  wie Tochtergeneraton deutlich 

begremter gehalten wird. Es sei d e m  aufdas wiederholt auftauchende Motiv der 

Erkmtnk mit Todesfolge ais ausschlieBlich mannliches Phhomen hingewiesen - Bilis 

Vater sowie Dietz &en sich das Leben, und MHamillcar stirbt kun nach der oben 

zitierten Szene. Zusammen mit den sich aus der Lektiire der Feîertagskinder ergebenden 

Resultaten kann daher - aus Raumgriinden nur in dieser verMIrztm Form - festgesteut 

wer&n, daB den manniichen Fipuen sowohl das tiefe und bewuBte Leiden an ihrer 

* Lctzterer sei awahnt, & bei ihm Rtt die Figur sehr rnitypische NmhUhigkeiten M Wortwahl sowie 
Syntmc (" Ja, das verstehen sie alle h o s ,  hinter sich so - so he Leere ai lassgl- ha haw(49)) auf seine in den 
Stlind Rihffnde Resignaîion hinweisen. 



Lebenssituation als auch (Uirich in Feiertugskïnder) die 'ErlBsung' durch sich selbst 

vorbehalten bleibt Bei Keyserling ist die traditionelle Polarisienmg der Merlanalmerteilmg 

durch die zweckfkie Existez im SchtoB, die weiûiiche wie miidiche Existenz in den 

'Innenraum' mivingt, sowie durch den Verzicht aufdie psychologische TiefenscWef8 

abgesch-cht. Spuren der in Weiningm Werk radikalipierten zeitgenOssischen 

Denksûategien lassen sich insofem weniger finden als in ailen anderen hier behandelten 

Texten. Doch wird die erganzUngstheoretische Annahme eina diffkrenzierteren mannlichen 

Spiritualitat selbst trotz der diesbez[igüch defitaren Fi- in deren Leiden a .  der 

Zusammenfassend 1aDt sich ni den in Keyseriings Werk untersuchten imzulbglichen 

Mutterfiguren sagen, daB h e  Fimktion im Text wichtiger ist, als es die bisherige 

SekundffrLiteratur zeigt. Keyserling bedient sich bekannter Merlmialskombinationen aus der 

Literatur des ~ealismus" (die hilflose kindliche Mutter, die passive nachsichtige Mimer, die 

starre normkonforme Mutter und die exotische, lebensudiabige Mimer, aber deren Linie die 

-. . - . --- - -A-Ap- 

" Hier ist Kocs Aussage ni widersprech, der "solid psychologicai portraits" bei Keysnling pi finden 
meint (Koc 234). Keyserlïng bescMWt sich viehcbr auf einige wemige Themen wie die dekadente Reizmht 
oder die asenelle Erziehmg der jungen Fra= Er variiert die Reaktiollsmustcr seiner Figriren, so daB der 
Werkmsmmahmg Laboratoritmiscbarakt~ amimimt; was aba kemesf8Us ~i p~Cho10giSCh ersch8pfenden 
und multivariablen Portraits fi&'& sondern viele Semer Figuren vielmehr in die Niihe von Typen rückt, wie auch 
die BeaachtMg der rnfltteriichen (Neben-)Fi- zeigt. 

Die kuitureiicn Repraseotatidotmen von Weibiichkeit ais "as9ocintcd with the m a l  as oppwed 
to tbe spirituai" ( Elsie B. Michie, Outside the Pale: Cultlaal Exclusion. Gender Difference and the Victorian 
Woman Writer (Ithaca(london: Comcii UniVefSitY Ress, 1993) 5) v e m m h d i k  auch die oben genamiten 
Frauen- und Mittterfiguren, die a zum Sprachrohr des M e r s  men - ihrc laiîischen Àu6enmgen beziehen 
sich auf den prîvaten imd MvidueUen Bcreich , wie aus den Ausfmarnigen dieses Kapitels hervorght unci wie 
es der zeitgeo6ssischen Polarisiennig von "the private as opposcd to the pubtic" @id; vgl BovenSciien 24-42, 
Fehki 1995,37) entsprichî. Die stâ&ste mblche Horn- Wt die vitaie Hilda von Ùchtlitz in 

. Ftirstimen dar. Keyserhgs Ideal âer Liebe jedoch, die das Gegenûber nichî mehr als Mittel Rtr eine 
gesteigerte Lcbensqualitat sem, erfiillt auch Oie keiaerfslls - vgl. Über die Liek 130: '[ ...] cinem Menschen & 
Z\kitck fùhien, wie wir uns selbst ds Zw&c Alhlen, ist Liebe." 

'O An dieser StelIe ist Kocs detaillierter Vergleich mit Motiva mi Werk Fontanes relevant und W c h .  



'Schwâchimg' der niichsten G e n d o n  erfolgt), macht dam jedoch einen Schntt hinter dm 

Realismus zurûck und krei- fiache, typisierte Figiiren, die nim Teil an Typen des Dnimas 

des 18. Jahrhunderts erionern und nur als Nebediguren erscheinen. Im SpMwerk wird die 

Zuordnung ni bestimmten Typen schwienger, da Keyserling erstmals àas Motiv der 

Triebunterdrûckung mit Mutterfigurea verbindet (Wellen; Fiastinnen) und diese an 

prominenterer Steile im Text hgieren. Die Mutterfiguren scheinen hier an Bedeutung ni 

gewinnen. Jedoch folgt ihre DarsteUimg nicht zeitgen6ssischen Mustem wie muttedicher 

Wertbhdheit und "sentimentder Repiasentatio~lsgebairde" (Toth 148), der Auf0pf-g im 

Spannungsfeld zwischen mfftterlicher Sorge d dem Streben nach erotischer Ernlllung Oder 

Qr Reprikntation utopischer Ganzheitiichkeit. Vielmehr wird Mirtterlichkeit im Text 

ausgespart - und eben diese Absenz stellt ein wichtiges und dinchgehendes Motiv in 

Keyserlings Werk dar, wenn er - irn Kontext des zeitgenOssischen Diskurses gelesen - der 

Miitterlichkeit im "play of difEerences" (Michie 9) des symbolischen Systems eine so 

prominente Rolle zuweist. 

Die Untersuchmg des literarischen Typus der uttzr(1anglichen oder umwerldssigeen 

Mutter konnte zeigen, wie die obengenannten Klagen im literarischen Text inszeniert wurde. 

Die Krise des autonomen Subjektes, wie sie um die Jahrhundertwende exfâhren wird, ist in 

den direkt wie indirekt f o d e r t e n  Klagen "um den Verlust der Mmterlichkeit'' (Frevert 

188) gespiegelt. Die Mutterfîguren, die auf die literarische B[ihne gebracht werden, sind in 

ihrn Bedeuhmg demnach, wie abschlieknd noch e i d  ai baonen kt, weit ûber die Ebme 

der Fimkrion in der histoire hinaus ideologisch behchtet. 



5. Inszenierungen der Dirne: Einleitende Bemerkungen 

5- 1.Begriffsbestimmung und Abgentung 

Es erscheint sinnvoll, in diesem Kapitel den Be- D h e  an Stelle des praziser ni 

Lokalisierenden Prostihrierte ni verwenden. Es ist in der Forschmgsliteratur bereits 

mehrfàch unternommen worden, die Figur der Prostituierten als literarisches Motiv ni 

betrachten.' Es soli hier um eine Fortmhnmg des bisher zur Anwendung gekommenen 

V- gehen, namlich die Kategorien, die Otto Weininger in seinem Hauptwerk 

Geschlecht wrd Chmaker in Rir die Jahrhmdertwende reprhntativer Weise konstniierte, 

aufzunehmen und den bisher verwendeten Textkorpus au€ die Inszenierung dieser 

Kategorien hin ni überprüfen. Wie im vorangegangenen Kapitel soli nicht eine 

Rezeptionsgeschichte Weinigers erarbeitet werden, sondem es sol1 die Verbreitung von 

Koazepten, die Weinioger nur radikalisierte, durch Evidenz in den Texten selbst belegt 

werden- Im Rahmen dieser Arbeit kann dabei nur eine Auswabl von Texten vorgestellt 

werden, an denen analoge Aspekte demonstriert werden kamen - dennoch entsteht hieraus 

- 

' Es seien hier nur einige neuae PublSnrimen gemmt, die sich ebenfalls auf den in dieser &kit  
gewahlten Zeitraum beziehen: Nancy McCambs, EaRh S~mt.  Victim. or Whore? The hstitute in German 
Lit- 1 880- 1925, Series 1 (Germanie Lmguages and Literatiws), Amcrican UnivQSity Studies, 34 
(New YarWFr8nkfiPt (Main): Lang, 1986), Belinda Horton Camens, Prostitution in the works of &an von 
HoiYath (Stuttgart: Akadeaiischer Vedag H e h ,  1982), ChRstiane Sch&ifeId, DXaleirtik und U e e :  Die 

Li- 165 (WiIrzburg: itnd Neumaxm, l9%).. Mcbr Sekudblitaatia finclet 
sich ann gleichen Motiv in der LitaanP Enghds und FranEÛcichs; es sei gleichfUs nia dneuere 
Publikationen hingewiesen: Charles BQnheimer, Fi- of ïli bute :  Remsedm Restitution in 
Nieteenth-Centray Fmce (Cambridge (Mass.): Hantard University Press, 1989), Jann Matlock, Scenes of 
Seduction: Prostitution. Hysteria and Reading Diffef~lcc in NiLI1CtteatfL-Centur~ France (New York: 
Columbia University Press, 1994), Amanda Andason, Tamted Souk Painteci Faces: The Rhetoric of 
Fallenness in Victorian Culture (It)inFa Londox c0mCl.l University Press, 1993), Tom Wbnihth, Fallen 
Womea in the Nin- Novel (New York: St Martin's I~CSS, 1994), Shannon Bel& 
Writinn and Rewntinn the Rostiiae B&, (BlOOmmgtan: lndiana University Press, 1994). Auf eine 
Atrflishmg historischer Unxersuchimga soli hier verPchtet uferdcn, da, wie oben bemcrkf, eh Vngleich & 
literarischea Inszenienrng mit der realea L&enswelt nicht das Ziel dieses KapitcIs ist. 



ein Bild "mehrdimensioder Berührungenn (Greissinger 262) zwischen Weiningers Text 

und dem in dieser Arbeit verwendeten Textkorpus. 

Wahrend sich in der Einleitung zinn vorherigen Kapitel zur Figur der Mutter relativ 

leicht der historische und ideologische Bemgdmen hetstellen lieB, sehen wir uns n m  

einer diesbezüglich sehr vie1 problematischeren Kategorie gegeniiber. Es ergibt sich 

ZUZL8Chst die Notwendigkeit, den Begrinder Rostituierten im Weiningerschen Sinne zur 

Dirne umzudefhieren als etwas, das "in der Nahn des menschlichen Weibes selber" (GCH 

284) gesehen wird Es geht Weininger keinesfalls nia um Prostitution - "denn zur richtigen 

Prostitution gehort die Gasse" (GCh 286) - , sondera um einen mg. "Dimentypus", der sich 

'kreits in dem spezifisch verschiedaen Verhaltnis mm einzelnen Mann" hdkrt (GCh 

283). Weininger nimmt diese begriffiiche Ausweitung keinesfds unwillkürlich vor: 

"Es ist wohl ni beachten, daB nicht das kaufiiche Miidchen ailein dem 
Dirnentypus angehgrt, sondem sehr viele unter den sogenannten amtbdigen 
Madchen und verhehteten Frauen, ja selbst solche, die ga. nie die Ehe 
brechen, nicht, weil die Gelegenheit nicht g[instig genug ist, sondern weil sie 
selbst es nicht bis dahin kommen lassen" (ibid). 

Amanda Anderson konstatiert mit Bezug auf die viktorianische rhetoric of fallenness 

eine Fluidititat des Be-, der damit eine Anwendung aufeine h i t e  Skaia weiblicher 

Seinsweisen erlaubt (Anderson 2) - ihre Formulienmg gilt auch für den Terminus Dime in 

der Anwendungsweise Weiningers: 

"[ ...] a wide umbrek term, the designation cuts across class ünes and 
signifies a complex of tabooed behaviours and degraded conditions" (ibid). 

Auch vom histonschen Ansatz a u  wird das Problem einer praziSm Definition 

reflektiert, so beispielsweise in Faaendo Henriquez' groBer Studie aber Prostitution und 

Geseiischaft. Er spricht von sexueilen Aktivitaten, die regehiiBig, inklusive Oder 



nddusive der Kopuiaticm, mit odex ohne emotiode Beteiligung erfolge~ k6nnen; 

entscheidend ist jedoch flh. ihn eine "consideration which is non-sexd" auf Seiten der 

Rostituierten - was verdeutiicht, daB die Vemenduog e k  Dennition des historischen 

Phanomens in unserem Kontext von Weiningers Konzept wegfiihrrn würde? Es kann also 

nicht um das Erscheinen der Prostituiertea ais fiteransches Motiv gehen, das bereits an 

anderer Stelle untersucht worden ist, obgleich diese literamisorische Entwicklung natürlich 

ais Hintergnrnd der literarischen Inszenienmgen der Dirne zu betrachten ist Fiir die 

zwischm 1890 und 1930 enstandenen Texte im fiir diese ALbeit gewahIten Korpus komten 

dadurch Inszeoienmgsweisea vorforrnuliert werden. Die InSnmienmgen der Dime sind 

nicht als Iaszenierungen der Prostituierten, jedoch im Kontext eines Diskunes ni lesen, der 

im neunzehnten Jahrhundert die Prostituierte nim Thema machte und sie mit einer 

Uberaktiven SexuaIitiit aauszwtatten ûachtete: "The hysteric and the prostitute provided 

opposite models against wich an orderly body could be measured" (Matlock 4). 

Die Spuren dieser beiden Motive, der Hysterica und der Rostituierten, werden sich 

hilich in den in diesem Kapitel untersuchten Figuren zeigen lassen - im Sinne 

zugnmdeliegender Stereotype, wie sie Gilman definiert hat. Stemmtype sind dernnach 

" [.--3 palimpsests on which the initiai bipolar representations are vaguely 
legible. They perpetuate a needed sense of dif€erence between the 'self and 
'object' which becornes the 'Other'."' 

Das schreibende Subjekt arbeitet nach Gilmen mit Kategorien, die er inhalach als 

"bistorically deterxniued set of root metaphors" und f o d  als "heuRstic stn>cnirrs that the 

Fernando Henriquez, Prostitution and Society, vol. l (Lcmdo~ MacGibbon & Klee, 1962) 1 7. 

Sander L. Gilman, DitTkence and Patholow: Stereo~pes of Sexuali- Race. and Madness 
(Ithaca/Lundoa: Cosneil University Press, 1985) 18. 



self uses to integrate the various -types associated by aoalogy" de5n.int (Gilman 22). 

Diese Strategie erlaubt flexible Abwehmaktionai eines sich m semer Integrïtat bedroht 

flihlenden Subjekts. Sie schlieBt auch die Verbinduug mehrerer Kategorien in e k  

bestimmten historischen Situation nicht aus - ein Modell, das auf Weiningers Verbindung 

der Motive Weibiichkeit' und 'TudentMi' anzuwenden ist und das dessen Kowpte in eine 

Denktradition der Jabrhundertwende einordnet. Aufein verwandtes Phhomen weist 

Rebecca Stott in ihrer Untersuchung der TateVictorian Femme Fatale" und der 

signifikanten Entsprechungen zwischen den kulturellen Koostnildionen von sex und race 

hin, was in der Untersuchung der Texte von Kolmat und Baum ein interesanter 

Ansatzpimkt sein wird. Stott macht sich daki Edward Saids Konzept der bimmid 

opposition n m ~ t z e . ~  

Im Ubergreifenden Konzept des Geschiechterduaüsmus wird die Dirne als 

destabilisirrender Faktor gesem: "[She] upsets the stmcturing binary opposition between 

mascuiinity and a sexless, maternai femininty" (Anderson 13). 

Eine einAihrende Darsteliung des soziokultureiIen Rahmens ist ben& in den 

meisten der genannten neueren Damtellmgen nmi literarischen Motiv der Prostituierten 

geleistet worden. Es sei hier besonders auf Sch8nféllds Arbeit verwiesen (Schonfeld 6-24), 

' Rebecca Stott, The Fatnication of the Late-Victorian Femme Fatale: The Kiss of Death ( M o n :  
MacMillan Press, 1992) 37. SpePell a -  die Situaîim m Dcilrschland bezogen ist Nicoiaus Sombarts 
deutScben Adlimer und ihre Feinde: Car1 Schmitt - ein Schicksai zwischai Mkerbund und 
Matriarchatsmvthos (Mûnchen: Hanser, 199 1 ), cf. besondets das Kapitel "Die Judm und die Deutschen" @p. 
280-91). Von einem weniger theomischen Anse her kommmd uneist a ebenhills aiif die gemtins;amen 
psychohistonschc~ Wurzeh d a  Fabrikatioa von Stereotypen der Rasse und des Geschiechts hin, bezieht 
jedoch den spezifischen historischen uud poiitischai Hintergnrnd DamcUm& um die Jahrhundertwende mit 
ein. Zm Geschichte dieses Aspektes va. Sigxid Weigei, Topsranhien der Gcschiechter: KultucgeSchichtliche 
Studien ao Literaîur, rowohlts enzykiop&iie (Reinbek: Rowabit, 1 990) 1 18-48: "Zum Vahilltnis von 
Wdden' Md 'Frauen' im Diskurs der Au&hmg". Ein genawm Blick auf Kolmars und Baums Romane wird 
die Rclcvanz des Ansatzes für diese Arbeit belegen. 

- 



da sie den wissenschaftlichen, philosophischem und politischen Rahmen absteckt, innerhalb 

dessen auch die Figur der Dime kreiert wurde.. 

E b d d s  schon geleistet ist ehe systemtische deshiptive Untersuchmg wiedennn 

des Prostituierten-Motivs, die hier zu Vergleichszwecken niitzlich sein wird, da Elemente 

des gfeichen Diskurses der Ausbildung unseres Motivs der 'dirnenhaften' Frau zugnmde 

liegen.' Es sou dagegen in dieser Arbeit keine Entwicklungsgeschichte der 'dimenhah' 

Figur ais literarisches Motiv geleistet, sondem es solien paradipatische Konstellationen 

untersucht werden, anhand derer sich die ideologische F d o n  der Dime aufiteigen la t .  

Andersons Ansatz der Untersuchmg einer "Rhetoric of Fdenness" k0mm dabei 

methodische Anregmgen entnommen werden, obgleich ihr Arbeitsfeld das 

spatviktorianische England ist. Sie steilt die Frage der agency in den Mittelpunkt: 

"Fdemess should be understood [...] in relation to a normativemasculine 
identity seen to possess the capacity for autonomous action, enlightened 
rationaiity, and seIfkontr01" (Anderson 13). 

Das bedeutet, von eher nduktionistischen Betntchtung von f01Ienness Abstand ni 

nehmen und die entsprechenden Figuren und ihre Funktion im Text (als Gegenüber eines 

um Autonomie ringenden Rotagonisten) vielmehr wie die verschiedenen Kategorien der 

Mutterfiguren im vorherigen Abschnitt als asthetische und kuitureiie Konstnilde ni 

untersuchen. 

* In eber dem Vorgehai in dieser Arbeit ghillichen Weise hat Schonfeld sich m eine Entwickiung von 
.Kategorien bernüht, die eine dinerenziertere Betrachnnig des Motivs erm6giichen. Sie imtersucht dabei die 
Vemvdung des Motivs im literarischen Text des Expressianisnus vor dtm Ifistognmd soziaier und 
Hsthetiscbu Gesellschafts- bzw. Kultrtrirritik, AUgemciner sind die Kgtcgorien, die McCombs anbi- sic 
mmmcht die unterschiediich ahcmierte vitalistische Prgscstation der Prostituiertcn sowie wiedenan den 
geseikcWbhitischen Aspekt (McCombs 1 986, SchBnfdd 19%). 



Eben die Kategorisienmg erweist sich für die Dirnenfiguren fkilich als deutüch 

problematischer als fk die Mutterfiguren, nir die Soziai-rmd Naturwissenschaften sowie 

natilrIich die P s y c h o d p  k i t s  Kategorkm vorgefertigt hatten. W-d sich in der 

Literatur des 18. Jahrhunderts die Miitresse6 als Prototyp der sinnlichen Frau ficiet, tummelt 

sich hmdert Jahre spiiter eine Typenvielf81t von 1iterariSc:hen Figuren, die unter den Be@ 

Dirne, ùn Sinne Weiningers definiert, Men. Diese Arbeit wïrd sich auf die Betnichtung 

von Figuren beschranken, die am deutlichsten den Kontrast ni matemaler Prasenz 

reprâsentieren. Daraus ergibt sich nun die Frage nach der Darstellung des Konflilrts 

zwischen dem matemalen Md sinulichen Aspekt an einer Figur, sprich die Frage nach einer 

eventuellen Synthese der Weiningerschen Pole im literarischen Text. Zu âiesem Zweck sol1 

am Beginn des folgenden Kapitels eine entsprechende Untmnchung stehen. Diese sou die 

Verbindung der Weiningerschen Kategorien der Mmer und der Dirne demonstrieren, so 

daB der Aspekt der erotischen Mutterfigur nun sozu~agen von der anderen Seite her wieder 

aufgenommen werden kami und mm Aspek der Dirne iiberleitet. Es wird ni zeigen sein, 

daB es für die hier untersuchten Texte bei einer Dichotomie bleibt, die die Figuren im 

Spannungsfeld der Pole nicht in die Harmonie einer Synthese enWt. 

h AnschluB daran wird ein Figurentypus mtersucht, dm in àen hier tmtersuchten 

Texten immer wieder als negatives ûegenbild m a t d e r  Prasenz auftritt. Die amoralische 

Artistin ais VerfWrerin a u  einer auBerbûrgerlichen Welt nprikntiert die 



Auflosimgstendenzen, denen das integre mannliche Subjek sich m wicbetzen hat Dies 

scheint nun auf den Typus derjêmme fatale hinmdeuten? Die hier ni bchtenden 

Figurai zeigen sich jedoch gerade deren . . 
des Damonischen h u b t .  Sie 

werden viehehr in den &nich der Banalitat mrûckgeftihrt, wo der Rotagonist ihnen 

ieichter zu widerstehen vennag. Aus diesem Grunde w à e  auch die Bezeichnung 'Artistin' 

gewWt, um eine Identifïzierung mit dem Motiv der Kûnstlerin ni vermeiden, das besonders 

um die Jaiirhtmdertwende im Kontext der Debatte um Kmst und/versus Leben an 

SedeutMg gewinnt. 

Die im men Teil dieses Kapitels behandeltai Mimerfigurm bleiben m g ,  als 

Sympathietriigerinnen im Text ni fimgieren und behalten ihre moralische Intcgitat, wenn 

auch eine htegritiit als selbstbestimmtes Subjekt benits von ihrer Bestimmung durch 

sexuelle TriebWe in Frage gestelit ist. Die im nveiten Teil diskutierten Figuren in der 

Kategorie der amoralischen Artistin stellen groBtenteiis Randfiguren dar, die durch ihre 

Iataie Wirkung auf einen un eben moraiische und Subjekt-Identitat ringenden 

Rotagonisten in unserem Zusamxnenhang Bedeuhmg erlangen, und zielen auf eine deutlich 

negativere Reaktion auf seiten der Leserinstanz ab. 

Wie im vorangegangenen Kapitel des Motiv der Mutter enweist sich auch das Motiv 

der Dime als im literarischen Text variabel inszenierbar, wobei sich jedoch gewisse 

Kategonen für den Zeitraum zwischen 1890 und 1930 als relativ ko-t erweisen, wie die 

Beispiele des folgenden Kapitels zeigen werden. 

- 

' Eine cnditipfmde Untasiichimg dieses Weiblichkeitstypus bidd &la Hümes. die dm Typus da 
femme fatale als nur aus dan Rückblick add ie  Rmmîk begniflich zeigî unà sic im K o m e ~  da "E'UlSicht in 
die UntinlUsbarktit utopisctra Kanzeptionain ais " drastisct#s Gcgenbild", dcm "kcitischc sowit auch 
subversive FunLtion atkommt", intapntiert (Hdmes 30). Hilmes intcrid;crt dabci cine Beba 
d i e d c h n i c b t a i r f d s s ~ O e ~ i i n d i i l d e i n c ~ 0 n i m K o l n m w t i P e l l a ~ ~  
Mittclpimkt stellt, was dan in diesem Kapitel ap Anwcndrmg kwmicndai Vahrhrai tnrspnchî. 



6. Mntterfiguren im Spannungsfeld von erotischer md maternaler 
Pràsenz 

Zunikhst gilt es wieder, die Kategorie genau abzugemen. Der Aspekt einer 

Kombination miitterlicher und erotischer QuMiit d e  b i t s  im vorangegangenen Kapitel 

angerissen. So ist beispielsweise Helene in WeiB' Galeere eine entschiedene Advokatin der 

fkeien Liebe fur ihre Beziehung zu Erik. Noch deutlicher wird die Bedeutmg der SemaWit 

in WeiB' Enahlung Die Verdmrten, wo rauschhafte Semialitàt die Verbindmg zwischen 

Esther und Edgar charakterisiert und bei der Frau mit dem Wunsch nach EmpGingnis 

untrennbar verbunden ist. Diese Figuren soiien jedoch hier nicht nochmals betrachtet 

werden, da sie sinnlich und exnotional auf einen Mann bezogen bleiben, w h d  von der 

'Dirne' gerade die exklusive Verbindung tiir den triebhaften Reiz aiifgegeben wird (eh  Zug, 

der nach Weininger "die absolute Mutter und die absolute Kokotte" verbindet, GCH 288). 

Aiierciings wunien Figuren in dieses Kapitel aufgenommen, deren erotische Verstrickung 

eher mit der entsprechenden Bedümiislage der Figur als einer alle Lebensbereiche 

erfassenden Neigung ni begrkden ist und zur sexuelien Obsession wird, und deren 

Mutierschafi auf'd dieser Konstellation als sekundarer Faktor atrückgestellt wird (so 

beispielsweise bei Marie in Etzel Anderg&, Christirne in Kindernovelle, Irma in 

Feier tags~~er) .  

E b e n f '  muB die literarische Figur der Pime' von Charaldmn abgesetzt werden, 

die adgrund sozialer undloder psychologischer Not magen, sich vorübergehend ni 

prostituieren, wie in Schnitzlers Inerese dargesteiit. ' 
' Schnitzler fonnuliert es fk seine Tkrese: "Zum erstcnmai féBte sic mit Schrecken die Tiefe ihres 

Abstiegs und die Gechwhdigkeit, mit da a sich v o b g .  Und mit voiJkommen klara BcPinnung awog sie 
ann astcamal die MBglichkeit, von ihrer Jug-, ihren kthyerlichen ibhn Gebrauch zu machen, wie 
es so viele audere in ibrcr Lage tatm., Nutzen ni zichen imd sich einfadi zu vakaufen" (Th 58). In Scimitziers 



Chatakteristisch tûr die in diesem Kapitel ai behandehden Figuren ist 

demgegmüber, daB in ihrer Darstehg der Aspekt der Sinniichkeit zentraie Bedeutimg 

gewinnt und das Agierem der jeweiligen Figur zumindest in entscheidenden Zeitnumen der 

hlÏtoire bestimmt. Xm Faüe einer Situierung der Figur im Spanntmgsfeld Mirischen 

'mi&terlichem' und 'dinzeizhaftemf Veddten wirkt die Erhaltung des miaterlichen Aspektes 

entlastend, wahrrnd die amoraiische Artistin endgüitig auDemalb der sozialen Gemeinschait 

angesiedelt wird. Wgihrend danach die erste Kategone noch in den Bereich eines intemen 

Anderen' fallt, bietet sich fiir die nveite aufgnmd eben dieser Lokalisienmg aueethalb des 

Sozialen schon der radikalere BegrB des Fremden an, was in den folgenden Abschnitten 

genauer ni erliiutern sein wird. 

6.9. GeroUd Kolmars Entwurf einer erotischen jiîdischen Mutter 

Ein Blick auf Geitnid Kolmars Iihgsten efierischen Text ENie jiidische Mutte? 

ist an dieser Stelle aus zwei -den relevant: Zum einen vereinigt er in radhier Weise 

die beiden %lef der Mutter und der Dime in einer einzigen Figur. Zum anderen r i t  sich die 

Frage nach der Funktion dieser %le' im Text anhand von Kolmars Text exemplarisch 

Darstellung wird seine Protagonistin durch ihrea Mange1 and ûcrichta-Sein und durch die soziaien 
Gegebenheiten in diese Situation gebracht. Prim& ist hier d a  psychologische sowie der soziale Aspekt, was 
wiedenrm nicht ein Charakteristikum der DarsteUung 'dirnenhaften' Verhaitem im Simie Weiningers ist. 

' Sigrid Weigel fiihrc Toâorovs Konzept (vgl. Tmetan Todmv, The uxquest of Amenca: The 
ouestion of the Other, m. Richard Howard (New York: Harper & Row, 19W) 2489 in einem 
Forschungsprogramm von 1991Wtitcr zur Anwcndung auf KoPsrellatio~icn im Moddaungsprr,zeB und 
betont die Notwdigkcit einer Untersuchizng "jenn Wi- und Unglcichzeitigkeiten in der Geschichte 
der ModerniSienm& die in Konstniktioncn des 'interna Anderen' [...] zum Ausdruck komme~~" (Sigrid Weigel, 
"Ftauen und Juden in KonsteUationen & Modcmisicrung - Vorstelimgen und Verk&penmgen der 'intemen 
Andnen': Eh Forschungsprogramm," Jüdische Kultur und Weiiiichkkcit in der Modane, Hg. Inge Stephan et 
al., r-iteratiir-Kiiltur-Geschlechî 2, Wien, K6h, Weimar: Bahlau, 1994) 333 [= Weigel b.] 

Gertnid Kolmar, Eine iadische Mima (Mûnchn: Kbsei, 1978). Sigle: JM. 



zeigen. Die Darsteilimgsformm von Weiblichireit als Reprâsentationsmodi ehes Other ni 

hterpretieren gehikte bereits ni den Voraussetzungen des vorangegangenen Kapitels dieser 

Arbeit. In Koimars Text kden sich nun mebrere Aspekte verknûpft, die unter diesem 

Blickwinkel ni betrachen sind und in den bisher behandelten Texten nur angedeutet wrnden: 

nim ersten Muîterscbaff, zum zweiten triebhafte Sinnlichkeit und zum dritten das Judentm. 

Die Frage nach der "positionality of ûtherness" steiit sich damit in pointiertester Fom. Die 

Konzepte des ~rernden' sowie des interior Other lsssen sich aufKolm;irs Hauptfigur 

anwenden und gleichzeitig wieder auf Weiningers Konzeption zuriickbeziehen, womit 

wiederum die breite Wirksamkeit dieser kultiaeiien Deutmgsrnuster deirtlich wird 

Gertnid K o b  Prosatext Eine jMische M i e r  entstand nach dem Vermerk auf 

dem letzten Blatt des im unverIofentiichten NachlaB gehdenen Textes in den Jahren 

l93Of3 1. Sie stelit, wie oben erwahnt, den einngen grOBeren Prosatext Koimars dar und 

wurde erst 1965 veroffentlicht - auf Betreiôen der Schwester Gertnid Kohars unter 

Auslassung des attributiven Adjektivs irn Titel.6 

Wahrend die &Beren Handiungsvorg~ge nur angedeutet wetden, thematisiert der 

Text die Entwicklung der Reakfionsmodi der Hauptfigur Martha, deren Speknrum eben an 

die Weiningerschen Pole von M m  und Dime denken Iaût Der Begriff Dime ist dabei im 

Sinne fordemder weiblicher S e d t f i t  als movens der Figur d e r  ais figurative Prostitution 

' RebecCa Stott, The Fabrication of the Late-Victcnïan Femme Fatale: me Kiss ofDe& (London: 
Macmiilaa Press, 1992) 37. 

Zygmunt Bauman, Moderne und Arnbivalemz Das Etide der Einriartipkei?, ûbers.von Martin Subr 
(Fraddk (Main): F i e r ,  1995). Bamum sieht dea "behaglichcn Antagonisnus" Frerrnd(Feind ais Fonn der 
Vergeseüschafhrng, wghrend der Frcmde die Vergescllschafhmg an sich beclroht (Baumami 75). Ais das "im 
Prinzip Unentscheidbare" (Baumann 80) steht das Fremde als "Vorahnuug jencs Qitîen Elements, âas nicht 
sein soiitem (ibid). 

S. Friedheh Kemp, "Nachbemerkung", IM 235-7; hier 246. 



(Marthas Angebot einer sexuelkm Beziehtmg gegen Hilfe beim A m d e n  des Mannes, der 

sich an ihrer Tochter verging), nicht aber ausschlieBlich im Sinne Bkonomiscb etabiierter 

Prostitution aufhfiassen. 

Zu bctrachten sein werdm die Aspekte der faholuten' und der 'mythischen' Mutter, 

des Sp~uuiimgsfeides zwischen matemaler Desexualisienmg und sexueller Rasenz, der 

Erscheinmgsfomen, Ko~equenz und Positionierung der Sinnlichket der Protagonistin und 

der sich daraus ergebenden Interpretationsasittze. 

In Eine jiidische M ~ e r  lebt die verwitwete Martha Wolg mit ihrer £ü@hrigen 

Tochter gesellschaftlich isoliert in der GroBstadt %etlia. Kenozeichnend ist der Ort des 

stiidtischen Randgebiets, wo sie Wobnung genormnen hat, wtauend sie im Stadtzentrum als 

Fotograh tatig ist - die Lokalisiemg der Wohnung entfemt sie bereits von d m  neuen 

Frauenl'typ'der zwanziger Jahre, der sich in ein aktives Verhaltnis nu umgebenden Welt zu 

setzten weiD? Der Textanfimg ist M Stil des neusachlichen Romans gehalten, der derdings 

lyrisch anmutende Versatzstticke enWh, die nicht immer kongruent wirken. Der Satz "Das 

Kind umhiipfie sie wie ein FlWchen, das doch bald erlaschen SOU" (JM 16) deutet in dem 

ersten Kapitel, das das Regelmaa des Zus8mmenlebe.n~ der beiden Figuren etabliert, bereits 

aufdessen katastrophale Unterbrechung hin. Im dritten Kapitel verschwindet das Kind und 

' Zum Beispiel Irmgard K e w  Fmuenfiguren - vgf. daai irene Lorisika, Frauendarsteiiltn~en bei 
h n a r d  Keun md Anna Seahers (Frmklkc Haag und Herchen, 1985). Lorisika kanscaricrt RLr Keuns 
Romane, dail die Auiorin "die Umbnichsituation, in der sich die Bezieh- kmm, praPse 
abzubildcn varnochte (Lorisika 191) - bei K m  nndet sich die Abbilcfimp gcsellschaftlicher Modemitilt, bei 
Kolmar die Refiexion der gsthetischen Moderne. Maki Calinescu hat m Faces of Modcmitv: Avant-Garde, 
Decadence. Kitsch (Bloomingt011: InAiana University Press, 1977) diesen Untaschied prgPse hcrausgarkitet 
In irnseran Zusanxnenhang bedeutet dies zudem, die Protagonistin in Kolmars Texi ais llsthctischts Konstrukt 
imd ni& Beispiel e k s  &alen Phihomens M a t  ai interpretia Kolmars cigene Position spi& 
sebslv-ch eine Roile, doch da sie aus eMer a s h i l i m  wcstjlldiscéen F d e  stamtnte und ast m den 
drtiBiger Jahren begam, sich bcwuBt ifmm Judentiim niz\rrrcnden, kam ihre Persptldive so formuiiert werdm, 
dd3 eine jitdische Autorin in dicsan Texi das Jlidcstilm b e r  Pmtagonistin ah drthetisches Konzept 
vembeitet, ohne die Frage nach jüdischa Identitst in den Mittelpuda ai stclim, 



wird nur dank der fanatischen Suche der Mutter aufgehden, nach smueiiem MiBbrawh 

diirch einen Unbekannten dem Tod nahe. Die k6rperiiche und psychische Versehrtheit ihrer 

Tochter bringt die Mutter daai, im Hospital unbernerkt durch ein SchMnittel den Tod ihres 

Kindes herbekufiken. Fanatisches Valmgen nach Rache £ür das Vergehen an ihrem Kind 

enthüiit die 'damonische' Seite Marthas ebenso wie k e  eruptive Sinnlichkeit, die nur in der 

ait des Zusamenlebens mit der kleinen Tochter latent bleibt. Marcha nimmt sich das Leben, 

ais sie sowohi ihre Entscheidung, den Tod des Kindes herbe- als auch üIre spatere 

sinnliche Verstrickung ais schuldhaff erkennt.' 

Das Anfangskapitel beschreibt einen Feierabend der M m  mit ihrn Tocilter. 

Martha wird als herbe Erscheinung eingeführt, die erst mit dem Eintritt des Kindes ihre 

Kfihle aufgibt: "Sie beugte sich nieder und W t e  es, undeutüche Worte murmehd, ihr 

enister, fkt harter Blick verfiel und Iikhelte, nur fllr eine Sekunde" (JM 15). 

Ihr Sprachverhalten dem Kind gegenüber erscheint als deutlicher Kontrast ni ihrer 

Redeweise in der OEentlichkeif wo sie mit tiefer Stimme "ruhig und h p p ,  mit 

Entschiedenheit und gesichertem Willen" &en Standpinikt ni verteten pflegt, wie an 

anderer Steiie vom Erzahler berichtet wird (IM 20). Diese unterschiedlichen 

Verhaitemmuster der Rotagonisth wiederholm sich auf der Ebene des Enahlers, wo fast 

dokumentarisch anmutende Passagen (kispielsweise e h  detailliertes Referim der 

tagiichen Routine vor dem Schlafengehen, JM 17) sich mit in lyrischem Ton gelAtenen 

-- - -- - -- 

a Ibr Tod ist mit Marion Brandt in den Zusmmedmg &r Opfcrchesnatik im Wnk Kofmars pi sehen, 
aber es ist daraufhmweisen, ci& es hier anders als in dm von Brandt herangeu,genen Beispielen tnn ein 
Sühncopfa geht (Marion Brandt, " 'ûpfcrr ich mich aufschaumQlCiQ Al- Smfe': l%cr das Biid dts ûpfa  
im Werk von Gatnid Kolmar (1 894-l943)*, Jûdische Kdtia  und Weiblichkeit in der Modaae, Hgg. Inge 
Stephan et ai., Literanir-Kultur-Geschlecht, 2 (Wien: Bohlau, 1994) 176: B d  baieidmet hier Gan ais 
Ernpfkger des Opfess, i.e. Marthas Leben-) 



Formulienmgen abwechseh: "Nun tiiugte es [da9 Kind] schon vom Nest aufdem Sofà, wie 

eh winziges Blirmeddchen aus w e k  Rose im grben Laub" (JM 17). 

Man k6mte versucht sein, diese Passagen ais Einschûbe der Figurenperspektive eben 

der 'absoiuten' Mutter ni deuten. Doch beispielsweise in der oben zitierte Beschreibung des 

Kindes als fTlbunchen" weist der Zusatz "àas bald doch erl6schen SOU" (JM 16) die 

Ausage als vorauscleutenden Kommentar der EnHhlinsCanz auS. Diese Lyrismen bleiben 

auf den Bereich der Beziehung Mutter-Kind beschrankt - es steIIt sich die Frage, ob sie als 

b e d t e  nanative Strategie eingesetzt werdm oder diese Passagen als unwillkiirliche 

eTz8hjtechnische Inkonsisten~ ni werten sind, 

Marthas aul3ere Erscheinung wird vom E d e r  mit den Adjektiven '%hoch", 

"m(Lchtig", "laaflig", "gerade" (JM I l  1) geschildert: 

" Denn sie war keine Gefiillige, die ail und jedem ein schgnes Fahnchen 
herausffigt [...]; bülige Modeniedlichkeiten lachelten ihr umsonst" (JM 165). 

Schon rein optisch entspricht Maaha also ZUI1achst einer 'mütterlichen' Figur. Auch 

wird sie in diesem Kapitel vom Enahler nicht mit Namen, sondem "die Mutter" genannt 

(was sich erst am SchluB wiederholt und gleichsani den Kreis schlieBt). Die ihr 

zugeschnebene Ad%ssung von Mtttterlichkeit kuIminiert in der Formuliemg (in direkter 

Figurenrede): "Ich habe am Tâtigsein doch keine Freude. Ich kann nichts fb mich selbst" 

(JM 240). 

Das zweite Kapitel iafonniert den Leser aber die Vorgeschichte Marthas; ihre 

gescheiterte Ehe und den Tod ihres Mannes. Es f&rt sie als sexuelle Figur ein (worauf im 

Mchsten Abschnitt nÉiher einnigehen sein wird) und hebt dadurch den Kontrast ni ihrer 

Entwicklung unmittelbar nach der Gebint des Kindes hervoc "Martha bracbte das Kind nn 



Welt und sffirzte sich darauf, einer hungrigen W ô b  gleich, wie die Schwiegereltern das 

naruiten" (JM 26). 

Der Zusatz betont, dao hier nicht die Perpektive der wiedergegeben 

wird. Dennoch bestatigt der ais Eniihlerkommentar stehende darauf folgende Satz diesen 

Blickwuikel: "Als hâtte bei seinem [des Kindes] Entstehen des Vaters Helle mit dem DMkel 

der Muîîer gek&npft und ihr Finstens haîte sein Lichtes piletzt erscbiagen und 

aufgehsen" (IM 26). Die Kariiphetaphorik laBt diese Szenen, aber das Motiv der durch 

die biologische Mutterschaft herbeigeflibrten sexuellen ~leichgiiltigkeif hinausgehend, rm 

Bedeutimg gewinnen. Zum einen entspricht dies Szenario Weiningers Idee von weiblicher 

Sexualitat, die 'Mutter durch jeden Mann" (GCh 287) werden will und der der 'Koitu 

Mittel tum Zweck" ist JM (304). Zum anderen geht Kolmars Szenatio -ber hinaus, wenn 

die Kamphetaphorik weiterhin zru Charakterisienmg der Situation beibehaiten wird und 

Marthas Ehemann sie als "Wilde [...], die a gewaltsam im Kgfig hielt, die nur trachtete 

ausnibrechen" (JM 26), sieht: 

"Trat er ni ihr, sie hatte das Kind an der Bnist, so sah sie ihn woalos an mit 
hmdem unheirnli~hen'~ flackemden Blick wie eine Tiennutîer, die um ihr 
Jmges zinert" (JM 26). 

Auf die darauf foigende auDereheliche Affairr ihres Mannes reagiert Martha 

"gelan@lt", 'Wge'' und "gleichgiiitig" (ibid); Friedrich Wolg "entfiieht" nach Amerika 

und stirbt kurz nach seiner Rückkehr (ibid). 

VgI. hierzu HauptrnzYLnS Insel der Grogen Miîîier, wo von "geschlechtlicher Frigiditat", " d e r  
Tierheit" und einem " s t i i l - m g e n  Ra&" die R.ede ist (I 136). 

'O Die inkorrekte Adjektiv* steUt Me in Kolmars Text ni& singuke sprachliche N-gkeit 
dm. 



lhre! Reaktionen beim VerschWinden ihres Kindes werden mit BeBriffen aus dem 

Bereich des Wahnainns beschrieben: Ihrr Suche ist aus d a  Perspektive mdem ktetligter 

Figurrn die "einer Touen, Tobsiichtgen, die man nicht reizen duritet1 (JM 40): "Doch spate 

Heimkehrer, die noch folgten im kargen Latemeruchein, fiirchteten sich vor dem Pttaden 

Weibe, das sich a u  dem Dunkel aufsie warf: eine stammelnde Irrel' (41). 

Iht Beten erinnert an die Haltung einer ?E3n&rinw: " 'O strafmich; nur laB Ursa" ... 

mein Kind! ...' " (JM 44). Wie in diesem A u s d  von der Protagonistin fomuiiert, wird 

MutterSchafi in Eine jiidische Mutter auch fûr andere Figuren mit 'absoluter' Mütterlicbkeit 

gleichgesetzt. So geschehen zB. in einer Same mit der "derben Wirtin" der Nachbarschaft 

(JM 55): 

"Und dann sagte sie jiih, und es wm auf einmul ein gunz anderes Weib, dm da 
sprach: 'Wir haben ja keine Kinder - das ist auch bequemer - aber wenn ich 
eins hiitte und es kame so einer und sie kriegten den Kerl: Die D-e riB' ich 
ihm aus dem kibe  wie so 'nem Schwein, das a ist' " (ibid; Hervorhebungen 
B.R). 

Dagegen wird Marthas Verhalten mit dern von der Umwelt erwarteten (unà zum Teil 

von anderen Mllttem wie der alten Frau Beucker auch vorexenierten, S. JM 63) soziaien und 

vers(Sbnlichen Verhalteri konttastiert. Sie lehnt in ihrer in der unvollstiindigen Syntax und 
- - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

" Joha~a Wolrmami gelangt in ihrer psychoanqhrtiseht11 Interpretation des Tates pi der These, der 
Rufname Ursa sei im Zusammedmq seiner etymologischen Bedcutraig (Bgrin) ai uIterpretieren, da Kolmar in 
ihm 1927/28 mtstandeaen Wappengedichten' die Barin ais "rn~iich-mythisches Wesen, das sein Jtmges, 
die Stadt, beschûtztn, g d t e t .  Dies erlaubt nach Woltmam die Interpretation der Geschichte M .  auch als 
*G+schichte eines Kindes, dsis die Mutter verlorien k" ( Johaxma Woitmam, Getaud Kolmat-. Leben und 
W a k  (Gottingen: Wallstein, 1 995) 162.) Woltmarm bgdbdet k e n  Ansatz mit der u n d u d h k  ai - 
" d ~ "  Motivienmg von Marthas Hancilmgen und Entwickltrngen, Dem w&e cntgegmzuhalten, ci& die 
Darstelliarg katastrophaler Fdgen sexueiien KindcsmiBbrauchs in ausgesprochen modana Weise îhmmîhiert 
ist und die spNnghafte, widersprtichliche Psychologie du Protagoniçtin &en psychischen 
DesintegrationsprozeB nachzeichnet, der sich hwia Logik gar nicht uumwdea SOU. Erst der Tod 
ermUglicht es d m  Subjeict am Eude des Romans, air EMheit cks Ich und damit ann Ruhaustanci 

Die Psychopathologie aschien im hibe di- M t  ber& mehrfach als namative 
Motivation in den behandeiten Texten - Kolmar sctzt jedoch draCtbet hiuausgehend ein mythisierendes 
VLxweiSSyStem ein @B. TiwergIeiche, Vergleiche mit mythologischm oàer biblischen Figuren), das die 
Protagonistin auBerhalb wissenschafflicher Kiadizi-eit *Ut und den Rahmen psychologischa 
Esklanoigsmuster vermt, den der Romanbegiuu ama&rîa schim 



hterpunktion widergespiegelten, bis zur Desonentienmg gehenden Verzweifiung jeden 

Trost ab, sich dabei b e d t  von 'typischem' Verhalten absetzend: "Manche Mütter, ... die 

im@iickiich sind ... lassen sich geme Wsten ... ablenken auch ... ich weiB. Ich nicht Ich ... ich 

bin andm ..."' (TM 79). 

Ebensowenig ia sie ni dem von ihr erwartetenvemihen geneigt - was von der oben 

ptierten Wirtin verstanden wird, wahrend der mamiliche ratio rep-tierende Anwait von 

ihr eben das 'weibliche' Veneihen fordert. Die Prasentation diesex Fordemg zeigt dabei 

eine deutiiche Distamienmg des Enahlers von der ais unauîhentisch gekennzeichneten 

Fordenmg: 

"'Fremde Menschen kamen verdammen. Eine Mutter sol1 immer verzeihen.' 
Er sprach diesen Satz so, als kame er nicht aus ihm selbst, ais hatte er ihn 
gelegentlich vernommen oder gelesen" (JM 86). 

Die Protagonistin kontert darauf mit ihrer AuffIlcsung von Miaierlicblceit: "'Wenn 

man sein Kind sehr lieb.hat, k a .  man alles. Man kann sich von ibm ennorden lassen. Man 

kann es auch t6ten"' (ibid). 

Dementsprechend handelt sie. Sie gibt dem Kind angesichts von dessen ihr 

irreversibei erscheinenden Verstonmg und physischen Versehrtheit ein todliches Gift: 

'Mathas Antlitz war Stein. Ihr Herz weinte" (JM 91). Der ultimative Ausdnick von 

MIitterlichkeit ist ftlr sie, sich selbst der Gnmdlage der eigenm Existenz ni berauben, wenn 

dies als Notwendigkeit erkannt wirâ - die Fïimorgeethik gewinnt damit eine neue Dimension. 

Zugleich wird sie jedoch in den Bereich des h t i o d e n  verwiesen und erweist sich für die 

Protagonistin sozusagen als nicht lebbar, wie ihr Freitbd am SchIui3 des Romans zeigt. 

Konhntationen mit Ratioaalitat enden jeweils mit dern Unterliegen der Protagonistin. 



Maaha bleibt dem Notar Pommer als ihrmi asten "GegaerUt (JM 144) gegeniiber "deiItlich 

und fest", doch "steif, mit p B e n ,  verwunderten Augen" (ibid.). Sie pl&üert tlh. Rache, "ais 

hielte sie diese Rache schon imd man wolhe sie ihr entreiBen. Wie eh WMendes Tier, in sein 

Schlupfloch gehetzt, gestraubten Haars sich mit KIauen und -en verteid@" (JM 145). 

Wahrend wie schon zwor ein Tiervergleich îhre Reaktio~lsweise kenrueichaea muB, 

reagiert der "Gegnet" als Rechtsanwalt "mit beinahe sptittischer iiberlegenheit, wie ihr 

diinktel' (ibid.): 

"Was ihr Fleisch und BIut war, warmes Blut und schmerzvoil zuckmdes 
Fleisch, das hatte er Sauberlich abgeschalt, bis eh Gerippe sich zeigte.Das 
zerlegte er nun und dozierte dariiber hin" (JM 146). 

mir ist etwas, etwas Wahres,und das gibt dir unrecht" (JM 150) - womit ihr von der 

Erzahlinstanz trotz ihrer verbalen Niederlage das letzte Wort gelassen wird und dem Leser 

damit ihre Perpektive als "wahr', wenn auch nicht verbalisierbar praSentiert wird. Es wird 

dso in diesem Szenario weibliches Denken als dem sprachlich gepagten Bereich 

(objektivierbarer) biirgerlicher Kuim entfkmdet gedacht. Man daike hier wieder an die 

zeitgen6ssischen "Ergannmgstheoretikert' wie ûeorg Simmel und seine These aber 

Weiblichkeit als der objektiven Kuftur entgegengesetae, aho de-modernisierende Kraft''. 

Die zweite Konfkontation kt  flir unsere Thernatik entscheiend, da die Szene nach 

dem Ende einer Liebesbeziehimg steht, die von der Rotagonisth nach dem Tod des Kindes 

AUiatlz zwecks Ermogiicben ihrer Rache kgonnen wurde und in deren Verlauf sie vom 

Partner ais "Dime" bezeichnet wird (JM 181). In den der Konfhntation vorausgehmden 

Ober~egungen der Protagonistin nimmt sie diesen BegRnauf und fonnulert ihre Gedanken 



ebenso: '?ch bin deine Dime" (JM 224), und dam: 'Nun bin ich ftir dich ehe Hure" (JM 

225). 

Damit  ka^ nun der Gebrauch des Be- Dime' oder Bure' in den B k k  

genommen imd die Verkntipîimg des Mirtterhe-Motivs eher gemueren Untersuchmg 

untemgen werdm. In der oben genatlllten und im Handlungsverlauf lokalisierten zweiten 

Kodk0~1tatiorisszene bÏttet die Rotagonistin den Manu "dem(itigl' (JM 236), mit "geduckter" 

Stimme (JM 238) um die Wiederaufiiahme der Beziehung, hat e h  "banges Flattern" im 

Blick (JM 236) und geht letztendiïch so weit, das Bild ihres Kindes vor Alberts Augen ni 

zerreiBen "wie mit Klauen" (JM 235; wieder steht in der Beschreibung der Konfrontation 

also e h  Vezgleich, der die ûiebhafte Disposition der Protagonistin hervorhebt). Das 

'mütteriiche' sowie das ' henhaf te '  Verhalten sind demnach vergleichbaren Kategorien 

zugeordnet. Diese Szene enciet aus der Perspeldive Alberts und mit dessen Ratlosigkeit 

angesichts der Handlungsweise der Pmtagonistin, die ihm zuletzt gesteht, den Td ihres 

Kindes herbeigefiihrt ni haben. Was als Geste der totalen Untemehg  intendiert war, wird 

von ihm rational als Aussage beantwortet: "Wenn uns irgend etwas noch scharfer trennt, ist 

es das. [...] Ich würde vielleicht eines Tages Strychnin im Met vermuten" (JM 23 8). 

Alberts Rede erfolgt in der gesamten Szene (234-238) in vollstandigen Satzen, w h d  

Maahas Diktion von SatzabbrIichen und Stammein gepr&t ist. Formal wird damit 

wiederholt, was sich auf der Inbatsebene abspielt und die geschlechtsbezogene 

GegenSatzfichkeit der Reakfionen dadurch ~~ochmals betont. Martha behauptet, ihr Kiad 

Albert zuliebe endgllltig "begraben'' zu haben: und nun "wie andm MIitter auch" nur noch 

mit "leiser Webmut" an es ai dmken (JM 236): "[ ...] und du hast es hinsusgedrSngt. Da ist 

es gestorben. Var kiaem wurde es sieben Jah,  da hab ich es aufden Friedhof getragen und 



in die Erde bestattet" (JM 237). Sie nimmt ciamit explint Abschied von der Position der 

'absoluten' Mutter, nachdem sie fb sich selbst die Bezeichnung '?)imel' (JM 224, S.O.) 

akzeptiert hat. An dieser Stelle wird die Bedeuhmg und Funktion da weibiichm 

Sinnlichkeit in Kolmars Text wichtig. Bereits im ersten Kapitel zeigt die Protagonistin 

unbehgene Kihpedichkeit: "[ ...] und sah, wie die Mutter nackt durch das Z i e r  scbritt, 

das Nachthemd entfatete und abet den Kopf warf" (TM 17). Die Ehe mit Fnednch Wolg 

beschrankt sich gar auf eine "Gemeinschaft der Nichte" (JM 23): 

"Er nannte sie IaChelnd Vesw oder A ~ M  oder weil üue Umannung 
den Ausbrüchen scheinbar ruhigen, heimlich giimmenden Kraters &ch. 
Spater fbiüch ennadete? plagte ihn fast der jahe WechseI von Hitze und 
Wte" (JM 23).13 

- Beide Extreme kemzeichnen die Reaktionsmuster des Rotagonisth wahrend des 

gesamten Handlui1gsverlaufs (mit Ausnahme einer Latenq>enode in den Lebemijahren des 

Kindes, wie schon gesagt). Ihre physische und sinnliche Prasenz werden mehrfach sowohl 

aus der AuBenperspektive der En&hstam als auch aus der Figurenperspektive ais 

bedrohlich dargestellt. In jedem der betreffenden Abschnitte nimmt die beobachtende 

hstam ni einem mythischen der biblischen Vergleich Zufiucht, um sich den empfangenen 

Eindnick sprachlich verRigbar ni machen. So b ichnet  der Schwiegervater Marthas sie ais 

"alttestamentarische" Erscheinlmg und bemerkt, Lea w&e e h  passenderer Name für sie (JM 

2 1; damit den Aspekt des Judenhmis einbgend, auf den noch zurückzukommen sein 

wird). Der Ehemami greiit auf den Vergleich mit "Medea" ZUTÜck, als Martha sich der Taufe 

des Kiodes verweigerf und er behauptet, sie werde es eher toten, ais sich die ZuSfilnmung 



abringen n, lassen (JM 25). Aus der EnHhlerppektive wird Marthas Physis ais 

"bebiickend" bescbrieben: 

"Und legte das Haupt ein wenig ZUTQCk; ihre Augen stantei Sie war 
mSchtig, hoch, e h  antikes Bi24 dessen Nacbheit efllst ist. bed&ckmd; sie 
war wie jene in Rom gejUndene steineme Niu&eff (.TM 1 1 1; Hervorhebungen 
B.R.). 

In den Zuwimmenhang des pmblematischen Benexmens ist ebmfals der Name 

"Mujam" ni stellen, den Marthas Liebhaber W ftir sie gebraucht. Auch er betont damit, 

ihre Sinnlichkeit mit ihrer jnnischen Herkunft ni verbinden und aus diesem Grunde mit 

ambivalenter Faszination ni erIeben; er bezeichnet Martha als "das schamloseste Weib", das 

ihm je kgegnet sei, und f Q t  hinzu: "zugieich das anstandigste. Bei dir ist nichts Machel' 

(JM 1 78). Der Enabler besfiltigt: 

"Frauen sinci, die in Nomentracht noch zu bestricken, ihre Gfieder wie e h  
Geschenk ahnen ni lassen vermcigen. Sie nicht. Sie kannte e h  einziges 
Mittel nur, den Mann ni entzhden: Wilde, schamtose Glut" (TM 163f). 

Dementsprechend wird die Sexualitât in diesem Text mit Verben wie 'bben", 

'%,&eng', "&en", "saugen", " W e n "  beschrieben (mil 17 1). Martha erscheiat dabei "hart 

und sindich, begehrend und eingeschlossen zugieich, das Gesicht einer Zauberin" (JM 225). 

Die Sexualitat erscheint in K o b  Text nicht als kommunilratives, sondern als trennendes 

~ o r n m t ' ~  - wobei enigmatischer weiblicher Sinnlichkeit eine k a d e  F d o n  zugewiesen 

wird. 

Narthas Judentum wird sowohl für ihre Art der Mütterlichkeit ais auch für ihre Art 

der Sinnlichkeit als Be-dung hetangezogen. Sie verweigert eingefordaks 'mIitterliches' 

Veneihen (S.O.) mit den Worten: "Ich bin Jiidin und eine Mutter ..." (JM 144). Spiiter 

" In sehr Wcher Weise wird dies auch m dai T m  van Ernst Wei6 gestaltet, sowohl was Ftmktion 
ais auch was stilistische Mittel betrifff 



antwortet sie auf Alberts Frage, ob ihr Mann oder eventueiie Liebhaber ihre Sinnlichkeit 

geweckt hatten:, yerneinend mit "Mein Blut" (M 18 1). Im folgenden Abschnitt werden gar 

die Be- JUdin und DBne in Alneds direkter Rede p u e l  gebniucht: 

"'Aber mich liebst du nicht.' Sie schwieg. 'Aber du SCW mit mit g& 
'Ja ... DU bist eine Dime.' Sie schiittelte shmim den Kopf. 'Du bist eine 
Jiidin!'' (ibid) 

Doch vor d e m  ist in dieser Figuremede Martha als das uitimative und per se nicht 

in AEeds Kultursystem integrierbare "Andere" gesehen. Martha übernimmt diese 

Perspektive selbst, werm sie AEed in Gedanken zugesteht: "ich bin deine Dime" (JM 224) 

und auch die Kombination mit dem Aspekt des Judentums weiterspinnt: "Sieh dich vor. Ich 

bin eine J W  (JM 225). Sie wünscbt, ihtem Judentum Aamonische &tifte ni verdanken 

und voiIzïeht damit die Taternalisiermg eines Stmotyps durch das als das 'Andere' gesetzte 

Subjekt. Marllia erscheinf wie aus dem vorangegangenen Abschnitt dieses Kapitels 

hervorgeht, als absolute Mutter als das Andere des rationalen Intelleh (Rechtsanwait 

Pommer), als tRebhafte Geliebte als das Andere kontn,Ilierbater und klassifizierbarer 

Sexuaiitat (Albert Renkens) und ais Jüdin als das Andere 'westlicher' Kuitur. Obwohl sie ni 

Be* des Romans als 'moderner benifstatige Frau erscheint, die sich souver& in der 

GroBstadt ni bewegen weiR, erweist sie sich im M e  der histoire als gleichsam 

de-modemisierende Kraft, - wobei zu betonen ist, d d  das erste Pkomen sich auf 

gesellschaftliche ModeTnifat bezieht, das zweite jedoch im Kontext der asthetischen 

Moderne steht. Aufgrund der drei genannten Gegensatzphhomene ist Zygmimt Baumans 

Konzept des Fremden auf sie anwendbar - des Fremden, der adgrund der 'Vrsünde des 



spaten Eintritts" (Baumann 80) nicht von A n h g  an zur Geschichte der betreffenden 

Lebenmrett gehart und sich ais unklassifjzierbar, von kognitiver Dissonanz gepriigt erweist. 

Gertnid Kolmars Roman wi.rft demzufotge wenigex die Frage nach dem historischen 

Ort weiblicher jüdischer Kultur vor ehem dominant christlichen Entergrund auf als 

viehehr die Frage nach der metaplorischen Bedeutung ihrrr Figur - einer erotischen 

jüdhhen Mutter. Sie verbindet aiierdings Mittterbchkeit und Sinnlichkeit genau an dem 

Punkf an dern Weininger sie trennt. Bei ihm erweist sich die absolute Mutter in dem 

Moment als solche, in dem iht zum einen "nu am Kinde gelegen" ist und sie sich nmi 

endmn mit einer Tochter "voilstandig identikiert und des Verehrers ihrer Tochter sich so 

fieut, als w h  er ihr eigener Anbetert'(GCH 287). Martha folgt im Roman einem jungen 

Uadchen, das sie an an die verlorene Tochter und die eigene, jung verstorbene Schwester 

etinnert, und beobachtet deren Begegnung mit einem vernuilichen Geliebten: "Ja, das war 

gut ... war gut...dies Hingeben, dieses Lacheln ... eine Jmgfkau ward Weib - [...lu (JM 1 36).15 

Martha identifkiert sich hier mit einem imaginierten erotischen Erleben der Tochter, 

wahrend die Szene gleichzeitig adMarthas eigene erotische Rasenz verweik und damit die 

Entwicklmg zu Alberts "Dime" vorwe@mmt. Da Roman endet mit M a r k  Suizid im 

Anschid3 an die Ietzte Begegnung mit A t h  Halluzhationen bringen üu das Kind wieder: 

"Es war eben &. Als es sah, CM der kmde Mann enteilte, die Tiir ihm nicht liinger 

verschlossen blieb, schliipfte es bald zur Mutter hinein'' ((JM 242). Die lebie Szene bringt 

'' Es Ki an dieser Steiie nur I<urr auf die stilistischen UnterSchiede in der Darstciiung mitdiicha md 
w5i.licher Mt& verwiesen: Wghrend die suaelle Begegnimg als von mhdicher Aktivitat geprifgt im 
eqmzssiwistisch gefbbten Stii geschildat wird, folgt aufden oben ptitrten Abschnitt eine in Biidem gestaltete 
Beschrcibbung vom SchoB des Madchens, "der noch wie eine unentfàitet n4umnde Mobnblüte hW. 

Wmiliche Erotik wird mit "Hiagabe" und "Lkhein" verbimrlcn_ wgtrrend die mffrmliche ihr stiliscisches 
AUSQUCkSmiîteI in der Kamphetaphorik findet (S.O.). Dit stilistischar Briiche awtisai sich h i a  als 
8 W s r e i c h  fUr das Aufspüren inhaltlicher BrCLche; ein Asptkf der einc gmauere Analyse verdiente, als hier 
geleistet w d e n  k h t e .  



Maaha zut Existenz als absolute Mutter mrück und scbiieBt damit gieichsam den b i s  ami 

"Sie war doch nicht Arbeiterk, Photographin,war bine Wekende, keine 
Witwe und nicht eines Mannes Geliebte mehr und keine Verzweifelnde, 
Arme; sie war die Mutter noch mit dem Kin& [...] " (ibid.). 

Mart?ms Tod ist die Konsequenz aus der Erkenntnis, ihr Kind nicht nur im 

Krankenhaus, sondm auch mit dent ZerreiBen seines Biides "geti)tetW ni haben: "[ ...] wer 

àich anr[thrt, muD sterben" (JM 243). Die Strafe fih den eigenuichen Tater wird erst 

emOglicht, als Martha wieder m 'absoluten' Mutter wird und alle Rachegedanken adgibt: 

"Sie haBte nicht mehr. Sie zümte jetzt keinem Menschen" (JM 242). Das letzte Biid des 

Romans 1gBt gar an das Motiv einer Madonna mit Kind denked6 - eine Konsteilation, die 

das Motiv der 'absoluten' Mutter in eh vertrautes Bild Wt  und durch dessen Konnotationen 

den AusschluB des Mannes von der Mutter-Kind-Dyade endgüftig macht. 

'Absolute' MMterIichkeit e W t  damit purifhierende Bedeutung und wird leMlich 

doch de-sexualisiert, da die erotische Beziehung sich als Imveg f2h. Martha enveist. Der 

Konflikt der beiden 'Pole' auf Weiningers Skda wird damit an einer Figur vorexeniert, die 

eine seiner Radikalitiit vergleichbare Zosung' suchen muO, da keine Synthese sich ais lebbar 

erweist. 

In einigen Aspekten £inden sich bei der Titelfigur in Eine jtrdiche Mutter 

Entsprechungen ai Sophia Andergasî in Jakob Wassennsnns Romanm Der FaII M w k i u s  

sowie Etzel Andergust. Die multivalente Figur der Sophia wurde bereits im Kontext der 

myihischen Mmer diskutiert - sie steht sowohl für spiritualisierte Mütteriichkeit als auch fb 

eine hochgradige Sublimiemg der sexuellen Emgbarkeit, die sie als junge Frau (und 

l6 "l... ] vOIWgItSSCMtend wie die M a d m  Tempi auf dan geiicbun Bild" (Woltmami 163). 



Mutter) zeigt. Wie Martha ist Sophia eine herbe Erscheinrmg mit tiefa Stimme (JM lof. EA 

657). Auch der den Figuren zugeschriebene Erziehungsstii weist Entsprechungen aufi Fitr 

Sophia heiBt es: 

"Sie war niemals das gewewn, was man eine leidenschafüiche Mimet nennt, 
dh. sie hatte ibre Liebe nie zur Schau getmgen [....] [Auch] hatte sie es 
sorgsam vededen, üui mit jener selbstischen ZI[rtüchkeit ni belasten, die 
ihn ~WI in die wimelige Welt der GefWe v d c k t  hatte" (FM 442). 

Dem entspricht Marthas A b l e h g  der "giitzemden Niedlichkeiten", die "andere 

Müîter um ihre Kinder wimmeln und bimmeln lassen" (JM 10 1). Wenn es von Martha 

heiBt, sie "wuBte doch nicht es [das Kind] bloB auf ihre Art ai exfieuen, sondem auf seine 

auch" (ibid.), so konnte das genauso auch ffir Wassennanns Sophia Andergast fomuliert 

werden. Sie ist für den Sohn in der spgteren Kmdheit jedoch nicht mehr verfiigbar, da sie 

aus der sadistisch angehauchten Dominanz des Ehemanaes ausbncht und nach einer Affaire 

des Hauses verwiesen wird. Hat Sophia als junge Frau und Mutter noch Zufiucht in 

aukrehelicher Erotik gesucht, so wird dieser Figur spater eine sehr andere 

Verhaitensstrategie zugeschrieben. Das vom Ehernann verhangte Verbot, Kontakt mit ihrern 

Kind aufhnehmen, wird zwar nicht gebrochen, doch 

" k o ~ t e  sie mit einem gehegten Bild in der Sede existieren und so ais ob es 
ein Wesen aus Fleisch und Blut w&e, jedennills hatte sie bis zum heuîigen 
Tage das GefW tatiger Verbundenheit-" (FM 442) 

Bei der durch das Verschwinden des Sohnes Etzel herbeigeRibrten Wiederbegegnung 

der Eltem wird aus der Figurenperpektive des Mannes konstatiert, "was £Ur einen Preis sie 

bezahit hatte" (FM 461), und der Enahler eriautert dies wie folgt, wobei der Wbchsel ai 

seiner Perspektive immer wieder an der Vemendimg von Einschiiben im gnornischen 

m e n s  deutlich wird: 



"Es gibt Frauen, die nach einem Leben fkiwilliger, weil von einem d e s  
adkehrenden Ziel kfoMenen Entbehnmg eine zweite Jun~ulichkeit 
exringen" (ibid.). 

Damit hat die Figur der Sophia endgilltig den Bereich der Sinnlichkeit verlassen - 
ihre Fimktion als spintuelle Macht, die sie in die Nilhe der mythischen Mutter brin& wurde 

bereits im Kapitel der mythischen Mutter ausführlich diskutiert. Diese matemale Prasenz 

verbindet Sophia mit einer anderen Figur der Romantrilogie: Marie Kerkhoven im 

Foigeroman Etrel Andergm. In der Roue der Geliebten des in diesem Roman erwachsenen 

Etzd mhlt Marie sich der unbeiamten Sophia "telepathisch verbmden" @A 657). Wie bei 

Gertnid Kolmar - wo dies der Figur der Martha h Z c h  erst im suipdalen Akt m8glich ist - 
wird mit der Verbindungshie zwischen Marie und Sophia eine erlosende Ent-Erotisienmg 

einer Mutîerfigur vorgenommen, indem namlich Marie in den bereits zwor 'gereinigten' 

Lebensbereich Sophias transportiert wird Die Figur der Marie bringt jedoch noch einen 

anderen Aspekt der erotischen Muttdgur ins Spiel: Die erotische Obsession mit re-aktivem 

Charakter, die im ~chsten  Abschnitt Thema sein wird. 

6.2 Oie Verführbam 

Nachdem die Problematik der Figur der Marie Kerkhoven als Mutter bereits M 

Kapitel der d d n g l i c h e n  Mwter diskutiert wurde, soil nun das im Roman EIsel Andergrnt 

zweimal an entscheidender Stelle zur DarsteUung kommende Muster einer fhtalen erotischen 

VerSfnckung Maries sowie die Fimktion dieses Phhomens in Wassermanns 

psychologischem Realisrnus (bzw. seinen Bemiihungen, darIfber hinsuszugreifen) b h t e t  

werden. 



Es sei ZUI1achst der Handlungsverlaufkurz in Erinnerung g d e n .  Marie, die 

Ehehu des in der Trilogie zur zentralen Figur avancierenden Arztes und Seelenkundigen 

Joseph Kerkhoven, geht ais junges Madchen eine Vernuaftehe mit h m  JugendfÎeund Emst 

Bergmann eh. Wahrend dieser Ehe verstrich sie sich in eine an H6rigkeit grenzende 

Beziehung zu dem mysteri6sen Robert "von P." (EA 156). aus der Joseph Kerkhoven sie 

befkit. In der Folge gewinnt er selbst Mane na Parberin. Wahrend einer Krise der 

BePehung ni Joseph Kerkhoven gerat Marie jedoch wiedmmi in eine aukeheliche, von 

Abhangigkeit gepragte Beziehung; diesmal ni dem um vieles jiingeren Etzel Andergast, was 

die Spanaung zwischen mütteriichem und sinnlichem Verhalten dappeIt brisant gestaitet 

Maries eigene Kinder rticken in den Hintergnmd, w b n d  sie 'mirtteriich' für Etzel 

empfindet, dem sie sexueil verfit. Wiederum gelingt ihr eine Trennung nur mit 

selbstverleugnender W e  Kerkhovens. Irn ersten Teil des Romans" markiert die obsessive 

erotische Bezîehung Maries ni dem nur in ihrer Erzihlung auftreteoden Robert den Be@ 

ihrer Bindung an Kerkhoven, dessen EinfluB ais heilend dargesteut wird. Die Krise fungiert 

im Tex- als Klimax, bevor der erste Teil des Romans mit der sich abzeichnenden 

Umstniktunenmg des Lebens der Protagonisten endet. Im zweiten Teil zeichnet sich eine 

entsprecbende Stnikhir ab: Die problematisch gewordene Ehe mit Kerkhoven mcht Mane 

empainglich fiir die fàst Cwmonische Anziehuligsloaft des jungen Etzel Andergasî, und es 

entwickelt sich wiedem eine Abhhgigkeitsbeziehung Maries, in der Eros als 

"mbarmheniger Gott" eine dominierende Rolle spielt (EA 606). Auch am Ende des zweiten 

Teils steht wieder eine Umbruchsituation mit konstmktivem Charakter, die von Kerkhoven 

bestimmt wird. 
- - -- 

" Der mte, kürzere Teil des Romans (9-25 1) liefat dit "Vor-Geschichten, um dam erst mit dan 
zwcitai Teii (255661), CLberschneben "Die Mit-Welt: Etzel ~ndagaft", die Titelfigur Mnzuflniren. 



Interessant ist, daB Marie wie Mar&ha in Eine jiidische Mwter und Sophia in Der 

Fall MmPirilrr sowie Etzel Andergat vom Enahler mit androgynen Zügen ausgestattet 

wird, was demnach ein Attribut darsteilt, das eine ErlBsung im Spirituellei m6glich 

" m e ]  war spr6d [...] In ihrer Fiihnmg und Haltmg hatte sie eher etwas von 
einem starkherzigen und etwas ve-umten Knaben als vorn jungen 
Miidchen" @A 33). 

Auch ihr Verhalten als Mutter weist Entsprecbungen ni den beiden oben genannten 

Figurrn ad, wwmn sie bespielsweise fiir die kieine Tochter Johanna Adelheid den 

K o m e n  'Aleid1 wahft, um "es den Leuten magüchst ni erschweren, eine Diminutiv-und 

Koseform daraus ai machen" ( ' A  34f). Auch Marie wird oo als jeder Überschwenglichkeit 

abholde Mutter gezeichnet. 

Von einer tibemchenden Wendung in der Geschichte dieser &chst ais so "sprod" 

und "unerweckt" (EA 33) eingeflihrten Figur erEihrt der Leser aus der Perspektive 

Kerkhovens. Marie erleidet einen physischen und psychischen Zusammenbruch, ais dessen 

Gnmd sich "[Eine] Liebesgeschichte. Erotische Ve&ckung. Ehebnich" erweist (EA 1 56). 

Der Erzahler bemiiht sich dennoch unventïgiich um eine Ehrnuemmg der Figur, indem er 

den aufdiese lakonische Feststellung folgenden Abscbnitt mit der Bemerkung eideitet: 

"Die Enahlung lm sich nur WtsmaBig festhalten. Fehlt die Musik der 
Klage darin, so ist sie nichts mehr. Die brutde Wiedergabe macht ihr 
Ergreifendes nmichte. [... J unter der Grobheit ihrrs Unglûcks iitt sie vieileicht 
am meisten" (ibid). 

Der Partner dieser Verstricbg wird als Veltmana Sportsmann Jiiger, unsinnig 

reich, Sttick von eînem Abenteurer, Stkk von einem Grandseigneur" in geraffter Form 

charakterisiert und durch die syntaktische Sûuktur bereits der eniptive und dwtruktive 



Charakter der beschnebenen Beziehung eingeftihrt. Maries Abhangigkeit entzieht sich der 

Formulienmg, und der Erzahter beWt es dabei: 

"Sie bemiiht sich ni &&en, warum sie dem Anstumi von Raserei nicht 
widrrstehen gekomt, k d e t  aber nur hilflose Woae. [...] Es kommt e h  so. 
Man kann nichts dafiir [...]. Sie ist in diesem Verhaltnis von Anfang an die 
hrwiiltigte gewesen und war der Freiheit der EntschlieBmg beraubt" (EA 
1 75). 

Der "tobsiichtige KOrper, Ohnmacht iiber Ohnmacht, physische, seelische" (EA 158) 

bestimmt die Beziehung und Maries Unf"ahigkeit, sie ni beenden. Am Kapitelende wird von 

Marie knapp resumiert: *'Er ist ein Mano, der physisch keine Grenzen kennt" (EA 175). 

Diese Aussage ist diirch Position und Fonn ni einer entscheidenden Fom~erung gemacht, 

die dem Leser prasent bleiben soli. Sie scheint auf der einen Seite Marie ni exculpieren, 

zeigt sie aber auf der anderen Seite als durch ihre Shdichkeit kompierbar. 

h der sich darauBlin entwickelnden Beziehung mit Joseph Kerkhoven wird Maries 

mbefangene Sinnlichkeit als positives Gegenbild ni bürgerlichen Zwiingen geschildert: 

"R~ckhaltlos hat sich üim Marie gegeben, ohne Eirischrankung, ohne 
Bedingnisse, mit der hocberzigen Freiheit einer Frau, der Schenken eine 
Lust kt, Sichselberschenken, wenn sie iiebt, ist eine SeIbmerstandlichkeit. 
Sich aufheben, sich vnheiJ3en, sich kostbar machen, das kennt sie gar nicht, 
&von weif3 sie nichts, sie ist von den  Kiinsten so weit entfernt wie von 
biirgerlichen hgsten, und wenn man ihr von der Strategie der Leidenschaft 
spriiche oder den Gefahren der Sorglasigkeit, w&e sie erstaunt und verletztl* 
(EA 203). 

Der Enahler wiihlt den Vergieich mit einem Vogel, der sich bedenkenios der Luft 

anvertraut, ohne sich "besorgt mch der TemperatUr ni erkdigen der  wie morgen das 

Wetter sein wird und was die tibngen Nestbewohner davon éenken werdenl' (EA 2030. 

hgegeniiber ist der Mann "besmnt", "von Verantwortung belastet" (EA 204), da ja aiach 

diesmai &ide Partner Ehebnich begehen. Der Enahler hat bereits seine Leser ni Be- des 



Abschnittes mit der Fomuliertmg 'Ihr habt natiirIich einen Liebenden ni sehen erwartet, den 

das G1kk erwiderter Liebe hudig emportriigt" aufdas Gegenteii vorbereitet. Er begründet 

das V d t e n  seines Pmtagonisten jedoch weniger mit einem schiechten Gewissen auf'grund 

des Ehebruchs als vieimehr mit seiner Auf%smg der sinnlichen Liebe als Emiedrigung der 

"Liebe war das Heiüge, die Sinne emiedrigten und zerstorten es. Man kann 
nicht im Unwirklichen existieren, die Engel kami man nicht besitzen, der 
Korper ist e h  Tier, aiso muB man dem Teufel geben, was des Tediels istg' 
(EA 205). 

Wahrend Marie in ihrer Jugend, wie bereits angesprochen, als sprgde und von 

intellektuellen Interessen bestimmt schien, wird der jugendliche Kerkhoven von der ihm als 

unvereinbar erschehenden Dichotomie von idealer Liebe und physischer Begierde gequalt. 

So beinhaltet auch seine Liebe ni Marie "eine Form von &taubung, ein fïnsteres Elernent, 

vor dem sie bisweilen mchrak" (EA 205). 

Marie empfindet "Jubel beinahe, ihm Berkhoven] m dienen" @A 206). Ihr 

Agieren bleibt auf den hauslichen, privaten Bereich und auf die Reaktion auf ihre 

pmanliche Krise beschrankt. Kerkhoven hingegen verfolgt trotz ebeosolcher Knse (seiner 

Neigimg für Marie) seine benitlche Weiterbildung mit Verve. Wassermann bleibt hier den 

erganzUngstheoretischen A~ahmen  verpflichtet, wonach Mannlichkeit fiir matenelle und 

vor allem geistige Kreativitat "fieigesetzt" (Bovenschen 26) wird: 

"Er zeichnete RQmate, miluoskopierte, las Hunderte von Publikationen und 
fuhr ifberdies einmal in der Woche nach Heidelbeq, um die 
Goldschmidtschen Vorlesungen über Kolloidal- und Molekularphysik ni 
horen, die damals Aufsehen emgten" (EA 1 75). 



Wahrend weibiiche Sinnlichkeit hier als eine essentieil erotische Seinsweise 

p-tiert wird, die die gesamte Existenz bestimmt, erscheint SinnIichkeit im Kontext der 

spezialisierten Existenz des erwachsenen Mannes nur als eine unter diversen 

Lebensdomhm. Dies bedeutet eine Pardele ni Weiningers ûescblechtsmetaphysikl* und 

d e m  Ontologisierung eines (imgleichgewichtigen) Duaiismus. Mehr noch jedoch befindet 

sich Wassermann im Einklang mit Georg Simmel, der eben die Nicht-Werenziertheit 

weibücher Existenz ais einen mgglichen Ort des Widerstandes gegen die moderne Erfahnmg 

einer eneemdeten Lebenswelt setzt: 

" W e  usefdly exposing the limitations of an abstract logic of identity, 
Simmei's ascription of an ontologicai othnness to womem simultaueously 
guarantees both their authenticity and theù exclusion fiom a modemity that 
remains excfusively identifiai with masculine individuation and agency" 
(Felski 49). 

In diesem Sinne formuliert die Aussage des Enaiilers in Etzel Andergost, ohne Marie 

w&e Kerkhoven "seeledahm" geblieben (EA 255), das AusfWm einer Leerstelle in der 

spezialisierten mannlichen Existem. Sie leitet Kerkhoven ni seiner 'Bedüng' ais 

RepraSentant einer mechbischen Praxis, die nicht nur Anklhge an die 

~ebensrefomi-Bewegung" und Naturheikwde aufwest, sondem daritber hinaus eine 

" VgI. FelSki 1995,46, über Georg Simmeis Weibfiche Kultur (191 1): "This condition of 
nondifférentiation is nowhere more apparent than in tiie sphere of mcuaiity. For men sexuality is simply 
another specialized domain, whereas for m e n  it COIlStitrrLes their entire king. [...] This notion of the 
iri-cally erotic natitre of woman was of cornse a relative c on place of the tirne. It echoes, for example, 
M Oao Weiningen notorious Sex ond Character [...].* 

l9 Zur Lebensreform-Bewegung, die sich als GegenMtur zla ratiden techisiaien Zivifsation 
vastand Md gegen die wachsende Mechanisienmg unci chmisienmg der in der positivistischen Tradition 
stehendcn MediPn optierte, S. RWoQag Krabbe, GesellschaffsverIbndaulia durch Lehsrcform 
(G8üingcn: V-oeck., 1974). Zu Wasserma~s Verarbeiîung der Lebrcn des Utrchcr Neurologcn 
Ccmstanh von Monakow (1 853-1930), dessen mers 1920 in hn&hhcr Sprache erschienenes Buch 

Jakob Wassermanns) Ench Katmuteh ins Deiasche abcrsetzt wurde, S. Stephen Garrin, The Conccbt of 
Justice in Jakob Wassemam's Trilow, European University Snidies, Senes 1: Gaman Lmguage and 
Litcraairie 267 (Frankfiat (Main): Lang, 1979) 67, sowie Esther SchnÙder-- Das Bild des 



sozialpsychologkche bzw. -pathologische Komponente einftibrt Die geistige und M c h e  

Entwicklung Kerkhovens in den Jahren 1914-1 928 wird vom E-er mit minutiioser 

Genauigkeit nachvollzogena , wodinch der dynamische Charekter der Figur und seine 

Bindung an die AuOaiwelt verstarkt wird. Marie hingegen bleibt als statische Figur im 

Hintergnmd Eine Verândertmg wini nur fik ihre nmiliibe KmsteIlation berichtet. Zudem 

wird sie von Kerkhoven geographisch separiert und in die Welt des "Gut Lhdowl' vetsetzt, 

was eine Aufhsung widerspiegelt, die Weiblichkeit als gleichsam "vorbürgerlich 

stmktmierte Zone" (Bovenschen 38) oder gar als "eh  eigentlich fremdes, unbtirgeriïches 

Prinzip" (Frevert 1995,54) kategorisiert. Ein "kategoriaIes Vakwm" (Bovenschen 25) wird 

dabei vededen, indem fltr Weiblichkeit eine "Substantialisienmg" einer eigeLlSfiindigen 

nonnativen Basis vorgenommen wird (ibid.) - bei Wassermann wird eben dies durch die 

topographische Plazienmg seiner Figur (eh Gut auBerhalb der GroBstadt Berlin, die das 

Wirhgsfeld des Rotagonisten Kerkhoven darstelit) ausgedrückt, Marie wird so in ein 

Umfeld versetzt, das von den Ablaufien der Natur und sozial von der Konzentration auf ihre 

Kinder bestimmt ist. 

Dieser Aspekt scheint die Figur endgaitig in den Bmich einer weibiichen Statik, 

entfernt von modemer leidvoller Entfremdungserfahnmg, ni transportieren. Jedoch erweist 

sich dieser Schutnaum in der weiteren Handimg als penetrierbar - Mane wird ein zweites 

Mal zum Opfer eher als nmi agens einer erotischen Obsession, die wiedenim e k e r  ist als 

üue Selbstdefhition iiber ihre Position und Verpflichtung als Mutter und E h e W  

Spracht und Literanp) 1 1 70 (FmMht (Main): Lang, 1990) 141 47. 

Der mi te  Teil des Romans setzt 14 Jabre mch dcni Ende des ersten Teils wieder eh, so daB der 
Estahla amitchst die grundlegaiden Fakten nnchlicfert (EA 255-277), bevor die histoire üirrn Fortgang 
nehmcn km~. 



Die Krise der Kefkhovenschen Ehe bilda einen Strang des Ietzten Teils des Romans 

und wird in der Terminologie dei Ergbzungstheoriien begr(indet, indem sozusagen e h  

MiBverStsEIldnis et.gannaigstheoretischer Annnhmm der KriSe zugrunde gelegt wird. 

Wahrend ngmlich Kexkhovm Marie die hausliche Sphare als in sich vollkommenen 

Lebensram zudenkt, sieht sich Mene durch die fehlende MOgiichkeit e k  Teünahme an 

Kerkhovens Existenz selbst "an den Rand des Lebens gedr8ngtV1 (EA 593) und einer 

zentraien Roiie in seinern Leben beraubt. Sie Ieht  keinesfklls üIrr Rolle als "Ruhepunkf" 

(ibid.) in einer anderen, weiblichen' Sphare ab, sondm ihre Kntik beneht sich aufeine 

vallige Trennuflg der Spharai, ohne dem weiblichen geschlossenen Sein die MOgiicbkeit ni 

gewahren, als Komktiv ai wirken (wie Marie es im duchaus ergihmngstheoretischen 

Sinne wünscht). Jedoch verla0t sie eben hier ihre stabilisierende Funktion und reagiert mit 

erotischer Irritierbarkeit, die sie selbst ni einer instabüen Variabien macht und eben die 

ûeschlossenheit ihres Seins ein zweites Mal in Frage steUt. Diese Entwicklmg ist eh 

Beispiel dafür, dd3 die Figur jeweils in Beziehung ni den mIZnnlichen Protagonisten 

geschildert wird und RolIenspezinka ai verk6rpem hat, die sowohl reduktions- wie auch 

erghzmgstheoretischen Annnhmni entspringen, was Brilche in der Psychologie der Figur 

zur Foige hat. Bezeichnender weise wird der Be* ihrer Liebesbeziehmg ai Etzel mit 

dem Bild des Falls beschrieben: 

"Es ist als fiele sie nach vonvsIrts. Er fhgt sie in seinen Amen a&[ ...] Es ist 
ein schmerzlicher Krampf, der durch ihren gaazai K&prr geht. [...] Es ist 
auBerhalb des Wisscns" (EA 586). 

Beschreibt der ErzWer diese Szene aus der Figurenperspektive, so ver1aBt er diese 

und macht seine analytische Prasenz durch die Verwendung des Pmonalpronomens in der 



ersten Person deutlich. Aus dieser Peqektive wiederholt er die bildliche DarsteIItmg der 

"Ich komte dieses Kapitel überschreiben: der S h a  der Engel, und damit 
hatte ich aigleich eine Wamunmel tUr jene Leser aufgestellt, die von solch 
luifierischen Katastrophen nichts h&en wollen" (EA 590). 

Und er wiederholt das Motiv des F d s  ein drittes Mal: 

"Inehander verklmert und verkrampft sMzen sie ias Bodenlose. Eros ist 
kein gemiitlicher, kein geheurer Gott" (EA 606). 

Wieder bleibt jedoch das mannliche Subjekt intakt und in der Beziehung nir 

AulJenwelt unangetastet: 

"Aber ihr ist es nicht erlaubt, aus dieser ihm unheimlichen Tatsache e h  
Lebensgesetz zu zimmern und mit ihrer Weibergeschicklichkeit den SpieB 
ummdrehen. Die Verteidigimg md3 sie ihm fiberlassen. Ob seine eigene 
Verteidigung ausreicht, die aakliigerischen Stimmen nim Schweigen ni 
bringen, muB sich erweisen." (EA 61 5) 

Demgegenaber ist sein weibliches Gegenaber in ihrer gesamten Existenz veriindert: 

" So weit war es jetzt. Sie hatte kapituliert. Sie haae sich an ihn verloren. 
Die Sinne hatten k e n  Machtsprucb gesprochen, und der schien 
unwiderrufiich. Der Zauber der sinnlichen Fixienmg hatte ihre Seeleniage 
von Grund auf verbdert" (EA 628):' 

Diese Darstellung beschrbkt sich auf eine reduldionistische Aufbsung von 

Weiblichkeit. Sie erhnert an Frruds Auffassuug vom weiblichen Ober-1ch in Einige 

psychische Folgen des Geschlechtsunterschiedes ( ), wo er konstatiert: 

"ci& das Niveau des sittlich Normalen für das Weib ein anderes witd. Das 
Ober-Ich wird niemais so unerbittlich, so Unpenonlich, SQ unabhiingig von 
seine affektiven Ursprüngen, wie wir es vom Mann f~rdern".~ 

'' Diese Auffassrnig erirmcrî Ilba ihre psychologische Ausrichîung hinaus an die soziale Roblanntik 
wziiiicha Ehre in der wilhefminischem Geseilschaft, die aufden Eknkt d e r  IntegrMt be&x&kt bleiibt, 
vcghreod das mbdiche bürgaliche Subjekt neben der Geschlechtsehrt noch "ûber andere Ebrcn verflfgt" 
(Frevm 1995,218). 



Die Verantwortung für das Geschehm wird dementsprcxhend in Etzel Andergast der 

Trteifigur mgeschneben. Etzel reagiert adMaries Untemerfimg "auf Gnadc und Ungaade" 

(EA 637) mit "abgründigem Besinnenn und der Selbtreflexion: 

"DeI ungeheure Schatten stcht da und spricht: Erne Menschenseele so weit 
treiben heif3t sich in die Verdammnis sMaen, Etzel Andergast" (EA 638). 

Obgieich der Protagoaist sich selber sch&i& spricht, geschieht dies nicht aus der 

tibergeordneten, analytischen Per~pektive, die der E d e r  beanspnicht Was Hemirmn 

Greissinger fiir Wassemiarms Roman Christian Wahmcl@@e fomuliert, kann auch für Etzd 

"Schdd koIlStnilert der Text als figurenunabtiangigen Raum [...]: insofem 
ontologisiert er sie. [...] Figurenunabhangig existiezt nvar dieser Raum - nicht 
aber die Behauptungen aber ihn" (Greissiger 194). 

Im Rahmen der Romanhandlung fimgieren beide sinnlichen Verstrickungen Maries 

ais Katalysator für eine (geistige) Neuorientiennig des Partners. Bezeichnenderweise ist auch 

die Beziehung Etzel/Mane nicht ohne Kerkhoven ai denken, ja, b g t  sich Etzel, ob er nicht 

Marie dem "Meister" Kerkhoven "nu weggenommen hat, um ni sehen, ob er e h  Herz hat 

wie andere Menschen" (EA 632). In Etzels Vorstehgen aber diese Paarbeziehtmg 

" m e ]  h t k t  den heimüchen Teil seiner Existenz- Nicht ais dienstbmer 
Geist, nicht als H a d t e r i n  mit dem Schliisselbund, wie er sich das 
vielieicht vorgesteilt kt: ah Herrin" (EA 544). 

Er formuliert hier eine auch von Marie als ideal gesehene Konsteiiation, deren 

Abwesenheit sie erst ernpf3ngiich fiir Etzels Intemention macht. Der m e r  beschreibt 

" Sigmuud Freud, "Einige psychische Folgai des Gcschl-ede~," Studienaus* V, Hgg. 
Thure v. UxMU d Ilse Grubrich-Simitis (Franlrna< '(Main): F i  1972) 265. 



Etzels Beziehung ni dem Paar als "Doppciketten (EA 626), die jedoch in seiner FaSPIlittion 

von Kerkhoven Anfang und Motivation hat (EA 528). 

Eine andere Pmblematik veriiert in dieser Konstellation an Wichtigkeit: Maries 

Beziehung ni k e n  Kindern. W-d der Krise, die Maries erste Ehe beendet, spielt der 

Gedanke an die Tochter Aleid noch eine estscheidende Rolle: 

"Sie kann nicht in eh neues Leben gehen ohne ihx Kind. Da l iek sie das alte 
ni keiner Stunde los. Aber wie, wenn sie kein Amecht besita?" (EA 2 1 O).= 

Hieran schlieBt sich die fmerlegung "[ ...] wie kannst du eine gute Mimer sein, da du 

eine schiechte Gattin warst?" (ibid.). Mane behalt ihr Kind adgrund der GroBzügigkeit des 

Ehemames. Wassermann weicht mit dieser Darstellung meifach von der btirgerlichen 

Mutterschaftsideologie ab: Auf der einen Seite macht d a  Ehebnich se* Pmtagonistin sie 

nicht notwendigerweise ni einer irreversibel schlechten Mutter, auf der anderen Seite jedoch 

ist ihre Existenz als Mutter auch nicht ausreichend, um die Disposition zur sindichen 

Verführbarkeit zu negieren. Nicht umsonst &en die mit Maries Namen verbundmen 

Assoziationen nicht nur zur bibIischen Maria, sondern auch ni Maria Magdalena. M e s  

Existenz als Mimer rückt im M e  der Handlung immer mehr in den Hintergnmd. Die 

bürgerliche Mutterschaftsideologie wird hier mgunsten einer Rollenansreisung vor allem als 

Ge)iilfin des Mannes aufgegeben. Es sei an die an fitüierer Stelle zitierte Formulienmg aus 

der Perspektive Maries erinnert, die dem Partner "dienen" will. Die Historikerin Ute Frevert 

" Nebcn der moralischm Frage der Rotagonistin an sich s e l k  ist die jmiakhe Situation rraüstisch 
wiedergegeben und der wiiliche Ehrver1ust als Mutter im Fallc des Ehebnichs angedeutet (man denke hier an 
Fontanes Efi  &+est). Obgleich die Handimg hier kra vor dem asten WeltMcg angesicdelt ist, spielt die 

daB & Ehebnichs "der Mutta die Achtuxig der Angch6rigai cntziehe", mmin noch eine 
entscheidende Rolle (Aus den Debattm des Staaorrates ilbcr neue Sîrak&&odinkationen . 1843. Geheimes 
S d- 'v Berlin-Dahl Nr 330, Anlage %Motive, S.69, Zit. 
n. Frevert 1995,182). 



Unter Riickgriff auf angeblich natürfiche Wesensiniterrschiede der 
Geschlechter iieB sich eine besondm Form der Arbeitsteilung installieren, 
aufdie moderne Sozial-, Wirtschafts- und Kultursysteme existentieii 
angewiesai waren. Um Mariner [...] in den Funktionskreislaufjener Systeme 
einbeziehen ni konen, iibcrtnig men ihrr emotionde und soziale 
Repmduktion an Fmuen, die ihr Leben gaoz in den Dienst üuer Mariner ni 
stellen ha- (Frevert 1985,185). 

Die Erscheinung Maries als 'Werrin" ve-dert ni& ihre dienende Fimktion in der 

Figurenkonsteiiation. Die Problematik dieses Spannungsfeldes zwischen Mutter- und 

Partnerschaft ist im VerIauf der zweiten Krise dann von sehr vie1 geringem Bedeutung. Der 

Muttertopos wird hier allerdings in der direkten Rede Kerkhovens eingesetzt, um die 

Behauptung eines erfüîîten Lebens nir Marie ni untemuem - eine Argumentation, die von 

Marie als imnneichend ablgelehnt wird. 

Anhand von Wassermanns "metaphysischem ~ealismus' '~ laOt sich zeigen, daD die 

Modi der Derstellung von Weiblichkeit im Text stets sekunastre Funktion haben. Auf der 

Handlmgsebene ist Marie eine Katalysatorfbnktion zuz~schreiben, die eine stringente 

psychologische Entwicklung der Figur verhindert. Auf der Ebene m p n d e  liegender 

Denktraditionen ist die Auffassung von Weiblichkeit in den Dienst kulturpessirnistischer 

Thesen gesteut: Wassermaans Darstellungsweise refleMiea die Einbettung 

erganzUngstheoretischer Weiblichkeitsbilder in den Kontext eines mti-rationalistischen 

Konservatismus? Beiden Argumentationsstrangen lie@ das Motiv einer Nostalgie "of 

f" Der Terminus -de bereits in Annmarie Se& 1932 entsûmdener Dissertation & 
metanhvsisch-msche Weltbild Jakob Wasscrmanns Marburg 1932) vcrwcnda, ckmo wie in der 
neueren Forschmg. Vgi.Woifjgang M e ,  "~e~aphysischer ~ealisnus: Litaariscbe AuBaiseiter zwischea 
rechîs und links", Die deirtsche Literaur in der Weimarer RcDublik (S- M d e r ,  1974) 259. 

a Di- kann durchaus als zeitypische Denkweise b&gerïcher Autom ai Begirm des zwanzjgsten 
Jahrhundats und insbesondere nach dem Ersten Weltkneg gesehus w u d m  Vgl. Hamann Kurzke, Aufder 

Ncrnnann, 1980). Kicrzke vtriivltist ita aufeine merc Studie Martin Greiffenbachs, Jhs Dilsmna des 
Koasavatismus in DeutSchiand (MCtndmxP@z, 197 1) (S. Kurzke 1 7-22). In diesen Kontuct, kt 
Wasscnaamis im Splriwerk immer wieda formuliertes GeschichîsvedWhis ni stelien, das ein BemIiben um 



biology and symb01"~~ nigrunde. Das bedeutet ni Begïnu des zwanzigsten Jahrhunûerts und 

insbesondere nach dem traumatischen Erlebnis des Ersten Weltkrieges eine Suche nach 

vor-rationalen, ja vor-bürgeriichen Spharen. Wassermann steht hier mir eine Denlrrichtmg, 

die die moderne Zivilisation und technisierte Lebenswelt ais Verlut der unbewuBten 

"Einheit mit einer nannhaft sich selbst vollziehendem Geschichte" sieht und kritisiert 

(Schneider-Handschh 87). 

Nachdem die FuUiktion der Weibiichkeit als ReprgSentantin einer ebensolchen Spbare 

etabiiert ist, sei an dieser Stelie aufdas Phiinomen 'femininei Züge bei Wassennanns 

Protagoisten in EtzeZ Andergosr hingewiesena, die eben diese Spbare dem mamilichen 

Subjekt zumindest zugbglich, wem nicht verfügbar machen. Die Seite der sindichen 

VerAihrbarkeit bleibt jedoch der Weibiichkeit zugeschrieben - zwar wird SemaMt vom 

Rotagonisten ais machtvoii erlebt, wird jedoch vom Subjekt handhabbar gemacht und den 

Verpflichtungen auBerhalb der IntimsphSre untergeordnet? 

e h  in Natiametaphem gefaBtes w e s  Gextiichtsbiid spiegelt und sich aufeine ylrlische 
Geschichtsauflkmmg verwiescn sieht. So müssai besipiehweise die Friedauberniihungen Johann Irlens in 
Eael Andergas? scheitem, da der Erste Weltkrieg tlletap- als Verlust tmw Wertsystems interpretiert 
w i d  Vgl. dazu Schneider-Haadschin, die daraufhimveist, daB (wie in Thomas M~IRIS Zauberm Robert 
Musils M m  ohne EigemchCTpen und Hamami Brochs Schlafivder.  Md dmfWs m Emst WeiB' 
Augenzeuge und Rahel Samaras Verbrenem Kind ) der Erste WeltIuieg "ni& ais Mederiage des auf dem 
Klassenbiindnis von Adei und F i a a n z b m  basiemden ImpcriaLzmnis, - O sondeni ais Zusamm* des 
tradiaten Werte imd Nonncllsystems, h wlches nilch da sich von der Iüassik hascbffl'beade 
Humanitatsgedanke eingdossen W (Schueider-- 98), i n f . . e r t  wird 

26 Susan Stewart, On Lon-: Narratives of the Miniature. the Ginantic. the Souvenir. the CoUection 
(Baltimore: John Hopkins UnivefSity Press, 1984) 23. 

So ist beispieheh Kakhoven, dessen sehr zxmhhe, "m&%gen Eraeéeiaimg stcts kiam wird 
(EA 256?), in der Lage, "fast wie eine Fra* "zarten FIIrsorge pi IeiStm (EA 207). Ohne daB dies in msemn 
K a p i i t e b m a m m ~  weiter verticfi waden soli, sei dach darauf hingcwicscn, da6 diese Darsteil- 
wiodarrm maskuline Subjektivit8t subtil vaamlat uud dcr 'wei'blicld ahic of care (Massey 6) n&hin@, 
wie auch am Ende des Kapitels zur absoluten &tter fFtr die Figur des Gutsham Christh in Rahef S m  
Dar Verlorene Kind konstatiert wurdc 



Im Folgeroman Joseph Kerkhovenr m e  Erirtenz wird Matie, wie im mten Teil 

dieses Kapitels flir Gertnid Kolmars Eine judische M i e r  festgestellt, wieder in den Bereich 

matterlicher Fiirsorgeethik zurückgefliht, mdem sie eine Art Re-um fifn Kinder eiurichtet 

und ihrem Mann bei se& Arbeit zur Seite steht. W h d  Kolmat das Dilemma in einer 

Uberhohenden Damtellmg absoluter Mlitterlicbkeit 1 6 ~ ~  p-tiert Wassermann eine 

Losung, wie sie Kritikerinnen des ~ g s t h e o r e t i s c h e n  Ansatzes nn gleichm Zeit 

publizierten? Es wird damit e h  weiblicher Existenzentwurfprihntiert, der die 

Protagonistin (scheinbar) nicht mehr "nur als ni des Mannes Ergihmng bestimmtes Wesen" 

(Weber 99) setzt. Maries TIUigkeitsfeld beinhaltet die von Marianne Weber angeflhrten 

Aufgaben:. Wahrend namlich Kerkhoven nach der durch Etzel Andergast herbeige-en 

Katastrophe in die Welt zieht und sein kritisches BewuBtsein als Arzt entwickelt, wendet 

sich Marie aufopfernd karitativer Arbeit in Berlin zu und nchtet nach ihrer 

Wiedewereinigmg mit Kerkhoven das erwahnte Heim für &der eh. Entsprechende 

Aufgabenbereiche Listet Weber aufi ûrganisierte FIirsorge, ehtenamtliche Dienste und 

künstlerisch-wissenschaftliches ScMen (Weber 125-127). Den letzten Punkt erfiW in 

Wassermanns Trilogie zwar nicht Marie, wohl aber Sophia Andergast, die sich der modemen 

Zivilisation in ihrem abgeschiedenen Dasein weitgehend ni entziehen vermag. Wasserma~s 

Danteilung erlaubt diese Los16smg von der Beziehung aufdas mannliche Subjekt also nur 

ni den " F o m  des GeschIachtslebaisU: "Dabei àûrsteî das auf Leben und Sein im Pcrsdnlichcn angelegte 
Frauenwesen noch weit statker als der aa Sachlichkeit vergnlagte Mann" (Weber 203f). 

a So merkt Marianne Weber in ihrer Wûrdigung Simmels kritisch an, die der Wciikhkeit niai 

zugeschriebeae "ethische Autonomie" sei als solche noch iuhaltiplecr (Weber 102), und k d a t :  "Aber es 
scheiot nun: Der Denker hat seinersci& doch ein Bild m den lccren Rarmi ih.rer Freiheit eingezeichna. Und 
tr@ ni& dieses wiederrnn die s c h  subümierten Ztige desjcnigen Frauc~lvorbiides, das bei 91tam fiacheren 
Deakern aus den ErghmnpbrtrIrAigkeiten mildichen Wcseas entstandcn W" (i'bid-). Weber behglt die 
prim&c Bedeirtung d a  Muîîerschaft m der wei'blichen E x h m  bei und konzediat eine dadiach vaminderte 
"Sachleistirng" des Gescbïechts, voticrt jadoch RIr "Sondergebiete wci'biicha Kulturatbeit", die als "etwas 
Spezihhes, Qn Mamie Versagtcs" ni gestalten w&en (Weber 107). 



um den Preis v6Uiger Weltabgescbiedenheit, was Sophia eher als Mystikerin denn ais 

lntellektuelle zeichnet. Somit wird wieder eh Bereich der Weiblichkeit ais eine 

vor-bkgerliche Zone des Anderen miindicher Werkverpflichtmg, wie sie Kerkhoven 

repraSentiert, ko-ert. Sophia muB na mythischen Muîkr werden, wiihrmd Marie zur 

absoluten Miitterlichkeit in abgewandelter Fonn (unabhilngig von biologischer Bindung) 

zurûckgeführt wird. Bei beiden Figuren wurde die erotische VedWbarkeit demonstriert, 

jedoch, da reaktiv (in Krisensittmtionen aufùetend) und tempo&, sozuqen in 

abgeschwiichter Form praSentiert 

Eine verwandte, ebenfalls einem iibetlegenen '<Meisterl' verbundene Mutterfigur¶ die 

mtisch einem jilngeren Mann v d t  und nim Ende wieder in den Bereich absoluter 

Müiîerlichkeit ZllTiickgemhrt wird, findet sich in Klaus Manns Kindernovelie (1926)? Die 

v-ete Frau Chnstiane lebt mit ihren vier sehr in k e r  eigenen Welt behgenen Kindern 

in einem kleinen bayerischen (nt aufdem Land. Bereits aufder ersten Seite des Textes wird 

die psychologische Situation topographisch angedeutet. Man k w t e  hier von einem 

sukzessiven Schwiicherwerden des Einflusses der Kulturwelt sprechen, wie es auch ftir 

Keyserlings Texte ni verzeichnen war: 

"Der Garten um die Villa war groB, vor dem Haus war a wohlgepflegt mit 
Wegen und rudichen Beeten, aber nach hintern vendderte er mehr und 
mehr, bis er dam an den g r o h  Wald stieB, von dem nur eh khriger 
Drahtzaun ihn trennte" (KN 7). 

Die Rotagonisth wird aus jedem soziaien Beaigsrahmen d e m t ;  ihre Kinder 

wissen nicht, " ob es GroDvater und Grof3muîter gab" (KN 23), und der Erzahler b e s m  

sich Nnachst auf die AuBenperspektive: 



''Mama selber - wer haîte es wagen kamen, ihr etwas a l e s  n a c m ?  
Eine wunderschthe und geheimnisvoiie Bkgersdame, wobnte sie in tiefkter 
Einsamkeit aufdem Lande, nur mit der Erziehung üirer vier Kinder und d m  
verehningsvoUen Andenken ihres Gemahis beschitl5gt" (ibid). 

Zwar wird ihre Zugeh6rigkeit zur bûrgeriichen Kiasse expikit erwahnt. Dennoch ist 

die geseilschaftliche und okonomische Situation dieser ONppe für den Text ohne Bedeuhmg 

- eine Zuordnung Christianes beispielsweise zum Adel oder eine Umdatienmg w b  ohne 

Simiverlust m6giïch, da die Figur nicM geschichtiich oder gar lolcal bestimmt ist. Noch 

mystmOser ist die Figur des verstorbenen 'Weistm", der vom katholischen Riester nmi 

Philosophen und rabiaten Kritiker der Kirche wird, von dessen Schriften "ganz Europa" 

spricht . 

"Seit seiner katastrophalen Kirchdeindschaft diente der Philosoph nur noch 
Christiane, von deren Herkunft niem~uld etwas WUBte" (ibid.). 

Christiane wird als Gattungswesen eingeftihrt; ihr Oenken ist "langsam" (ibid-) 

gegeniiber der inte11ektueiIen Beweglichkeit ihrer Partner, und sie wird fûr üm Schanheit 

wahrgenommen (I<N 37). In ihm Beziehung ni Tiï versteht sie oft seine Worte nicht, "aber 

sie verstand seinen eiasamen und vemveifelten Blick" (ICN 62). 

Die Darstellung setzt a u  der Perspektive der Kinder ein, die zurneist durch die 

Verwendung des M e n s  gekennzeichnet ist Hier wird Christiane als schwierige Mibter 

beschrieben, die abends "so wmderbar [ist], da6 man sie in einem ObrrmaD lieben mate, 

dessen man sich am hellen Tag sicher geschamt m e "  (ICI9 8). doch dm Kindem tagsabm 

"ofi gar nicht so angenehm" emcheint (KN 9). Sie liegt mit Kopfichmemm aufder Veranda, 

und iht Blick wird immer wieder mit dem Adjektv "leer" gekennzeichoet (KN 9.1 1,18). Ibre 



'lm schwarzen Trikot sa8 Mama aufdcm Sprungbfat, alle Hmen sahen 
neugierig aus dem Herrenbassin heriiber [...]. Es war bemuschend ni sehen, 
wie sie die Arme hob, wie sie, e h  beno~lltnenes, abwartendes, sonderbar totes 
und neugieriges Lachein rnn den halbge6ffineten Mund, mit erhobenen Armen 
ïanpam von der Kabme aus die giitschigen HolPtufm hinunterstieg, [...] bis 
das Wasser, schwarz und eiskalt, ihre FiiBe umscbmeichelte, imd sie sich [...] 
neige, um ihren ganzm Leib diesen Liebkosmgen hinzugeben" (KN 15). 

Im dritten Kapitel tria dann der Christiane "schôn und kindisch" scheinende junge 

Till aufund wird zmiichst mehr ein Freund ihrer Kinder ah der ihn - der Kinder, denen sie 

sich ni Zeiten "vollig entfkemdet" (KN 13,19) fiihlt und deren Welt der Enahier ais eine 

exklusive schüdert. Dennoch hdem sich schon ni diesem Zeitpukt die Adjektive, die 

Christianes Wesen und Reaktionen ôeschreiben; sie ist nun "rilhrend", "lustig", " d 3 "  (KN 

Zur gleichen Zeit vokieht sie nun ihrerseits eine DistanPenmg von den Kindern; 

Gesten ihnen gegeniiber werden beispielsweise "ldinstlich","starrf1 und "unnatürlich (KN 5 1, 

SZ), wabrend Christianes Augen auf den K6rper des schwimmenden Till gerichtet bleiben, 

dessen Eindruck sie physisch Übemiütigt. Nachdem Till ihr mit 'Illndische[m] und 

schamlose[m] Lachen Dber diese eigene Nacktheit" gegeniibersteht, reagiert sie gar mit einer 

Ohnmacht (KN 52) und deutet dies als "jeta liebe ich ibn" (KN 53). Die Folge der 

Emotionen ist dieselbe, wie sie Wassermann flir Marie und Etzel konstruiert. Auch 

ChManes ganzes Wesen wird von d a  Vedndex-mg erfaBt, wahrend TU enipatisch und 

"eima.m" wie mvor bleibt und "schon wieder aber sie )iinausw sieht (KN 72). Auch 

Christiane be-t mit 'mlltterlicher' Zuneigung und dem Wtmsch, TU eine ZUnucht ni 

bieten ( D J  60). um ihm dam mtisch ni v d e n  und nach se- Abreise zu empfinden, 

daB "dieses Leiden [...] dein ihr Leben" ist (IW 77). Auch Till bewegt sich wie Etzel 



GeLiebten "zuchtlos, e h  Abgnmd von Lastem, ohne Ordnung und ohne Gesaz" (I(N 59). 

Auch zeigt er sich vertrauter mit unkonventionellm Formen von Emtik ais Christhne es ist: 

"Er konnte sich vor Wchter nicht beruhigen, weil sie, was ein Transvestit 
ist, nicht gewuBt hatte. &ers wurde er sehr gereizt, weil sie die 
homoerotische Liebe I'unaonnal" [...] nannte" ( 3 3  58). 

Das Bemühen, sinnliche und 'mlitteriiche' Weiblichkeit (beide dem Gatîungsaspekt 

verpflichta) ni ve~inigen, kulminiert hier in einer scheinbar wi-hlichen Awage: 

"Christirne hatte nicht acht auf ihre vier Kinder, jeîzt war sie nicht Mimer. 
Ihr ganza KOrper und ihrr ganze Seele warteten aufdes fiinften Kindes 
Empf";angnis" &N 63). 

Kiaus Mann folgt hier durchau Weiningers Konzept der 'Mutter'." Der Begriff steht 

ein-mits für die Beziehung Chnstianes ni ihren Khdern. Das Begehm fiir den jüngeren 

Ti ist leatlich physischer Natur und wird ihrem 'Mutterdasein' entgegengeseta. Jedoch ist 

nicht, wie es bei Wassermanns Marie der Fail war, die Vereinigung mit dem MImn der 

entscheidende Faktor, sondem viehehr die Empfan@s. Bei Weininger findet sich dies 

f o d e r t :  

'' Nicole Schaenzier interpretiert die Kindemovelle als "posïtivm GegenentHnnP nt dan e h  Iahr Wha 
erschienenen Fronzmen Tara (Hamburg: hoch 1925): Sie nimmt die "idyIlische Atmosphare der landlichen 
Umgebmg" w6rtlich. Anstatt der beschriebenen Fremdheit zwischen Mutter und Kindern, die nicht 
dckIirngspsychologisch, sondm "metapbysiscb" im Sirme Wassennamis ai deidcn ist, sieht Scfiaenzler ein 
Idyii: "Das hannonische Einvernthmcn zwischcn Mutter und Kindcrn - der Vakr ist gestorben, und mar eine 
"Tommaske" e r h e r t  an seine Existcnz - wird auch ni& vom LitbesverMaiiS da Mutter zum jifngeren 
awpaischcn InttIieldutUen Ti geailbt [...]. Tm& des Al&mmem&iedes und der w i m c h e n  
Dinet.enzen entscheidet sich die M W  scfilieBlich ALr eine gcmeinsame Z u h f t  mit Ti [...ln (Nkole 



"Hier nimmt man abrigens eine f o n d e  Ahnüchkeit zwischen ckr absoluten 
Mutter und der absoluten Kokotte wahr. Beide shd eigentlich m Bezug auf 
die Individuajitat des sexueiIen Komplememts anspruciislos" (WH 288). 

Auch in n u s  Manns Hndemovelle h d e t  sich weibliche Sexualitat letztendlich ais 

nicht lBsbar von der 'Empaingnis" gedacht - wobei dieser GedanLe noch weiter getrieben 

wird, indem der akute Akt der EmpWgnis so zentrale Bedeutung gewinnt, daB der Aspekt 

des Ma=-Werdens eine erheblich grO13ei.e Rolle spielt ais der des Mimer-Seins. Dies wird 

durch das Ende der KindernovelIe bestatigt. Zimachst reagiert Christiane aufdie Erkennaiis, 

sich nach TNs merlclart bleibendem Verschwinden schwanger zu finden, "d~mpf und ohne 

zu begreifai" (KN 80). Dies steht in Widerspruch zur o h  zitierten Passage, wo sie ganz 

aufdie Empfhgnis konzentnert emcheint (KN 63) - a l l d s  kann das dort zitierte 

~r&hden Christianes UnbewuBtem mgeschneben werden, wHhrend die Reaktion aufdie 

Schwmgerschaft ZU1achst rational erfolgt. Gerade die Inkonsistenzen in den 

Prtlsentatiommodi von Weiblichkeit sind jedoch fih. unsere Thematik von Interesse, wenn 

sie Brüche in den zugnmdeliegenden Konzepten anzeigen. Erst als ihr Sohn nach dem 

Anblick eines Toten von Alptraumen heimgesucht wird, ist Christiane adgrund eines 

verhderten Erlebens der Schwangerschaff in der Lage, ihm eine gelassene Akzeptanz des 

Todes als Teil des menschlichen Lebens ni vermitteln: 

"Sie sagte noch einmal, leiser, vor dem Geheimnis erschauernd: 'Aber daflir 
werden ja irnrnez neue geboren - fi' (KN 920. 

In der Folge verwendet der Enahler zum mtni Mal die Bezeichnmg "die Mutter" 

fiir Christiane, als sie in Gedanken die Entwicklung ihnr Kmder als Envachsene 

vorwegnhmt - und ihrer Einschatzung rhmt der Erzabler nun eben mit dem gesperrt 

gedruckten "die Mutter" GIlltigkeit ein (KN 98, 100). Dabei bleibt die weibliche Peqektive 



sondern ist ni sehr "ertollt von der Notwendigkeit d e s  dessen, was mit ihnen geschehen 

-de, als daB für Sorge um sie Platz gewesen w&e" (KN 101). Der Enahler betcmt ihre 

gewandelte AufTksung vom B e M d e s  "Lebens". Hat sie zuvor das ruhende und das 

bewegte Leben unterschieden (und sich sel& dabei dem ersterem, ihre Partner dem letzeren 

zugeordnet, KN 69), so erkennt sie nun (und der Enabler begdindet dies mit dem Erieben 

'Es gab nicht zweierlei Leben, wie sie gemeirit hatte, in der tnmkenen Nacht, 
das nihende und das bewegte. Es gab nur ein Leben,& dem Tode 
entgegenwuchs. [...] Sie setzte sich nicht mit ihm auseinander, sie suchte 
nicht nach dem Sinn. [...] Sie sa6 nur in Demut und fWte, daB es geschah" 
(I(N 101f). 

Mit dieser 'Erkenntnis' wird weibliche 'Erkenntnis' vom Gattungsaspekt abhangig 

gemacht md gleichzeitig in den Kontext eiaes lebensphilosophischen Konservatismus 

gebracht, der Zeben' als Obennacht sieht, der das Subjekt nur mit Untemerfimg begegnen 

kann, um so "vermeintlich das Ganze ni fassen" (Kurzke 34). Oswaid Spengier fornulierte 

es 1924 wie folgt: 

"Das Leben ist das erste und das leste und das Leben hat kein System, kein 
Programm, keine Vemunft, es ist fBr sich selbst rmd durch sich selbst da, und 
die tiefe ûrdnung, in der es sich veTwirkticht, Wt sich nur schauen und 
filhlen [...] .'" 

Wie bereits angesprochen, sind entscheidende Aspelae d a  KindemeIZe mit dem 

mor diskutiexten Roman Etsel Andergut fhst idmtisch. Wie ki Wassermann wird die 

weibliche Sinnlichkeit bei KIaus Mann zum SchluB wieder zur absoluten Mtitterichkeit 

pirIlckgeftkt, nachdem eine tempo- sinnliche VeRtnckung bis hin zur Abhgigkeit 



vorausgegangem ist. Wie bei W8ssermann ist das mannliche Erieben in den Figuren eines 

[iberiegenen Denkers ('Mei~ter')~' sowie eines jungen, dem nileister' ergebenen, von der 

eigenen ynischen Weltsicht in Einsamkeit getriebenen Mannes mit mwiderstehlicher 

physischer Ausstrahlung reprii~entiert.~" Auch spielt der Be-des "Lebens" in beiden 

Texten eine primare Roile. AUerdings shd hier in der m b t i o n  dieses seit der 

Jahrhundertwende neu diskutierten Beprines3' Unterschiede ni konstatieren, die im Kontext 

der Geschlechterdifffereaz ni interpretieren sind. Bei Klaus Mann bleibt der Be@ Zeben' 

relativ undiffererlziert. Er steht nicht im Zusammenhang kxitischen Aufbegehrens wie das 

- 

Noch deuîlïcber ais bei Wassermann wird in d a  KmdentoveZZe die über den Realismus 
hinausgreifende D a r s t e U q  die da Figur des 'Meisters' ûbennenschliche ZCtge verleiht Obgleich das 
ûeschehen ai Begixm geographisch pr&ise lokalisiert wùb aschcint es zeitiich gtsehen m einen ahistorischen 
Raum geste& da es erlaubt, den c n i m  Charakter àer Figuren zu erhaiten. Wassmnanns sehr vie1 
kompfexcres Romangeschehen ist nicht nur geographisch, d e r n  auch historisch pritPse pl lokalisierai, was 
pi irrefzihrmden -enmgen in der S e t e r a b x  gefflhrt hat So behauptet beisieimek Garrin: 
"Hi. Wnting is a continuation of the ninetamth cennay: The story iine in his novcls is iineat only, the milieu is 
totally realistic [...lm (Gamn 14), was mit EnSchiechkit v e n d  unerdta muB. Jedoch wird auf einen 
geseUschaftspofitischai Bezug venichtet und die Erfiihnmg einer gesebcbafüichen KRse sta# dessen ins 
Kosnische vedagert ("kosmische Stonmgn, EA 306), was eine ahistorische bedeutet. 

Der oben g d t e  lnterpretatio- für die Kindernovee wird bestàtigt ciurch einen Blick auf 
Manns *es Drama Der siebenie Engef (1946). Dort wird die siareaIistische Komponente deutiicher, und die 
Figurenkonsteiiatîon b le i i  fast identisch mit der KindernmeIZe: Vera Vansb.aatai ist Mutter von sechs 
Kindern und Witwe des Hauptes eimr spiritistischea G e s e U m  wiedcnmi ein ' M e h f .  In d e r  Seance wiU 
sie den M M e a  erfrunkmen Gatten zur Materialisatim bringen, doch sÉatt dessen tau& aus dem Meer der 
junge, wiedaum athletische und verfabrerische T i  airf; den Vergleich mit der schmgebmcnai Aphrodite 
nahelcgffid. (Zum Motiv der 'Geburt' aus dcm Wassa vgl Gedmd =le, MBnn~ibblichkcit: Zur 
HomoSexuafitst bei Klaus und Thomas Mann (FrankfiaL (Main): AthWum, 1988) 308.) Wiedenmi wird 
durch sein AuRauchen die Witwit vom b e d r I I d r e  D i a  am Wak ihres Mannes uI6st - ein odipaler 
T r i q h ,  wie es scheint. Doch kehrt Ti11 nach der Zeugiing eina Khdcs mit Vera am Ort des Todes des 
'Meistas' ins Meer zurûck unâ seine Stimme atont m einer ntuen spiritistischni Sitzung vereinigt mit der des 
Meistas'. Die bcidai Stimmcn v- Vcra die Empfhqph des sicbcntcn Kmdes (des "sietmm Engels") 
ais eincr r n ~ c h c n  Gcstdt. Die rnûttdcht Frau wird v a n  Gatten und dcssm Wiah@nger einer 
lebcnspendcnden Initiation untemgen. Wghrend in der Kmdenunieiie noch dit mtiuediche und die sixmlïche 
Prirsenz in deutiichan Wderstrtit iiegen, wird dieser Konflüd im Siebenren Engel in die mythisiacride 
h z h ~ h u n g  aufjjf0st 

tebensDhiio~~t)bim (Franlaun (Main): Lang, 1987) und Angcla Saadlingcr, LekasDethos und 
Jhxknce um 1900: Studicn zur Diafektik der Dccadence imd da ~ h ü o s o ~ h i e  am Bcisuiel Edumî von 



Lebenspathos der Expressionisten, sondem viehehr im Zeichen passiver Aleeptanz ~ Z W  

sogar Erleidens eines intuitiv erkannten Lebesrhythmw. Dessen Erkenntnis wird 

lebtendlich - im EinkIang mit ergSmmgstheoretischen GntnAwinshmen - mntterlich 

gewordener Weiblichkeit zugeschrieben. Bei Wassermann hingegen handelt es sich um e h  

vielschichtiges und nicht Mmer koharentes Konzept vom 'eigmtlichm Leben', das vom 

manlichen Subjekt entworfen und geiebt werden rnd und dieses dem fllbermerischlïchen 

annahert. Dieses Konzept des 'eigentlichen Lebens' kami in dem Bereich der erotischen 

Paarbeziehung oder im Bereich der Kriseninte~ention vom Prutagonisten verwirklicht 

werden. 

Der BegrBdes Zebens' wird in beiden Texten nich in Vabindung mit ekstatischer 

Erotik der weibïchen Figuren gebracht, sondern gieichsam spiritualisiert, was sie trotz der 

unterschiedlichen Ausdeutung des Begriffs in eine ahnliche diskurshistorische Position 

brin@. Der Faktor (weiblicher) Sinnlichkeit kann zwar als movens bezeichnet werden, das 

HandlmgskIimax beziehungsweise Katastrophe herbeifUhrf doch die ErIOsung Migt 

sozusagen platonischen Charalaet und mhrt, wie bereits eritiutert, die weiblichen Figura in 

einen Bereich mütterlicher RepraSentanz und nur rezeptiven, anti-rational bestimmten 

Erkennens ZUrjiCk. 

Dieser Bereich erlaubt es, den Gattungsaspekt in der Definition von Weibiichkeit 

dominieten und doch die Figuren von der erotischen Verstxickung Abschied nehrnen zu 

lassen. 



6.3. Die Fremdarüge 

In Rahel S;muinis Verlorenem Kind (1926), zeitgleich m .  der KindernoveZZe 

enchienen, wird diese Rtickwendung von der similichen Mrrtterfigur nicht vollzogen und 

diese Figur nicht mehr als Sympathiwer angeboten. h<lartha, die junge Mutter des 

verschwundenen Kindes, stellt von vomherein eine erotische Priisenz dar: 

"[ ...] eine fkmdartige Gestait, klein, zart d doch von leichter Oppigkeit, üu 
Haar war schwan, glilrumd umgab es das Haupt und das weik Gesicht bis 
tief in die Stim hinab. Er sah ihre kleinen, voiIen Haade pttern, der Biick 
ihrer Augen war jetzt gesenkt, doch der Mund war immer noch lachelnd 
geofiet" (VK 11). 

Sie wird explizit als "die F m d e "  bezeichne und der Vomiimd rift dem 

Rotagonisten Christian gar von einer Heirat ab, da Marthas H e r M  unklar und ihre Mutter 

eine "gefUene Tochter des Landes" gewesen sei (ibid). Ohne daB ein direkter 

Entnilerkommentar notwendig würde, ist Martha als Tochter einer Prostituierten in den 

Bereich 'geaihtlichen' semieIlen Begehrens gebracht. Dies wird durch die Darsteiiung ihrer 

eigenen physischen Ausstrahlung nochmals angedeutet. Bezeichnenderweise wird sie auch in 

einem "schwarzen, seidenen Brautkîeid" (VK 76) getraut. Marthas schwme Augen werden 

wiederholt mit "Finstemis" (VK 1 O, 17) in Verbindmg gebracht - und eben "Fhstemïs 

erschreckte [Christian]" (VK7f) seit der Zeit erster pubCrtarer sexueller Regmgen: 

"[ ...] er be@, daB er einmal als Mann lieben wûrde. Obwohl ihm diese 
Offénbarung aus reinstem Henensgefühi kam, rOhrte sie doch mit ihrem 
Gliick bis ins Tiefste auch seinen K&per auf. Und mit diesem nmi erstenmal 
gemhlten Gliick drangte sich pl6tzlich die zum erstmmal gefüldte Furcht 
entgegenl' (VK 7). 

Maahas Wukung auf ibn ist auf diese Angst-Lust zmückzubeziehen: 



T o r  seinem ni- Blick lag die Finstemk weitgeOffiieter, 
schwarzer Augen. Bis zum naChsten Lidschlag dieser Augen Mt sein Herz 
inne im Schiag, verstrornte ihm Blut und Zeit ins Grenzmlose" (VK 1 1). 

Wahrend Christian die sexuelie Ber(ihnmg scheut, gibt sich Martha "ohne Furcht und 

Scheu den glticktichen Schauem ihres KOrpers hui" (VK 13). Nach der Geburt ihres ersten 

Kindes ist sie nicht in der Lage, es zu ntIhren, so daB die baueriiche Magd Emma. die 

eigentliche Reprasentantin von "Mü#erlichkeit" im Roman, diese Aufgabe Iibemimmt, 

wahtend Nartha vor d e m  eine erotische Frasenz darsteilt. In der Ehe bleibt die - von 

Martha bestimmte - sexuelle Bindmg dominant: 

"[ ...] alles diente ihnen nur, sie tagüch neu pi verbiinden und die Nachte 
hochzeitlich ai emmten, in denen die Frau ihrm KuB aufdie Lippen-des 
Mannes schmiegte [...]" (VK 25). 

Erst die Geburt einer Tochter f"unfiehn Jahre spater vdndert diese Bindung ni einer 

"keuschen Zartlichkeit" (VK 29) und beendet damit Christians "Furcht und Mahnung 

nikhtlicher Dimkelheit" (ibid.). Marthas Sinnlichkeit wird jeâoch auch in der Beziehung zur 

kleinen Tochter betont: 

"Vorgebeugt, sah sie die blonden Locken des kieinen Hauptes zwischen den 
diinklen Falten ihres Rockes wehen, sie W t e  durch ihre Meider hindurch 
voli Zartlichkeit den h e W  Atem des kleinen, lachenden Mundes an ihten 
Schenkeh leise zum Leib aufsteigen" (VK 43). 

Doch in der ersten Nacht nach dem VerschWinden ihrer kieinen Tochter ist es neben 

dem M&der Fritz nur Martha, die Schlaf fhdet. W h d  sie Un Traum Zuflucht findet, halt 

ihren Mann "der Schmen des Henens auaeCht" und erkennt ers "daB sein Kind tot sei, daB 

a seinen Leichnam suche [...]" (VK 57). Diese Reaktiomeisen WiederhoIen sich anlaBIich 
* 

der Redigt des Pfhners kun darauf: W-d Marthas F& sich bewegen, als ob sie "wie in 



eiligen Schritten jagten und scharrten" (VK 79), erkennt Christian ihren Wimsch nach Flucht 

und erkennt zudem: 

"Aues Glück hatte sie aus seinen Handen empfhgen. Nun, im Ungkk, war 
sie allein, m d t e  er sie verlassen" (ibid). 

Wtihrend in der Folge Christians Suche nach dem Kind, sein Denken und Handeln 

als Redtat einer geistigen und spiritueilen ICriseM dargesteilt wird und er schlieBlich ni 

einer Warheit, die nur im Tode noch war", gelangt (VK 96), bleiM Marais passiv und 

verstandnislos. Sie vemachl&sigt die beiden SOhne, deren sich wiedenim die Magd Emma 

snnimmt, und denkt nur 'Tag und Nachtl' (VK 97) an den (aufgnmd seiner Suche nach dem 

Kind abwesenden) Uann: 

"Sie arôeitete nichts mehr. Seit er fortgef- war, wartete sie aufihn. 
Schon morgens kleidete sie sich in hlibsche, heiie Kleider, kammte lange und 
sorgsam ihr dichtes, dunkles Haar [...]. Mit EnMcken nahte sie sich breite 
Falten in ihre Taillen eh. Ihre Hande wurdem weich und weiB, sie neb sie 
unaufhorïich mit tiefem WohlgefUhl aneinsnder, wenn sie stundeniang in 
Trhme versunken am Fenster üues Schiafzïmrners saBll (VK 97). 

Der Erzgher interpretiert dies als Selbst-Verlust: "Sie war so M o s  unter den 

Schlagen des Unglitcks, da0 sie mehr als d e  anderen, daB sie sich selbst verlor" (VK 960. 

Ibre Miitterlichkeit wird a .  diesem Punkt zu "Haa" auf ihre Kinder, "ja selbst das verlorene" 

(VK 97), wahrend die Sehnsucht nach dem Mann zentrai bleibt. Die Figur wird 

ausschlie13lich durch physische Regungen gekennzeichnet, wahrend d m  Pmtagonisten, wie 

bereits gesagt, eine vor allem spirituelle Krise mgeschrieben wird. Die Erinnenmg an das 

Kind bewirkt nicht Trauer, s o n d a  1aBt sie den Mann b e g e b :  "Sie khelte verzIickt 'Sei . 



rubig [...]. Weine nicht. Wenn Christian kommt, wmlen wir wieder ein Kind haben" (VK 

99). 

"Ja, dachte [Klara], M .  wûrde wieck e h  Kind haben, diese Mutter, die 
ihr Kind verlieren lie& emiorden und vergehen, ohne selbst ai vergehen, sie 
*de e i .  ne= Kind tragem und mue Freuden emphgen, das Leid aber 
dem Vater lassen" (ibid). 

Als der aufgnmd des Verlust des Kindes dem Leben abgewatldte Christian jedoch 

keine Wiedmereinigung des Parnes herbeiflihrt, 'verliert sich' Martha mehr und mehr und 

stirbt schlieBlich an einem Bluhtmz. Ihre Gedanken und Motive bleiben dem Leser bis zurn 

SchiuB d a r ,  wahrend die Entwicklung Christians anhand von Enâhlerkommentaren und 

direkter Rede nachvollziehbar wird. Das letzte Urtei1 aber sie lut der Enahler den 

Protagonisten sprechen, der sich an seine nun envachsenen S6hne wendet: 

?Eure Mutter hat an Ungtück nie geglaubt, das war SMde von ihr, aber sie hat 
ein leichteres Leben gehabt bis zu ihtem WhenTode. Ich habe cias Unglfick 
getragen und es aufmich genommen, ich habe ein schweres teben, und der 
Tod kommt vie1 ni spi&" (271). 

III dieser Aussage kt die Funktion der sidichen weiblichen Figur zwaxnmengefa0t - 
der Erzahler l a t  seine Figur werten, was er selbst n~ beschreibt, Martha bleibt 

undurchschaubar, ohne jedoch Tiefe mgesprochen zu bekommen. Diese Figw wird von 

A n h g  an deutlich aus dem bltrgerlichen Bereich ausgegrenzt. Mit der Erwahnung einer 

frostituierten als ihrer Mimet erfolgt dies (implipt) bereits Wh im Text (VK 1 1). Sie 

repriisemtiert eine Sexualitat, der der Mann ambivalent gegentibersteht. Madm ist 

"dimenhafi" in Weiningers Sinne ni nennen, da sie zwar nicht d o s  begehrt, doch die 

Sexualitat ihr zum entscheidenden movens wird, wabrend Mutterschaft nie primare 

Bedeutung fiir sie erlangt. Zwar bleibt sie aufden Partner und Vatet ihrer Kin& fïxiert, 



doch ist in Recbnung ni stellen, daB Sanzara diese urbane Figur in die isolierte Welt des 

Gutshofes transportiert und sich auf diesen kgrenzten Handlungsradius für die Figur 

beschranld, was erotische Alternativen ausschliei3t, da Sanzani sich gerade auf die 

Ausleuchhmg der Rozesse in diesem topographisch begremten Raum k0Ilzentriez-t. 

6.4. Die verBÜrgeIjichte décadenfe 

Interessante Parallelm ni der im Verlorenen Kind geschilderten Situation finden sich 

auch in Keyserlings bereits im Zusammcnhang des T y p  der 'un&bgiichenl Mutter 

diskidiertem Roman Feiertagskinder ((19 19)37. Dort verliert der Gtrtshen Ulrich von 

Buçhow seine Frau h a  nach dem Tod des kleinen Sohnes an seinen Bruder, den 

leichtlebigen Spieler Achaz, der flir hm "das Leben selbst" rrptbentiert (FK 128). 

Wie im Verlorenen Kind ist es der Mann, der das Leid um den Verlust eines Kindes 

ohne psychische AusweichmOglichkeiten ni ertragen hat und letztendlich die ansonsten der 

Mtltkrlichkeit mgeschnebene Fibsorgeethik (filr die ihm Untergebenn) reprisensent. Wird 

jedoch Ssmvuas Guîsherr Christian durch die Obanahme 'weiblicher' Quatitaten ai einer 

aber-menschlichen Figur, so bleibt Keyserlings Ulrich Buchow ein nur d z u  menschücher, 

nach eigener Charakterisienmg "steifer Geselie" (FK 13 1). Keyserling IaBt keine seiner 

Figuren aber die anderen hinauswachsen - und Iat  den Roman nicht mit Urichs Einsicht, 

"0, wie er sie aile haBte, die da drau13en lachten und weinten und mit diesem 
grausamen, unergrûndlichen Dinge Leben wie die Kinder spielten. [...] Nein, 
er woilte das neue Leben kraftig annissm, mit der Kandare woilte et es reiten, 
er woilte der sein" (K 170). 

E d u d  von Keyserljng, Fei- Ein Roman und sechs Enahlmuzcn (F- 
Fischer, 1 987) 76-1 72. Sigle FK. 



Seine Frau Inna verkorpert das nitgegmgesetzte Prinzip. Schon ihre erste h f k n m g  

mi Text &kt dies ebenfâils unter Verwendmg des Verbes "spielen" aus: 

" Ach Gott, [...] wom Helden? Heute ist auch so e h  Tag zum Faichten. Uli 
kam schon heute ~chmiüag ni mir und sagte: Ich weiB heute nicht, was ich 
spielen sou', und wirklich, ich hgtte auch sagen k 6 ~ m :  Ich weiD auch nicht, 
was ich spielen soll'" (FK 78). 

Die W h e  ErsCheinmg Umas entspricht den fhgüen Frauenfiguren in Keyserlings 

Frühwerk. Ihr schmala blondex Kopf und zsrte Figur lassen sie aus der Perspektive ihres 

Ehemannes "Licht und kostbar" (FK 78,79) wirken, und sie ' h t te  die Gewohnheiî, wenn sie 

emgt war, ihre schlenke Gestalt an etwas ni st&en, [...] gleichsem um sich an &as ni 

ranken [...lu (FK 163). Die Konstellation einer hgiien, passiven Frauenfigur mit einem 

vitaleren mannüchen Gegeniiber behalt Keperhg auch im Spiitwerk bei - doch ist Uma 

weder asexueil noch kriWdich, sondern hat offenbar ohne erwahnenswerte Probleme zwei 

Kindern das Leben geschenkt. Man k8nnte hier von einer Banalisienmg der fkagilen 

Frauenfîgur gegenüber der tragischen Qualiüit der dekadenten femesfiugiZes des 

Fmwerks sprechen. Zudem ist ihr bereits der hortus concfz1sw des "Schlosses" entzogen, 

der den Rahmen Air die Frauenfiguren des Werkes von 1903- 19 16 darstellt: Das Gutshaus 

bietet keinen effektiven Schutz mehr vor den Fordenmgen der modemen 

Leistungsgeseilschaft und dem Eindringen des Alltags. 

Geëndert hat sich jedoch die Position der mannlichen Profagonisten in den nach 19 17 

entstandenen Texten: Sie werdai nun "unter das Gebot der Arbeit gesteiit" (Thom6 590) imd 

verlieren nicht mehr durch hpotenz (wie noch Doralices @licher Ehemsnn in WeZZen) üue 

jüngere Frau an einen virile= Gegenspieler, sondem durch eben ihre 

Leistmgwerpflichtung (wie Ulrich als pflichtbewuBter, vorsichtig rechnender Gutshm). 



beiden Konsteiiationen bleibt jedoch die Emtik bzw derni Einfor&rung durch die weibiiche 

Figia das entscheidende movens der Handlung. In Feiertagskider erfolgt jedoch nun auch 

eine direkte Konfkontation mit dem Aspekt der Mütteriichkeit. Eben die Erotik als die 

einzige lnna mogliche Konkretisienmg ihres Lebenshungers führt letztendiich dazu, daB 

Irma explizit auf ihre Mutterschafi vertichtet und die Tochter verlâBt: "Nein, sie sou bei cür 

bleiben, sie kt dir so M i c h ;  sie wird dich verstehen [...lm (VK 166). lhr Mann argumentiert 

hingegen eben mit der Unauflosbarkeit der Bindung zwischen Mutter und Kind: 

"Glaubst du, [...] der Mensch habe das Recht ader auch nur die M6@chkeit, 
solche Bande zu 16sen?" (WC 166). 

Bereits am Anfâng des Romans wird h a s  Mangel an mûtterlichen Qualitiiten 

deutlich gemacht. Sie wird als parteiische Mutter geschildert, die den bezaubemden, 

vertdumten Uli seiner pfiichteifiigen und weniger mit auBeren Reizen ausgestatteten 

Schwester k a  vorzieht. Sie bezeichnet UIi mit dem so possessiven wie exkiusiven "mein 

Sohn" (FK 78,81) oder "mein Uli" (FK 160). Gespriiche finden mischen zwischen Mutter 

und Sohn sowie zwischen Vater und Tochter statt, wahtend Kommunikatiodsversuche 

auBerhalb dieses Musters ins Leere laufen. Der ziirte, übersensible und phantasievolie Uli 

kann mit Thomé als Figur der literarischen Decadence bezeicha werden, die " a d  

Lustquellen festgelegt ist, die in der Zukunft nicht rnehr ni habea sind" (Thorné 59 l)? NS 

Uli sich bei einem SchiittschuhunfàIl verfetzt und in der Folge schwer erktanlb, leistet Irma 

Nachtwache am Bett h s  Kindes und wird von der An@ verfolgî, es "lauere etwas 

Entsetziiches auf sie, wo sie ging und stand" (FK 108), einer Angst, die so "unbeschreiblich" 

" Man vergieiche hierzu die optimistischere Perspektive in Beore und Mmeile, wo Beates Sohn als 
HofhmpMger gelesen werden kann und ttotz vqgleichbarer Motive m der Darsbllimg der Verbmdrmg 
&en Mutter und Kind (wie dem Tanz von Muüer und S o h  (FK 81, BM I O ) )  eine durchaus verschiedene 
Wertigkeit cntsteht. 



kt, da6 sie keine erl-den T h e n  finden kann. Aber "dennoch, als Frau Mülia um vier 

Uln kam, um sie abmMsen, [...] da war es ein k6stliches GeflM, den Kopf in die Kissen ni 

driicken und die Augen zu schlieh" (ibid..). 

Scheint also ninachst die Figur positiv besetzter mütterlicher FIirsorge 

naherzurücken, so kann sie dies nur eine begmmk Zeit h g  durchhalten. Dieses Motiv 

erinnert an die Figur der Martha im Vdoreenen Kind, die ( i i  Gegensab: ni ihrem Mann) 

ebenfalls trotz der ihnm Kind zugesto&nen Katastrophe Schlafzu finden vemag. Fiir die 

Figur àer Imia wird dieser Aspekt wiederholt: Auch nach der Beerdïgung ihres Sohnes ist sie 

in der Lage, "einen kgen, tramdosen SchIaf" ni schlafen, Der Schlafwird für sie zur 

Fluchtmoglichkeit: "[.. .] sie liebte jetzt ni schlafen, traumlos ni schlafm, denn die 

unwatvscheinliche und leere Welt um sie war dann fort, ganz fd' (FK 124). Diese Art der 

Bewaltigimg impliziert die Passivitlit sowie den ichbgenen Charakta des Leidens der 

Figur. Dies bestatigt sich, als mit der Ankimff Achaz' Irma sich "zum Schrnen wie zu einer 

Pflicht" exmalmen muB (FIS 127) und in Achaz bereitwillig "das Leben" wieder annimmt 

bzw anstrebt: 

"Gut, sie woilte ihm entgegengehen, ihm, der da hchelnd im Sonnemchein 
stand wie das leibhaftige Leben. Sie 8fbete das Gartenpfbtchen" (FK 128). 

Beachtet man die Bedeutung der enahlten Raumstniktur bei Keyseriing, so kt dieser 

kleinen Aktion des 6ffhen.s der Pfoite besondere Bedeuhmg ninmiessen: Sie weist auf das 

Romanende voraus, wo Irma Mann und Tochter & Achaz verlaBt und sich dan 'Zeben" 

nalier wahnt. Wahraid beispielsweise noch ftir Fas tde  in Abediche H h e r  das Erlebnis 

des Todes eines geliebten Menschen eine augenbiicksha& Erkenntnis des QberindividueIIen 

Lebens bedeutet'p, ist Imia diese Erkemtnis nicht niganglich - sie empfindet demnach den 



Schmm auch nicht als "heiligstes Erlebnis" (AH 136), sondem eben aïs mnehmend 

ungeliebte PBicht. Sie reagierî mit einer Hinwendung zur erofischen Verlockung, die Achaz 

gegenober dem Ehemann Ulrich reprSsentiert. Lrmas "graublaue Augen m e n ,  rmd ihr 

Gesicht nahm den hiibschen, strahienden Ausdnick an, den es zu zeigen pflegte, wemi es um 

sie her heii und heiter war" (VK 89), wenn Achaz in der N&e weiit. Achaz ist sich dessen 

bewuBt und genieBt es, "auf e h  weibliches Wesen pi wirken wie e h  elektrischer Fimke" 

(FK 95). Die erotische Spann~g wird erhaht drnch Lmias Valangen, " d m  Leben" aaher ni 

kommen, das durch den Friihling40 -tiert wird: 

"[..Jich will dani gehôren, niemand hat eh Recht, mich davon 
auszuschlieBen. [...] Was heiBt das, d e s  neut sich und schmückt sic& und 
ich werde s8uer in der Ecke sitzen und TrObsaf blasen, das wiil ich nicht" (FK 
1 17). 

Auch fi diese erotisch disponierte Mutterfïgur geht es also weniger um den neuen 

Partner an sich, sondem um dessen physische Anziehungslcraft. Die Figur der Ima gehort in 

jedem FaUe zur hier behandelten Kategorie 'dinieMer' Weiblichkeit nach Weininger. 

Dies ist damit ni begriinden, daB einer gnmdsatzlichen emtischen Bmitschaff bei 

Weininger grokre Bedeiuung beigemessen wird als dem tatsâchlichen Volhg 

ehebrecherischer oder promiskuitiver Sexualitat. Die AnPehungskraff des -chen 

- -  

" Vgî. AH 136 (nach dcm Tod Dietz von Egloffs, Fasimies Gcliebtcm). Sendlgigeer behandelt Dotalice 
in WeIZen, Feswde in Abediche HGuser iaid schli&lich Irma in Feiertagskidem als Figurcn e b r  W g e n  
Kategone, ririmlich der Fmuenfigmn, die &en Ausbruch aus dem Schiltparmi versuchen und dem 'Leben' 
at~trtben. E n  Vergieich zwischen Doralice inrd Lmia bietct sich an, doch Faseade ist als Figur schm optisch 
auders angelegt, da sie für den dckadcnten Lebtmann Dica eben das Zebcn' ah cinniche, sichere 'Sache' ai 
xepkatim haî und in einm Grade aktiv (wem auch durch den vo%tfmten 
Wdbcstimmt) ai handein mistandt ist. Ibr Leidcn am Nicht-Lebcn ist also andaa QualitM. Auch fimgiert 
sie ain&md kes  alrtiven Mit-Leidens in hoherem Grade als Sympaîhicâr&a, als es für die meisten anderea 
Figuren im Keyserlingschen Werk ai sagen ist. 

'O Die Vcrwmdmg von Lebenssymbo1en wie Wssscr, Land, Wdd, Frllhüag. F8nwind ist in KeyserIings 
T-en immer wieder zu finden (zu diesen Motive im Tsirfe der Ennncklinig des Keyseriingschen Werkes S. 

Sendlinger 172). 



Gegenspielers bedeutet für die Figur dessen Zugeh&igkeit zum Bereich des "Lebens". Irmas 

Werten aufdas Zeben1 ist das Warten, das den dekadenten Figuren im Wak Keyserhgs 

mgeschrieben wird: "Dabei ist dieses Warten von der standigen h g s t  begleitet, den eigenen 

Einsatz im Spiel des Lebens ni verpassen" (Sendiinger 195):' Die Konstellation eines flir 

den Alltag und das "Tm" optierenden Mannes und einer dem Asthetiszismus verpfichteten 

Frau kt nicht neu in Keyserlings Werk ." Doch muB Uber Sendlinger hinausgehend eine 

deidliche Entwickiung kollsfatiert werden: die weibiiche Figur nimmt in Feiertagskindet 

einen deutiich negativen Cbarakter an bezeichnenderweise werden Irmas pub1aue Augen 

im Moment der Erregung und der Erwartung des 'Lebens' "stechend" (FK 164). "greIlblaul' 

(ibid) und "metallisch" (FK165) - deutlich negativ komotiert, wahrend Keyserling in den 

vorangegangenen R o m e n  seinen Enahler die charakteristische Position scheinbar 

wertfieien Enahlem beibehaiten Mt.  Die F i g m  der Paar-KonstelIation stehen hier flir 

polare Auffassmgen des Zebens'. Ulrich steht hier tiir eine rationaüstische AuEassung, die 

das Leben hgmentieren zu konnen verrneht, um es handhabbar ni machen ("jetzt muBte er 

Am deutLichstem kommt dies in WeZIen ami Ausdnick - vgL d m  die Diskussion Hans/Dorali=, W= 
47 und UlrichlInaa, FK 123. 



um ein news Stück Leben klimpfen", FK 170). Imias passiv bleibender Lebenshunger 

bingegen mach sich nicht am Bild der Kandare imd des Kampfes, sondern an Begnffen wie 

'Friihling' und Weiie' fest: 

"Achaz batte gesagt, nm werm das Leben uns wie die Weiie im Seebad 
hochhebt, dami ist es des Lebens wert" (FK 105). 

Aus Imias Perspektive gesehen, muB der Begriff des Lebens hier vage bieiben, wie 

es der Eigur entspricht. 'Zeben" bedeutet für sie nur das Gegenteil ihrrs alltaglichen 

geregelten Tagesablaufs, wird also von ihr ex negativo defïniert. Dieser Lebensbegi kaon 

sich innerhalb ihres Lebensentwurfes nur als emtisches Ver1angen konkretisieren. Wahrend 

jedoch der Autor selbst irn E s ~ y  Ober die Liebe (1907)U noch d m  Eros die Macht der 

momatanen Erweitenmg des individueiien Lebens zuspricht, k6nnen seine Figuren des 

Spatwerks dies nicht mehr dsieren.  Auch von einer anderen - wiedenun Sime1 

pardelen - zentraien These des Autors rûckt iosbesondere die Figur der Imui ab: 

"Die Sicherheit und die stets bereite Bestimrntheit im Fûr und Wider legt in 
das Leben der Frau eine Ganzheit, die dem Manne fehlt, der der Welt eine 
verstandesdige Wirklichkeit adbvingen wüi und sie dennoch mit 
Zweifeh iunstellt, der immer wieder den Faden, welcher ihn mit ihr 
verbindet, neu ankniipfen muB" (mer die Liebe 132). 

Imia zeigt irratiode ZQe, die jedoch keinesfàils im Dienste einer Utopie von 

Weiblichkeit stehen. Sie beftihigen vielmehr die weibliche Figur ni einem Egoismus, der sie 

sogar die Mutterliebe (in Ober die Liebe noch als "unegoistischa, subluniertester Ausdnick 

weiblichen Wesens" gepriesen (137) und als eigentliche Liebe, die Schmen und Lust 

akzeptiert, gesehen) gar nicht erst entwickeln IaBt. Hier weicht Keyserling also vom Modell 

der ergiinnmgstheoretischen Gnmdannahmen wie von seinen eigenen Wheren 

a Eduard von Keyseriing, "Ober die Lieben, Die Neue RundsChau 18 (1 907) 129-1 40. 



Darstellungen fhgiler, UnailWgÜcha Mutterfigura ab: Irmas mengelmie Mûtterlichkeit 

wird nicht mehr mit einer in Formalitat erstanten Eniehung und Umgebung explizit erktaa, 

viehehr wird von der Instanz des Enfihlers durch die Vmendung negativ komotierter 

Adjektive eine subtile, im Keyserhgschen Werk ungewohnüche moralische Venirteihg 

dcr Figur vorgenornmen. 

Zeben' als Kontinuum bedeutet hier also weder die ehtihte Seinserfrib.rung der 

Lebensphilosophie (des Auîon) noch IITMS vage Sehnsucht nach verstarkter Reizerfahnnig, 

sondem den RückgrB auf die natürrlichm AbBufe - die Uirich als typisch Keyserlingsche 

Figur zwar erkennt, derni Unverinifteltheit ihm jedoch adgrund seines hoberen 

Refiexionsgrades nicht mehr zugWglich sind; 'Denken" und ''Leben" sind also in dieser 

SA ais ~ontrast geseta. 

6.5. Die Mutter-Hure 

Zum Schld3 sei noch auf auf eine Variante des Motivs hingewiesen, in der die 

Weinlligerschen %le1 dm Weiblichkeit am drastischsten in einer Figur nisammengefaBt 

sind. in Emst WeW Erzahlung Hudin (1923)* ist die Mutter-Hure am weitesten ins 

Pathologische getrieben und der Erkliirbarkeit entzogen, wahrend man bei den bisher 

behandelte Figuren eher von einem pathologischen Rest sprechen b. Hodin ist die 

Geschichte eines melufachen Morders, die wie bereits mehrere Texte des in dieser Arbeit 

behandelten K~rpus'~ in den Kontext des Interesses an Psychopathologie ni stelfen sind, wie 

es in den Zwenziger Jahrm beispieisweise ai der von Rudolf Leonhatd herausgegebeaen 

-- - - - -  - 

Ernst Weii3, " H e  Die Er;rshliaineq (FrankfiPt (Main): SuMramp, 1982) 12û-154. Sigle: H. 

" SO Dm vetlotene Kindund Der Fatl M m .  



Reihe AuJenseiter der (;esell.~chajii~ ausgedrückt ist  Der Text set2 mit dem 

Kriminalbericht ein. Der zweite Teil des Textes macht den E d e r  nun nmi Herausgeber 

von einem Text Hodins, der dam ohne weiteren Erzahlerkommentar den SchluB der 

ErzBhlung darstellt. Dieser zweite Teil sol1 in unserem Kontext den Schwerpunkt bilden, da 

hier die Figur der Mutter Hodins in zentraler Rolle ins Spiel kommt. Der Erzahler envahnt 

sie nur kun, wenn er im ersten Teil der Erzahlung den biopphischen Hintergnind skizziert, 

den der Arrt und die Justizbehorden ni erforschen trachten. Der Vater Hodins kommt 

demnach einige Jahre nach seiner Heirat mit einem "schlecht beleumundeten Miidchen" (H 

134) in eine Irrenanstalt, die er nur vorübergehend wieder verla0f "[ ...] um endlich doch 

wieder in der Irrenanstalt untergebracht zu werdeq wobei die belastende Ausage seiner 

Frau Angela [...] eine groBe Bedeutung hatte" (ibid.). 

Die Frau geht einem "nicht naher zu bezeichnenden Geweràe nach, jedenfalls lebte 

sie nicht von ihrer Hande Arbeit" (ibid.). Der in Widerspruch zu besagtem Gewerbe der 

Figur stehende Name 'Angela' ist als bewuBt gesetzter Kontrast zu sehen, da der Name des 

Vaters nicht e ~ h n t  wird. SchlieBlich verzeichnet der Erzahler lapidar ihren Tod an 

Kehlkopflahmung (ibid.), ohne einen FremkinfiuB ni erwâhnen. h Hodins 

Bekemtnisschrift wird die Mutter nir Figur, aus der sich die gesarnte Entwicklung Hodins 

zum schizoiden Morder erkliiren soll. Das zentrale Motiv bleibt fur ihn, daB er "danach 

hungert, sich selbst zu entgehen, seine eigene Mutter ni vergessen" (H 145): 

"Begreifi man es, daO ein Sohn nur aus dem Fleisch seiner Mutter, nicht aber 
aus ihrer unreinen Seele hervorgeht, da8 er sein amseliges Leben, und sei es 
unter den schwersten Opfem und Mtlhen, rein erhalten will und es doch nicht 

a ZU zeitgenossischen hBeningen vgl. Richard E h g e r ,  " A u B d t e r  der Gesellschaft," Die sch6ne 
Literatur 28 ( 1 927). H. 6: 249-257; sowie Kurt Tucholsky, *hBenseiter der Geseilschaft," Gesamrnelte Werke, 
Vo1.4, Hg. Fritz J. Raddatz (Reinbek:Rowohit, 198 1) '59f. 



kann, wenn ihn diese Mutter, unrein, ich sage es, wie Sie kt, immer verfolgt 
und ihn mit dem gaazcn Umat ibres lestemaften Lekas vergittct?" (H 146). 

Die Muttdgur, "die weder Mutter noch Gatein ist" (H 147), geht bis nn iazeshi8sen 

Fordenmg an den Sohn, der nur noch die M o r a t  sieht, um sich von ihr ni befkeien: 

"Liebt einer den Menschen, verrucht wie der ist, von Anbeginn, so m d  a ihn 
t6ten oder das Beste in sich selbst" (H 148). 

Der Text wechselt hier vom Kriminalreport zum AssoP,tio11sfluB, ohne derdiLlgs 

formai. etwa durch Adgabe der kompletten Syntax oder entsprechende Stilmittel nmi 

inneren Monolog ni werden. Die Brüche und Sprünge bleiben aufdie Utsebene  

beschranld, was die Spdtung der Figur in gebildeten Akademiker und triebhafk, geistig 

gestorten Verbrecher widerspiegelt. Der Text endet mit Hodias Beschreibung seiner 

Ermordung der Mutter, ohne die anderen, im Kriminalbericht bezeichnaen Morde ni 

erwahnen, so daB diese als  Wiederholung bzw. Imaginîerung des einzig intendierten 

TBtungsaktes gelten müssen, begr[hidet mit der Figur der "furchtbare[n] Frau, die mir d e s  

F i l r c h t b  k s  Daseins vererbt hat" (FI 153). Hodin Peht immer wieder den Vergleich mit 

Jesus ais 'keiner Mutîer Sohn' h e m  (H 143;146; 148) und setzt seine eigene "Reinheit" 

gegen die ni übewindende Mutter, wobei er die Strafe antizipiert, da er "seine Reinheit (iber 

das Leben und Tun, die Emphgnis und das Ge- seiner Mutter gesteiit" hat (H 148). 

Hodins Mutter mcheint damit als eine von vornherein amoraiische Frau von Weiningers 

Kategorie der woiiüstigen Dime, der der "Koitus Selbstzweck" ist (GCH 304). Die 

m d t t l i c h  sexuelle Frau wird als "Krankhe-erintd7 gesehen, die den Sohn vergif€et. Ihr 

Tod rnuD daher als "expressionistische Kopplung" von ErlOsung imd Mord gedeuîet 



werden? Die ~utter-Hure~~ kann "nie ganz rein" werden, so da8 dem Protagonistem "nur 

die Tatf', ,rich: der Mord, bleibt (H 147). 

Auch in diesem Text wird interessatltenveise der Begriffdes Lebens mS Spiel 

"[ ...], habe ich doch noch, v d i n  am Aknd, [...] mein unbandiges 
Lebensgephl bis in rneine 1- Adem rauschend empfimden, aber nrm ist 
ein anden H m  und spieit mit mir bis zur Vcmichtung. Nur um der 
schnoden Welt und dem Tode liberlegen ni sein, morde$ der Mensch, wenn er 
nicbt, um der schnoden Welt imd dem Tode liberiegen m sein, in Woiiust und 
Liebe zeugt" (H 151). 

Die Mutterfigur repribentiert d e d o l g e  d a  bedtiosen Wülen' im Sinne 

Schopenhauers, wahrend der MOrder-Sohn durch den Mord seiner gattungsgebundenen 

Triebhaftigkeit m entgehen, also ein 'hiiheresr Leben m ernichen trachtet Es geht ihm dabei 

keinesfalls um Recht, sondem um "Ruhe" (H 149) durch das enwtige Oberwinden 

triebhafter S e d a t .  Die Macht des Sexus wird gerade durch die hhetik des HaBLichai, 

der alternden Hure, noch einmal hervorgehoben: Die asthetische Lust wird eliminiert, un in 

der Reduktion auf rein sexuelle Lust die Figur ganz in den Bereich dw Triebes ni plazierrn. 

Was bei Weininger ebenfalls explizit als "lhrwinden d a  Sexualitat" (GCh 465) 

gefordert wird, ia in WeW Text in den Totungsakt übersetzt, den in Gertnid K o h  ni 

Beginn dieses Kapitels diskutiertem Roman Eine judische Mutter die Figur der 'wolliistigen' 

Mutter sich seibst ais suipdalen Siïhetod zufügt, der ihr Leben mit der Vision ehes 

'h6heren1 Lebens enden l a .  Emst Wei@ gcundsatzlich und jenseits psychoIogischer 

" Margarita Pazi, "Das Todcsnotiv bei Ernst Wei&" Ernst WaB, HgfIeinZ Ludwig Arnold (Mûnchen: 
Vulag text und kritik, 1982) 59-66. Der Mord an einer woiiastigen Frau wieddolt sich bei WeiB auch in den 
Ramanen Feuerprobe (1 923) und Georg Lethwn (1 93 1). 

Hier nicht ai verwechSeIn mit dem Topos der 'miitter1ichen Hure', die ais Wimschbild finigiert, das 
die Aufspaltimg zwischen Sexus und Fürsofgeethik IlberWinden soll. 



Erklannigsmuster amoralische Figur, die ann AbschluD dieses AbschnitLÎ betrachtet wurde, 

leitet bereits Uber ni der Kategorie, die im folgenden behandelt wgden SOU: auch die 

mnoraIischen Artiktinnen werden wie WeiB' Mutter-Hure Angela Albsran an der Peripherie 

modemen bürgeriichen Lebens angesiedelt, auch ihr Charakteristikum ist die M t - l o s e  

Amoralitat. 



7. Die amoralische Artistio 

Wie in der Einleitung zu diesem Themenkomplex bereits angesprochen, ist die 

Kadegorie der 'amoraiischen Artistin' von drei verwmdten Konzepten abzu~efze~. Zum 

ersten ist hier die femmefbtde ni nenoen. Das "Riitselraten um die geheimnisvoIIe, nicht in 

Besitz zu nehmende Frau, die durch ihre 'Aura' fesselt und durch ihre Abgründigkeit 

erschreckt" (Hilmes X) wird bis ni einem gewissen Grade auch in den hier behendelten 

Texten weitergeraten. Doch die 'klassische'femme fatale wird immer wieder mit dem 

Adjektiv "damonisch" beschneben (IIümes W, XilT) und ist durch eine flir ihr manaüches 

Gegeniiber im wahrsten Sinnes fatale Übe~a1ti~ungssituation chankterisiert: 

" Die Femme Fatale lockt, verspricht und entzieht sich. Zurûck bleibt ein 
toter Mann. Im Spannungsfeld von E m s  und Macht gedeihen WoiIust und 
Grausamkeit, entstehen blutige Bilder der Liebe" (Hümes XIiI).  

Die in dieser Arbeit verwendete Kategorie der arnoralischen Artistin hingegen ist 

demselben ideologischen Projekt wie die femme fatale zuzuordnen, besitzt aber weder die 

dhonische noch die fatale Qualitiit eines Satansweibes mehr, so daB das mannliche Subjelct 

ihr leichter ni widerstehen und seine Integritat ni wahren mistande ist. Dies kann entweder 

vom Protagonisten selbst geleistet werden oder gleichsam stellvertretend von ehem ihm 

ergelmen Freund - in jedem Falle bleibt Erkemniis dem Bereich mannlichen Denkens 

vorbehalten. Wahremd Hilmes derfemne fatale noch "eh gewisses subversives Potential" 

zusprechen  ka^, da mit der Darstellimg dieses Typus den "Nachtseiten der Sexualitat und 

des Weibiichen Raum gegeben" wird (Hilmes XW), ist das f ü ~  die in diese Abschnitt ni 

behandelnden Figinen nicht mehr rntjglich, da die Bds ienmg sie wieder dem reinen 

Negativbild von Weiblichkeit, eben der Dîme', naherbringt. 



Zum zweiten ist hier b e d t  die Bezeichnung "Artistin" gewahlt worden, um eiue 

Treflflung vom Typus der KIinstlerin vomnehmen. So zeichnen beispielsweise Gemard 

Hauptmann, Ernst WeiB und Jakob Wassemiann Figincn, denen der Rang einer K[instlerin 

zugesprochen wi~ci, als androgyne Gestalten, was sie implipt einer (in der Tradition der 

Erganzuogstheonen mamilich gesehenen) "ObjeWvierbarkeitn (Sinimel) ihmx kuitureiien 

BeMge naherbringt.' Weininger formuliert noch dedicher, daB " d e  mit einem gewissen 

Recht beriihmten und geistig irgendwie herausragenden Frauen [...] ste& zahlreiche 

m3lnnliche Ztige" aufweisen (GCh 80). Die Artistin hingegen qwiisentiert sexuatisierte 

Weiblichkeit ohne Sublimierungstendenzen. 

Zum dntten repraSentiert die verführerische, amoralische Artistin denselben 

provokativen Reiz wie die Darstellungen der Prostituierten md ist bei Absenz der 

reproduktiven Fimldion ebenfalls als Gegenbild ni mütterlicher Weiblichkeit ni sehen. 

Doch reicht die Kategorie der Rostituierten nicht aw, um diese Variante sexualisierter 

Weiblichkeit aubmehmen. In unserem Zusammenhang ist die Einfühning einer Kategorie 

der amodischen Mstin sinnvoll, da sie die provokative Fuakfion der literarischen Topoi 

' Gedacht ist hierbei vor allem an K a u p ü ~ ~ ~  Anja in Buch der Leidenschqfi, Hg. Ulrich L a d a c h  
(tntstanden zwischen 1905 bis 1929; nstmals als Ehzeiausgabe erschimez~ %etlin: Fischer, 1930; repr. 
Mûachai: Ollstein, 1993). WeiB' Fraaziska im gleicbnarpigen Roman (1919; Ersl fbq 1914 mit Franz 
Kafka gememSam konigiert) und Wassennanns Luix Dercum in Ladin und die Se* Die Violinistin Anja 
wird als pl3, mit "entschlosseaan Btick" und "feste[m] HBndednickw geschüdcrt (ML 36). Iare Schrift 
eslpfÏndet der Erzghec als dchtem, ja "mhdich" (BdL 29). Dclinoch ist sic k e k m c g s  -Il, sondeni 
-kt viehehr Leidenschaft im I&Enahfer des Romans (BdL 42) und reprgserrtiert îùr diesen "Liebe jenseits 
bûrgcrlicher Moraln (BdL 51). Franpska wird noch deutlicher der Problematik des Verhilltnisses des Kiiuders 
ar Lcben und ûesilschaft zugeordntt. Heimich Mann haüe 1904 mit dcr Novelle Pippo Spano einm neuen 
K I f o s t l m g e p r a g t ,  der Fredhdt und Haltlosigkeit dts K W e r s  mi Leben thcmnti.9jert - Elernente dieser 
Aufbsung von Kihistlertum Iassm sich auch in WcW Franziska finden, die au@nd bmenx Vnrinsamtmg 
zur Mugk fiadct und iiPe Karriat als PianistM "kalt bis zur Hgrte" verfol@ (Fr 25). In der Bmehung ai dem 
schwgchlichen Erwin "verlm sic sich an ciac Ho5rm& sie, die Mgnnlichc, gab sicù einem Gefahl hin" (Fr 51). 
Auch Se b l a i  atso pas "groIkn, glûhenden Gtfahf" fahig (Fr 78). Wassemianns Schauspielerin Luise kommt 
dem Typus ciner u n c k & & a & ~  amorafischen VerfUmh d e r ,  &ch ts ist ihre gro& Begabmg, die die 
EdhlamsranZ von einer m oralischen VQ\Pteilung abMt und der Fiur cinc eigene Art der inîegrim zugestcht, 
die den amoralischen Artistimien im Wetk des gleichen Autors durcbaus versagt bleibt. Auch Luise wsht 
ciemdiolge androgyne Ziige a& sie bcsitzt eine "dunkie, eigarwinlich belegte Stimme", einen festai 
HPbideQuck (L 139) und geh, die Htlnde "auf cien Rücka gel@ wie ein Mannm, auf und ab (L 141). 



der Matnsse, der Schauspielh und ebea der 'Hure' vezeinigt, ohne notwendigernteise wie 

der Topos der Rostituierten sosiales Provokationspotential zu teprasentieren. Denn 

wahrend die Figur der Prostituierten seit dem 19. Jahrfiundert auch mit Biick auf sozide 

Depravierîheit und medizinische Erforschbarkeit gelesen wurde2, erlaubt die Kategorie, die 

wir hier die der amoralischen Aaistin nennen, den Autoren Darsteilungsmd, die sozusagen 

unbefbgen ohne Umweg Uber den medipnischen DiskuR oder btbgerliche 

Wiedergutmachungsphantasien direkt auf die nachromantischen Konsthtiombedingungen 

des Konstrukts fataler Weiblichkeit ais Urbild ambivalent besetzter Sexualitat zuriickf"uhren. 

Sie entsprechen Weiningers Begriff âer 'Dime' in den entscheidenden Pimkten der 

Amorditlit und der theatraiischen Verschleienmg als Lebaisprinzip. Dieser leate Abschnitt 

stellt eine Kategorie vor, die weniger offensichtliche ParaIlelen mit Weiningers Komtrukt 

aufweist, doch gleichsam eine Weiterjihwzg seiner Grundgedanken unter den 

VorauSSefzungen radikaler werdender Rationalisierungsprozesse darstellt und somit die 

eingangs fomiulierte These bestatigt. Es ist dies im Sinne narrativer Kontinuitat, nicht 

unmittelbaren oder gar exkiusiven Einflusses von Weiningers Text ni sehen. 

In Jakob Wasssennanns Eisel Andergut finden sich gleich mehrere solcher Figriren, 

die als Katalysator fIir Schritte in der Entwicklung des jungen Protagonisten bgieren. Im 

zweiten Teil des Romans, der neben dem Arzt und Seelenheiler Kerkhoven nua auch EtzeI 

Andergast ins Zentrum des Geschehens bringt, sind es solche Fmuenfïguren, die das 

u l u t i v e  Andere rationder objektiver Analyse repraSentieren, für die Etzel zm4ichst steht - 

- - - 

"Die Dime hatte sich aufdie Tagesordnung des fiber-~chs gescbmuggelt" (Gay 377). VgL Matlock 
zur entscheidenden Roile hsbeso~ldere d a  ~ 6 s i s c h e n  Psychiatrie in diescm Z~~c~vnmenhang. 



sie wmlen Etzels "eisige[r]" R a î i d t a t  (EA 296) kontrastiv, doch keineswegs positiv 

ZUIlsichst tnn Jessie Tinius auf, als "Artistin mit bürgerlichen Ambitionen" (EA 294) 

eingeführt und so fur den Leser von vornherein au&rhalb bürgerlicher Erwartungen gesteîlt. 

Jessie spielt im kompiizierten Gefiecht der Wassemamchen Figunnkonsteliation eine 

kleine, aber wichtige Roue. Sie ist die Geliebte des Abgeordnetensohnes Roderich, der 

jedoch der Tanzerin Emma Sperling vedillt und sich in einem A m  von Weltschmem 

erschieBt, womtiQiin Jessie ihrerseits ehen Setbstmordversuch untemimmt. Dies Whrt den 

ersten Kontakt zwischen Etzd Andergast und Kerkhoven herbei, als Etzel ais Freund der 

Familie des jungen Mannes den b i t s  als Heiler bekannten Joseph Kerkhoven hinzuzieht. 

&ser erweist sich als imstande, Jessie von h r  Todessehnsucht ni befkeien. (Etzels 

bewmdernde Faszination fliM mm engen Kontakt mit Kerkhoven und leîztendlich ni der 

(bereits diskutierten) fatalen Beziehung ni Kerkhovens Ehefau Marie.) Die unbedeutende 

Artistin, deren genaw Tatigkeit nie nu Sprache kommt, wird als Vertreterin eines 

"verbreiteten Typus" @A 295) bezeichaet, was sie für die in diesem Abschnitt 

vorgenommene Untersuchimg nochmals relevant macht: Zudem gibt diese Zuordnung aus 

der Penpektive Etzels dem Enahler die Gelegenheit, in einem in Klammem gesetzten 

Kommentar daraufhinnrweisen, d d  es "kein geringes Erfhbnmgsmaterial war, das den 

Zwanzigjahngen ni derlei Erwiigungen und Unterscheidungen führte" (ibid)? Etzel ordnet 

sie auch in sexueiler Hinsicht mit entsprechender sowedher Hmbiassung eh: 

"Ais Weib war sie mit ihrer Mischmg von Gewitztheit und Unschuid, 
Zynismus und Ophelidmfügkeit nicht ohne Reiz fûr Neulinge" (ibid). 

Es afolgen keine weiteren Enshlerkommentare, was diese Figur befnW SQ daO der Leser auf die 
Pcrspektivc der Titelngur beschrtInkt bleiibt, also eine &ruationsinadaquate Informationssituation hergestellt 
wird, 



Wichtig an der Figur ist die Verbindung des ArtiMeUen mit dem sog. "Naturhafh" 

(EA 295). Sie wirâ als unscheinbare (EA 293), doch exotische Erscheinung mit "feuchten 

Malaiiimen-AugenW (EA 295) bescbrieben, ohne aber emtische Macht zugesprochen zu 

bekommen. lhre "beschrrinkten Veïstockiheiten" und der "enge[ ] Lebenshorhnt" (EA 294) 

disqualifizieren sie als ebenbtirtige Partnerin fûr den rationalen Schiagabtausch mit der 

Titelngur? der sie nur ihrr "natrimaffe Oder volksha& Art, die Dinge a11zuschauen" (EA 

295). entgegmnisetzen hat, was, wie gesagt, ihrr Ftnikticm im Text ausmacht. Sie dient als 

Katalysator für durch diesen Gegeasatz ausgelOste Reflexionen des miindichen Subjekts; 

Reflexionen, die Etzd ni einer 'Xraftpmbe" mit diesem Gegenmodeil veranlassen - "dessen 

Sinn sie aiierdings nicht verstand" (ES 297). 

Die schon erwahnte TanZerin Emma Sperhg, genannt Spatz, spielt eine ahnliche, 

jedoch der Kategorie der femme fatale starker angenaberte Roiie. Sie begegnet dem Leser 

mtmals durch die Augen der zweiten zentralen Gestalt des Romans: Joseph Kerkhoven. 

Wahrend Emma ihm w o r  als "junges Madchen [...]. Blutjung. S a .  Und so phantastisch 

es sich anh6rt bei dem aiigemeinen Zustand, umchuldig wie der neue Tag" bescbrieben 

wurde (EA 341), komgiert er diese Sichtweise bei der ersten Begegnung mit Emma 

unven[igüch. Er erweist sich damit ah immun den V e r f i i h n m g s u  der amoraüschen 

"Die hat was, nicht zu leugnen, dachte Kerkhoven, ich würde vor ihr aufder 
Hut sein, [...] und aufalles eher bauen ais auf due U~lschtiicL. ." (EA 343). 

Auch die im Unterschied zu Jessie "b'idhIibsche, sehr damenhafi &kencien Emma 

@A 343) hat etwas Exotisches, "Sphmxhaftes" in ihrer Awstmhlu11g. W h d  bei Jessie 



das "hfhntilew ihm Erscheinung (EA 293) die erotische Ausstrahlung gleichsam 

zurûcknimmt, ist es ôei Emma das Element des Stereotypen, das die gleiche Funktion erfilllt: 

"Aber Kerkhoven sah, d& das Lkheln bestandig in ihran Gesicht war, das 
sonderbarste stereotype IKcheh, das sich denken lieB. Die Augen [...] hatten 
einen langen saugenden sidichen Biick, das Lacheh wohnte wie bei det 
Mona Lisa in den iiuBersten Winkeln des Mmdes, der dadurch etwas 
Feszinierendes, Sphinxhaftes bekam, und auf den Wangen zeigten sich, wie 
mit einem Instrument ausgehahlt, zwei unverhderliche mbchen" (ibid). 

Emma ist ais %taie' Partnerin gleich zweier ais hochkompiex geschiiderter 

mannlicher Figuren in die Figtirenkonstellation eingebunden. Ihre erotische Wirkung auf 

den sensiblen und behiiteten Sohn aus gutem Hause wurde bereits angesprochen. 

Kompliperter ist eh a n h r  Hancüungsstrang, der Wied- Etzel involviert. Hier IaBt sich 

Emma ais "Lockvogel" für eine politische Intrige gegen den mysteriosen Jürgen Lorriner - 
eine schillernde Figur zwischen ailen poltischen Lagem, ni dessen Anhangern zeitweise 

auch Etzel gehart - gebrauchen, die ihn aller Integritiit beraubt. Wiihrend Lorriner m o r  

seuierseits, von "sturrm Vernichtungstrieb" motiviert, die Existenzen seiner zahlreicher 

Geliebten, "lieber sympathischer Dutzendpersonen", ni zerstoren vermag (EA 426), so 

" [...] auf seiten Loniners war eine unsinnige, geradeni verr[lckte 
LeidenscM im Spiel. MMe der b i g e n  Eroberungen und der 
GleichfEIrmigkeit der Abteuer, die seiner trtib md unruhig flackemden 
Sinnlichkeit keine neue Nahnmg mehr gab,war ihm Emma CLanZprin! 
Künstlerin!) wie die Erscheinung a u  einer anderen Welt in den Weg 
getreten" (ibid). 

Wird Loniners fatales Tm noch mit einer tragischen Biographie und aus dem 

politischen Kontext der Zcit erklart - der ErdIhler sdiiebt eine biograpische Skizze e h  und 



betont die Rolle der Mutter ais blo0er "Schatten" @A 391403; 393) - so bleibt die 

Korruptheit und Amoralitat Emmas ~11erkiiirt. Starker noch als Jessie T ' iu s  sind in dieser 

. * Figur die Charaldenstlka der 8moralischen Artistin ausgepr&$. Sie ùann keiner saialen 

Schicht mgeorQlet werden, ist jedoch "geseilschaftlich streberhaft" (EA 426): 

"So widcrwtlrtig ihr der Gedanke an eine Ehe ist, ehen ûrafen ni heiraten 
w5re sie nicht abgeneigt Rimitiv. Aber solche GeschOpfe sind primitiv" 
@A 424). 

Wie Jessie (EA 294) ais eine von "solchen Gesch6pfenN bezeichnet wird, wird auch 

Emma durch die oben zitierte Fornulienmg zum einen ais Typus , zum anderen als 

tragische QuaÜtat zugesprochen wird. In eingemgten Enghlerkommentaren, die sonisagen 

Hintergrundmaterial fiir die ablaufénde Handlung liefem, wird Emrnas Wesen keinesfds 

Gegenstand psychologischer Erklanuigsversuche, sondern negativ getonter Beschreibmg. 

Der ErztOier arbeitet dabei mit Begriffen, die das ethnisch Fremde negativ assoziieren. 

Emmas 'Unordentlichkeit ist einer Zigeunerin wi]rdign (EA 423), und es wird ihr vom 

Enahler eine "negerhafk Putzsucht" mgeschrieben. Ihn "Gesetzlosigkeit" bestatigt ihte 

Position am Rande der Gessllschaft (ibid). Emma schenld nur "au  GroBmannssucht und 

Gedankenlosigkeit" (ibid). Ihr Gegenspieler Andergast hingegen, der "sich aie ganz gibt, 

sich h r  in der Hand hat und so schnell de&" (EA 371). gibt in materielier Hinsicht 

groBzi@g, "ohne ni rechnen" (EA 448). Emma liebt die theatdsche Verstellmg und 

Inszenimg, wahrend sie "sonst keine Passionen" kennt und von Liebe "nichts Mt" (Md). 

Eines der wichtigsten Merkmaie amordischer Weialcbkeit ist hier gam im Sinne 



Weiningers gebtaucht: die Lüge bm. Unmhigkeit zur Wahrheit. Etzel erkennt in Emma die 

't~erkarperte Lûge" (EA 466): 

"WeiBt du demi nicht,[ ...] da8 Emma eine verworfene kleine Bestie ist? Eine 
Person, mit der man aber das was anstandig und was gemein ist gar nicht 
rechten kann, weil ihr das UntmcheidungsvermOgen fehlt [...]?" (EA 471). 

Aus Geldgier IaBt sich "das unwiderstehiiche HiIrchen" (ibid) schlieBlich darauf ein, 

die Lorrher k o m p i e m d e  Dokumentenschieberei ni inszeaieren, um seine 

leidenschaftiichen Avancen in der Folge hohnvoil abzuweisen und einen Ha0 gegen ihn ni 

iiuBern, den der Enahler als "nicht ganz vetstandlich" und irrational einstuft (EA 426): 

'Th war ja nichts nileide geschehen, ihm hatte sie M d  zugefli%, und im 
O b e d ,  nicht nur indem sie sich ihm in einer Weise verweigert hatte, als 
w&e sie ein imnahba~er Engel, sondem auch dadurch, daB sie (...) ailen 
Widerwillen vergessen hatîe, um sich nir Delila hermgeben, die euien 
unbequemen Simson entmannt" (ibid). 

Der verworfene Lorriner bïeibt aiso -de, geistige wie sinnliche Passion ni 

empfinden und sich somit d s  tragische Figur zu qwiifkieren. Emma gegenfiber erweist er 

sich als integer und venveigert die Enthiillung ihm Beteiligmg an der Betrugsaffe, deren 

Konsequenzen ihn in den Wahnsinn treiben: 

"Zorriner hat es nie mgestanden, mit Hebeln und Schrauben hiitte man es 
nicht aus ihm herausbringen kOnnen, f3r den war sie ja ... weiB Gott was... die 
gmk Astarte. .. da kuschte er... nahm alles hin, wie ün Knecht, ihr S8ldner.. . 
nur zum SchluB wüxgte es sich eus ihm heraus ... da konnt er nicht mehr ... das 
mut3 man erlebt haben..! " (EA 471). 

Emma gewinnt Si- also nur aus der Per~pektive des mamilichen Subjekts, 

um sie begdfiich ni fassen (wie in ahnücher Weise schon für Kolmars JMdche Mutter 

diskutiert). Anders als eine gro& femme fatale hingegen verliert Emma an 'dffmonischer' 



Quaiitat dinçh die Konfkontation mit der "eisigmn Geistigkeit Etvl  And- (EA 296) 

und wird durch dessen Uberiegenheit iteder in den Raum der Banalitat verwiesen, wie 

schon ai Beginn in der Formulienmg "solche Gesch6pfe1' angedeutet. 

Wie Jessie T i u s  muB sich auch Emma mit Etzels iibedegener Inteiligenz und 

Gewanàtheit messen - anders als die ihr in der "Ursprtingiichkeit" verwandte Jessie ist sie 

ihm hilich darin Zunachst 

"gewachsen, vielieicht sogar aber. Aber mit ihrem unwiichsigen 
Weiberuisbnkt, - .  dem I n s W  einer Paria, die sich mit zusammengebissenen 
Zirhnen hat durchsetzen rnoSSen, erkannte sie den ebenbmgen Gegnerl' (EA 
42 1). 

Er weckt dadurch sogar eine "Mge Begehrlichkeit in k e n  Augen" (ibid), watirend er 

selbst unangefochten die MUile Haltung seinem "Studienobjekt" gegenilber wahrt (ibid). 

SchlieBlich ist es Furcht vor ihm, die Emma dazu b ~ g t ,  bei der Konf'rontation Lorrhers 

durch Etzel anwesend zu sein. 

Was ist in diesem Kontext die Bedeutlmg der Position der amoralischen Artistinnen 

in Wassennanns Figurenkonsteiiation? Sie sind im Roman mit mannlichen Gegenspielern 

korhntiert, die für das KrisenbeHtsein des autonomen (Mirgerlichen) Subjektes ùi der 

modernen Gesellschaft stehen. Der materiel1 sorgenlose Rodench scheitert an der ihm durch 

Emma zugerngten sexuellen Demûîigung ("ZaBt wohlbeleibte Mariner um mich sein, die 

m h t s  gut lieben, und keine hysterischen Schulbuben!" (EA 429)). Der charismatische und 

kompte Lorriner selbst scheitert sowohl an seiner "unsianxgen Leidenschaft" flir Emma (EA 

426) als auch an m e n  traumatischen Erfahnmgen. Seine imbestnttene Verworfenheit wird 

ais gnmds&liche "Brüchigkeit seines Verhaltnisses zur Welt" mit dem Vater erklm der als 

lfrastioser Dilmon nber dem Leben des Sohnes schwebte" (EA 393). Etzel And- 



psychische Befindlichkeit schlieBlich wird einer detailliezten Analyse untermgen. Auch er 

zeigt moralische Schwachen wie seine Unverbindlichkeit rmd Kalte, die jedoch als reaktive, 

sekundare Phanornene erscheinen und vom Edhier aus der Biographie erklarbar gemacht 

werden. Wie Lorriner und Kerkhoven selbst ist Etzel von einer Suche nach dem 

'eigeatlichen' Leben getrieben. Damit wird implizit immer eine spirituelle Motivation 

exkulpierend nignmde gelegt. Diese geistige Inte- blei- den amoralischen 

Fraudïguren Wassermanns durchaus versagt. Es i a  dies eine Dualismqskonstniktion, die 

bereits m o r  mgesprochen -de, anhand der Figuren, mit denen sich dieses Kapitel befaBt, 

jedoch besondm derdlich herauszuarbeiten ist. Denn Wassermann arbeitet zum e h  mit 

ergihzmgstheoretischen Gnmnannahmen, die weiblichen Figuren in eiwr Paarkonsteiiation 

erlaubt, dem mannlichen Subjekt weibliche Intuition verfügbar ni machen, zum anderen mit 

der Konstniktion fataler, amorahcher Weiblichkeit, manifdert in entdihoisierten 

femmes fatales und damit der Dime Weiningers verwandt, Ihre F d o n  id es, als Kontrast 

und GefZIhrdung der sich ihrer Sinnsuche leidvoll bewuBten und in ihrn Sinnlichkeit 

beeintrachtigten mSInnlichen Figuren m dienen, indem sie bewuDt-lose Amoraiitaf standige 

Maskerade und unbeeintrachtigte, seibstzentrierte SinnIichkeit repriisentieren. 

Bezeichnenderweise ist der Hintergnmd die Metrople Berün, was die moderne 

Urbanisienmg ais Lebensraum der arnoraIischen Arristin ausweist. Es ist abschliekd noch 

einmal hwonheben, daB die mannlichm Charalctere gegeniiber der (zweckrationaIen) 

Artistin keineswegs als Vertreter niner Rationalitat erscheiuen, sondern viehehr ihre 

spirituelle Krise darin besteht, Geist und Intuition zu vdhnen.' 
- 

' Kerkhoven ais Ara steht dabei in cher Tradition des 19. Jabrfnniderts, die den Arzt als iutuitivm 
HeilkIinstler propagierte und auch die Frage aitfwarfl "inwiefcrn sich das Wissea des Romanautors und das & 
Arztes sich eventueii bertriuem" W ï e r  123). Die Figur cies Araes brMgt gleiciizeitig c i .  -chen in 
den sonst aIs weiblich komiotierten B d c h  der Fürsorgeethik mit sich. 



In ahnlicher Form vemendet Gerhard Hauptmann die Figur der amoralischen 

Artistin in mehreren Texten; hier behandelt werden sollen Wondo (1928 ) sowie Die neue 

LeidernchP/t.( 1929)' - Texte also, die unter ahnlichen historischen Bedulgungen wie Ecel  

Andergrnt entstanden sind. 

Hauptmanns Roman Wonda ( 1928 unter dem Titel "Der Damon" ais 

Fortsemuigsroman in der Vossischen Zedung enchienen') thernatisiert die Obsession des 

Bildhauen und gesellschaftlichen Aufsteigers Paul Haake mit der Amstin Wanda, die ihn in 

Venchuldung und Verelendung bringt. Der Roman endet mit Haakes indirekt durch Wanda 

venchuldetem Tod, nachdem er den Rivalen Fiunkert enchlagen hat. Der Roman kehrt 

damit zur Anfangsuene mriick, wo der sinnlos betnniken aufgegriffene Paul sein Ende 

" Wei& du, was die Pointe von der ganzen Sache ist, Hulda? Ein Engel Gottes 
von der SnaDe hat mich urns Leben gebacht" (W 235). 

Die Titelfigur Wanda gleicht Wassemanns Emma in bemerkenswerter Weise. Auch 

Wanda erinnert mit einem "zerbrechlichen Kbrper", einem "dunklen Haarschwall " und 

"blaser, dufiender Haut" (W 244) mniicbst an eine Figur vom Typus der femmefiagile. 

Noch mehr, ihr Korper erweckt den Anschein von Kindlichkeit So erscheint sie dem 

Protagonisten Paul zunilchst ais "schlankes Kindergeschapf" (W 241)- als "kleine Mignon" 

Es ist auf NachiWigkeiten im Text bzuweisen - vgL d m  die Klagen des Fischer-Lektors und 
Schrifistellers Oskar Loerke, der in letzter Minute eilig "henunkomgieren" md3 und feststellt, daB "nur auf 
grol3te Flüchtigkeiten aufmerksam gemacht werdem kann" (Peter de Mendelssohn, S - F i e r  und sein Verlu 
(FmkfÙrt (Main): Fischer, 1970, 1087. Beide hier behandelten Texte weisen st%stkche Probleme und 
idcongruenzen d, dennoch solien sie an dieser Stde  d e r  betrachtet werden, da sie fijr die Verwendung des 
iiterarischen Typus der amoralischen Artistin si- smd. 

Gerhard Haupunm "Wanda", Das erzahlerische Werk V: W der GroOen Mutter / Wanda 
(Miinchen: Ulistein, 198 1) 234-408. (Sigle: W) 

' im gieichen Jahr veroffentfichte Haupunanns Veriag Slischer den Roman irn Buchformat: Gerhard 
Hauptmann, Wanda (Der Damon) (BerIUi: Fischer, 1928). 



"zeittypischen Auspra%ungen des Kindweibes" (Thomalla 72). dem die Jahrhtmdertwende 

huldigte. Diese Eindmcke werden aus der Perspektive Pauls (der Wanda verfidien wird) 

wiedergegeben - doch sein Eindruck einer gefügigenfemme enfmt,die er "wie seine Puppe" 

(W 336) herausputzen kann, wird in der Folge durch den Fortgang der Geschichte mit 

Wandas LasterfLeftigkeit kontrastiert und damit desavouiert. Wiedentm ist &O die 

tauschende Inszenienmg und das theatralische Element eh wichtiger modus operandi der 

amorabchen Artistin. Diese Wanda ist nun tatsachlich Zirkusartistin, von der bürgeriichen 

Welt noch einen Schritt weiter entfm? als die Bohemienne Emma. Wie diese ist Wanda 

von Kmst weit entfkmt. Sie tntt in der Vorsteliung noch nicht einmal selbstandig a& 

sondern "gehorcht" einem "Dresseur" (W 24 1). 

Wie Emma Sperling ist Wanda so gerissen wie berechnend in h m  Verhalten. Sie 

bringt Paul dam, sie vom Zirkus "loszukaufen" (W 253) und spater ihr ni Gefden wider 

d e  Vemunft in den Zickus ni investieren (W 392). Der Artist Flunkert hingegea 

durchchaut sie: 

" [Sie hat] grok Rosinen im Sacke. So ein FrauenPmmer weiB, sie kann vor 
die Hunde gehen, kam aber ebensowohl auch noch ein ganz anderes Glück 
machen" (W 270). 

Das entscheidende Element ist auch hier wieder die berdte Lûge. Die Art der Lüge 

charakterisiert die Figur: Wanda I Q t  nicht nur mit ûerissenheit, sondem mit "Lust" (W 

244). Wieder wird die Existenzweise der Artistin damit in Verbindung gebracht: Der Ala 

des Ltigens ist für Wanda wie ein Trapezakt, er bedeutet "To&eitn (W 245) u ~ d  Ausblenden 

mgglicher Konsequenzen- Dies führt sie weit ûber die Lûge aud Geldgier hinaus in den 

- 

"Wedekind und Haraich Maan, Ka&a tmd Zuclanayer [...] bea.achteten [...] dm Zihrs als 
Sammeipiak und Refugium aller Emtik und Exoîik, die irn bürgerlichen kberi kema Platz fànd." (Leppm- 
238) 



Bereich primarn Amoralitat, Yerderbtheit" und "Verruchtheit" (W 25 l), die sich 

Erklânmgmersuchen entzieht: 

"[wanda] hatte sich wohi dessen schuidig gemacht, was im Namm der 
Vagantenfamilie 1% und hane wahrscheinlich stark geflunkert. Oble 
Nachrede, oMaChlich dahergeplappert, war ja von jeher eine Unart von ihr. 
Es entging ihr vieiieicht sogar, daB die Nachnde ûbel war, & sie ja selbst fiir 
Sittlicbkeit keinen Sinn haste" (W 275). 

Fast w W c h  übereinstimmend fomuliert es Weininger (GCH 249f). Er generalisiert 

diese Feststellung weiter zur These, da8 "die Frau" nicht als bsse imd anti-moralisch, 

sondern ah "nur amoralisch, gemein" ni sehen sei. Weininger begründet dies: 

"Aber bei der Frage nach der weiblichen Sittlichkeit kommt es nicht darauf 
an, ob jemand objektiv gegen die Idee gesiindigt hat, sondern nur darauf, ob 
er einen subjektiven Wesenskern hat, der in ein Verhaltnis zur Idee treten 
kihmte' (GCH 253). 

Der literarischen Kategorie der amoralischen Artistin liegt ebenfalls die Annahme 

eines fehlenden Verhaltnis' na Idee des Wertes zugnmde. 

In Hauptmanns Roman sind die Bereiche deutlich abgesteckt: nim einen die Welt 

bürgerlicher Rationdifit und Ethik (durch den zuverlbsigen, von Wanda unbeeindnickten 

Willi Mack vertreten, der eben auch nicht K M e r ,  sondern Architekt ist) und nun anderen 

der Bereich der aukrbürgerlichm, exzessiven und amoralischen Welt, die der Zirkus 

repriisentiert. Wandas Zugehorigkeit zur auBerbUrgerlichen Zirkuswelt ist also nicht 

nifslllig. Es wird ihr "Artistenblut", ja "Artistenfiieber" mgeschrieben (W 343) - was sie 

derdings in ihrer Darbietung nicM aber den Rang einer "schlechte[n] Artistin" 

Wechselhaâgkeit erklaren: "Es kann ja nicht immer so bleiben, hier unter dem wechseladen 

Mond" (W 273), so trHUert das negative Gegenbild 'weibDcher' Statik, wie sie in den 



ergan;nnigstheoretischen Entwürfien immer wieder zur Sprache kam. Das Artistenblut wird 

au&rdem £ür ihre sexuelle Macht vemntwortikh gernacht, die nur mit Hilfe von bestimmten 

R-iten ihrpr T?itiigket "fimktioniert". Dcr rralistische W î  Mack, der den Bildhauer 

Paul Haake von seber Obsession behien a, sieht Wanda nur als 'Ideine Fratzen" , ja 

Wiischermâdel" (W 333 ) - hier doigt also eine Entdhonisierung der Figur, die ihre 

M e  Sigdikam nur durch das mannliche Subjekt gewinnt oder verLiert, wie es Weiningers 

"Und sie wlke tot in dem Augenbiick, da der Mann seine Sexualiat 
(iberwunden hatte. Der Mann hat das Weib geschaffen md schafft es immm 
neu" (GCh 401). 

Für den vorübergehend vom 'Dhon' geheilten Paul gleicht Wanda bei einer von ihr 

herbeigefiibr&en Wiederbegegnung dann ZULlsCChst auch nur "jenen kleinen, dlirftig 

gekleideten La-dchen" (W ibid), bis sie ihre Kleidung abwirft und "die 

DrahtseiIkünstierin im schwarzen Trikot mit roter Schleife zum Vorschein kam. Nach 

diesem Manover hatte der Bildhauer nur noch die eine M6piichkeit, sich auf Gnade und 

Ungnade ni ergeben und ausniliefem" (ibid). 

Die Macht der Ausstrahllmg der amoralischen Artistin k m  also nicht unabhangig 

von Requisiten bestehen; sie beniht auf Maskerade. Und sie endet in genau dem Moment, in 

&m brutde Macht ûber die amoralische Attistin selbst ausgetibt wkd. Dann verkehtt sie 

sich in masochistische H&igkeit, die die Figur d e r  Ahnlichkeit mit einerfemme fatale 

vorübergehend beraubt. Der fPnssutald" ihres Auftritts deutet baeits am Anntng des 

Romans auf diese Disposition hin (W 24 1). Die Beziehung aim Artisten Flunkert wird aus 

der Perspektive cher weiteren maaalichen Nebenfîgur gedeutet: 



'"Erstens ist sie ehe sehr miiBige, h&hst dilettantische SeiIt&nxh, md dam 
Ut sie sich auf eiue geradezu uneriaubte W e k  miBbmuchen. Sie steht 
diesem Flimkert gegeniiber aiierdings im ZUSt8I1de dei. Horigkeit. [...] Er 
behandelt sie mh, er verwendet sie nach Art eines ZMters. Er besitzt einen 
pathologischen Geiz und quetscht ïhr jcdcn Groschen ab, den ihr e h  
Professor aus Breslau [...] sdiickî, [...] den aus~uschlagen sie die geradezu 
heupferMige Dummheit hat' l1 (W 265). 

Erst nachdem Flunkert seinerseits einer "Schlangendame" vermt, ver1aBt Wanda 

den Zirkus und flüchtet sich wieder ni Paui Haake, von dem sie fiir ihre Vergangenheit die 

" S t d e  erleiden" will (W 307). Hier kehrt sich das Machtverhalbiis vodbergehend m. 

Paul Haake reagiert auf seine nach wie vor bestehmde 'H6rigkeit' nun mit Versuchen, sich 

die Artistin mit Gewdt verfligbar ni machen, und v d t  dern "schrecklichen D b o n  der 

"Irn Januar nahm Vili Maack eines Tages der jungen Professorenfirau die 
Beichte ab. Er hatte gesehen, wie sie im Atelier, aufder Strai3e. bei Tisch von 
Haake gequalt wurde. hger war, was er nun erfuhr. Mochte auch 
Obertreibung von Wandas Seite mit unterlaufen, es wurde klar, daB sie 
keineswegs e h  rosiges Dasein, sondern eher eine Art Fegefeuer ni bestehen 
hatte" (ibid). 

Paui selbst empfkdet seine nunmehr eheliche Bindung an Wanda "beinahe noch 

"'Ich weiB ja, du bist ni nichts anderem da. Aile müssen ja aufdich fîiegen 
und in dich hineLnstrinen. Du bist ja die reinste ~ e m o r d e n d e  
Gottesanbeterin: das macht mich ja eben pi deinem Hijrigen! [...] Du bist von 
der S*, du bist eine, die dorthin gehgrt! Eine Allemel a... bist du1" (ibid). 

Die Versuche des Protagonisten, sich die amoralische Artistin ge-g ni machen, 

scheitem - Wanda geht wieder mit einem Zirkus durch, und Paul Haakes Niedergang nimmt 



Nachdem Paul Haake letztlich adgrund dieser Obsession den Tod findet, wird die 

Schuld im Text eindeutig der htalen Wirkmg Wmdas zugeschrieben. Dies wird um so 

scharfbr betont, als Haakes Rivale, der komipte Artist mit dan baeichnenden Namen 

Flunkert, in der letaen Konfî-ontation mit Paul Haake, die mit beider Tod endet, das A u s d  

seiner Schuld erkennt. Aufgnmd dessen ist er dlihig, Haake mit gleicher physischer 

Bndalitat ni begegnen und das eigene Leben ni men: 

"Der Kunstreiter wurde pl6blich hellsichtig. Der ganze Umfhg seiner 
Schuld zerknirschte und erdriickte ihn. In diesem BewuBtsein wurde er 
ohamachtig. Nicht etwa, daD et die Besinmmg verlor, das wiln fb ihn ein 
Gl&k gewesen. Mit einer pinlichen Klarheit leuchtete das groh, 
fortgesetzte Verbrechen in ihn hinein, das a an diesem Mamie begangen 
hatte" (W 40%). 

Flunkert ist es dami auch, aus dessen Perpektive in erlebter Rede die definitive 

"Aber warum hatte er ihn Paul] in Vernichmg gemhrt? Wanun hat er hm 
Wanda gezeigt? dem anderen diese Wanda gezeigt? diesen [sic!] kleinen 
schwanen Satan, der sie beide vemichtete" (W 406). 

Diesem Cuwüchsig Bosen, das Waoda qribentiert, werden jedoch zwei weibliche 

Lichtgestalten in einer Weise gegenübergestellt, die jeweüs eine Dualismuskonstniktion für 

die Weiblichkeitsdarsellung ergibt. Weiningers Polarïsienmg Mutter/Hure erscheint auch 

hier - eine Verbindung von mwerlicher und erotischer Prilsenz; ailerdings in positiver 

Wendung von Weiningers D i b  einer gemeiasamen, in ausscblieBlicher Ktirperlichkeit 

begründeten Wesensbasis der absoluten Mutter und absoluten Hure. Diese beiden 

Kontrastnguten zu Wanda sollen hier abschliekd kun betrachtet werden. 

Das erste Buch des Roman endet mit der (aufverlangen Wandas von Willi Mack 

durchgesetzten) Trennung des zum AlkohoUcer gewordenen und Wanda verfotgmden Paul 



HaaLe von der amoralischen Artistin. Das meite Buch schildert die WnlMig eben der 

genannten beiden weiblichen ' G e g d e l l e '  und das letztendliche Scheitem des 

htagonisfen an der Abhgigkeit von der wieder aufgetauchten Wanda. 

Die erste dieser Gegdguren ist die Schwedin Carola ïngestrorn. Sie repriiseatiert 

fiir den nunmehr in Itaiien weilenden Bildhauer Haake pedekte ituDerliche und innerliche 

Harmonie. W&rend Wandas semieîle Prasem iha nach eigaier Aussage "die Andacht prt 

Fonn gelehrt" und in ihm dm Nachahmimgstneb zur "lebendigen Gegenwart der S~hOnheit'~ 

geweckt hatte, bringen Cardas Ruhe, ihr "Adel" und ihr "dem voikommaien giïechischen 

Ideal aahe[s]" h3eres (W 262) Paul Haake dam, sich schaffend aïs "ein begnadeter 

Grieche" zu fühien und einen Schritt in seiner kigistlerischen EntwicIdung zu tun. Der 

Dualismus WandaKarola wird aus der Perspektive des Protagonistem geschiidert und an der 

"MMlirlichkeitt' Carolas festgemacht : 

"Er verehrte Carola und ihre zarte, schlichte MWerlichkeit. Er verehrte sie, 
diese Mütterlichkeit, in fast noch zarkrer Weise. Das hohe, schlanke, blonde 
Madchen, das Iiberfiüssige Worte nicht machte md keineswegs, wie eîwa 
Wanda, eine Plaudertasche war, traf damit auf verwandte Eigenschaften des 
Bildhauers." (W 32 1) 

Die Beziehung bleibt auf CaroIas mfitterliche Zuwendung d eine platonische 

Stim~enmg der kiinstlerischen Produldon Haakes beschrankt. Es verhindert vor d e m  e h  

"Damon" eh Abweichen von diesem Muster: Paul Haake hilit sich "eine weiBe ffitze, die 

einen schwarzen Kopf hat" (W 322) und deren Name Waschi ist - eine Zusmmmensetzung 

der ersten Silben aus Wandas Vor-und Zunsmen (Wanda Schiebelhut), wie auch flir Wanda 

der Gegensatz von blaser Haut und scbwanem Hear hervorgehoben wird (W 243). Diese 

Katze bezeich.net Paul Haake "als seine cage gm& Liebe", was bei Carola "beinahe 



Anstol3 emgtC...]" (W 322). Die Affaire endet mit der plgalichen Abreise Cardas und ihrn 

Familie. Nachdem das Objekt dieses Eros' der Distanz seinem Zugnff endgiiitig entzogen ist, 

entdeckt Paul Haake, "wie Staunen, Bewundenmg und Verehnmg ni leidenschaftlicher 

Liebe [ni Carola] geworden waren" (W 324). Im Gedankenmonolog Pads wird diese 

dramatische Aussage fidich auf der folgenden Seite gleich wieder ironisch revidiert, idem 

sich die Klagen des Protagonisten nur aufdie entgangene Chance eines gesellschaftlichen 

Aufstieges beziehen. Er beschuidigt den "D&nonn Wanda, seine Chance vereitelt ni haben: 

"Ich weiB recht wohl, daB es ein Dhon ist und wer diesen DWon ni meiner 
Bewachung abgeordnet" (ibid). 

Die zweite Lichtgestalt, der Paul Haake begegnet, ist erdverbundenerer Natur, doch 

expiizit werden auch ihr mütteriiche Züge zugeschrieben. Diesmal fiüchtet Paul Haake sich 

nach Wandas Fortgang ins Haus des FOrsters Ronke. Dort begegnet a dessen Tochter, dem 

"FOrsterkind'' Mieke (W 360). Auch sie ist sehr jmg ("noch nicht 16 Jahn" W 356), doch 

andm als Wanda keine W l e  Figur, sondem e h  "werdendes Zimbernweib" (ibid) mit tiefer 

Stimme und breiten Hüften. Sie repribentiert physische Kraft wie Intelligenz und halt trotz 

ihrer Iugend bereits "ihr eigenes Schicksai in festen Hiinden" (W 375). Miekes Verhalten ist 

zdichst von Fiirsorge und "gesrmder heradsctiaftlichkeit'l gepragt (W 375). Sie "iiahrt" 

(W 357) den Biidhauer Haake, den sie gesundpflegt, und rnacht ihm mit einem Wkhekorb 

voii VergiBmeinnicht euie kindliche Liebeserkiiimng. Das IdyU wandelt sich zum erotischen 

Exweckungserlebnis, das von Mieke initiiert wird: 

"Was irgend noch Wesm von wesen trennen komte, ri6 sich das Weib von 
den Schultern, den Brftsten, den Hiiftea herunter. Mit starken Amen 
iminngen sie sich. Nie, zeit seines Lebens, hatte der Mann einen solchen 
Rausch der Betaubung gefühlt [...]" (W 376). 



Diese Konsteiiation erinnert aufden ersfen Blick an die zeittypischen vitalen 

~agdfigurea~ md ihre sexuelle Unbefitngenheit: 

"Das blonde, von heiBer Lebensrne durchpuiste FOrsterkind aber war in der 
Ungebundenheit eines Naturwesens groBgeworden" (W 360). 

In Mieke verbindet sich die letztere mit mtiîterlicher Fiirsorfichkeit zur perfekten 

erganzungstheoretischen Utopie, in der Weiblichkeit flir Statik, Einheitlichkeit und 

Naturhaffigkeit steht Das Idyil irn Forsterhaus hat jedoch noch eine andere Dimension in 

der Figur des Forsters selbst, der eine eigentfimliche Mischung zwischm Waidschrat und 

kuitiviertem Rivatgelehrten âarsteilt. Wie bei Wassamana wird &O in der Konsteiiation 

des Paares (hier Vater und Tochter) ein ahistonsches nZwischenteich" geschaff'én, in dem 

der Protagonist einen wohltuenden "Stillstand" (W 357) erlebt; gepragt von weiblicher Statik 

und mannlicher (forschender) Dynamik: 

"In sogenannte Metakosmien, leere Rame, hat Epikur Hinnnel und m e r  
verlegt. Hier leben sie in einer von der ewigen Uruuhe der Stoffteilchen nicht 
berührten Glückseligkeit. Haakes Zutand hatte eine entfemte 
Vemandtschaft mit dem Gedanken eines solchen Zwischmiches" (ibid). 

Das IdyU scheitert wiederum an Wmda, die Haake schiieBiich ein Kind unterschiebt 

- wahrend Mieke, tatsachlich schwanger von ihm, eincn respebblen Forstrefemdar 

ehelicht. Die utopische Quaiitat des "Zwischenreiches" bleibt tempo& und wird wieder auf 

die Ebene pekmiiirer Erwagmgen und bttrgeriicher Moral herabgeholt. Der Rotagonist 

bleibt dem "Diimon" \Nanda ohne die Sicherheit seines "Zwischexueiches" webrIos 

ausgeiiefert und findet seine Behiung erst im Tod. 

'> Man d d e  hier beispieisweise an Eduard von Keyscrihgs ip Rahmen dieser Arbeit bebandelte 
Texie. 



Beide Kontrastfïguren, die rnütterfiche und reseMerte Csrola d e  die mütteriiche 

und natmbfte Mieke (beide sind im Kontrast pi der briinetten Wanda auch optisch in heuen 

Farben gehaiten dargesteiit) repraSentieren einen Ausweg, den der Protagonist aufgrmd 

seiner fataen Bindtmg an Wanda nicht wahrnimmt. Sie stehen auch für Stationai in der 

Entwicklung des Protagonisten. So wenig nbeneugend die Ausffibnmg auch geraten ist - 
das Schcma eines stets noch einem Werk verpfichteten und sich diesbezilglich 

entwickelndm mamilichen Subjekts gegenaber einer weiblichen Figur, der, um mit 

Weininger ni sprechen, die Subjektidentitat abgesprochen wird, ist auch bei Hauptmann 

vohnden. Wie bei Wassermann ist hier die amoralische Artistin & einen rationalen 

iIllhialichen Gegenspieler (Etzel Andergastlwilii Mack) handhabbar, wahrend sie über in 

ihre!r Weltsicht instabile Charaktere den Sieg davonMgt und für den Leser eine schillemde, 

rnerkliirt gebliebene und als unerW&bar deklarierte Figrn bleibt. 

Wanda stellt dabei im Werk Hauptmams keinen neuen Typus dar. So tritt bereits in 

dem 1896 vemten und 1905 mufgefùhrten Dnuna Elga eine TiteEgur auf, die laimisch 

und unberechenbar zwischen m e i  MWem Iaviert und deren unwiderstehlicher, 

"damonischer" Reiz für die ihr begegnenden Mariner eben das Natinhaft-Amoralische kt. 

Eine Wanda noch Ilhnlichere Figur finciet sich in der Varietéartistin Inpigerd im bits 19 12 

im Berliner Tizgeblutt (und zugieich in fhu6sischer hrsetzung im Parker ~emps)" als 

Fortsetnmgsromaa erschienenen AtIantU. Im Roman folgt der verheiratete Ara Friedrich 

von Kammacher der wiedenmi ais fiagile, doch gewissenlose femme e n f a  skimertm 

juogen Thzerin hgigerd auf eine Reise aber den ûzean; rettet sie in der Panik des 

Untergang des Schines und bleibt ihr verfàilen, bis wieder eh Schuibund sowie eine jmge 

'O S. dam L e p p m a ~  277. 



Arnerikanerin als RepraSentanten bürgeriicher Vermtwortungsethik ihn aus dem Zustand der 

Harigkeit befkien und er nach Europa ai seiner Familie zurûckkehrt. 

Das Drama euies Mannes zwischen Verantwortungsethik und erotischer Obsession 

bat auch Wassermann nicht nur in &el Andergart gestaltet. In M i n  und die Seinen 

(1 928)" tritt mit der Bühoenschauspielerin Luise Dercum" eine Figur auf 13, die im Kontext 

dieser Untersuchung insofem einen Gredal l  darstelit, als ihr die kiInstlerische Qualitat e h  

nicht vBUig aberkannt wird. So kt sie einerseits von den bisher behandehen Figuren 

abzusetzen, andererseits gelangt auch sie nicht zur Werkverpflichtung eher groBen 

Kçmsterin und beseta zudem in der Figirrenkoldsfellation eine den amorahchen Artistinnen 

sehr W c h e  Position: Sie dient als Kontrastngur zur loyalen, doch rmbeweglichen Ehehu 

der Titelfigur, sie wird nim Gegenstand einer Obsession mit fatalem Ende; eine mannliche 

Neknngur wird zum Komktiv Laudins, indem er Luises Wesen und Machenschaften 

transparent macht und wertet; sie ist materialistisch, lehnt jegiiche moralische 

" Iakob Wassermann, Laudin und die Seinen (Berlin. Fischer, 1925). Sigle: L. 

" Die Schauspielerin ELisabeth Bcrgner, das Vorbild der Luise, spielte kzeichncndcnvaJe Haupmiamis 
'fktale'femmefiagiZes wie die Russin Hanna EIias in Gabriel Schillings Flucht (teppmam 283), so da0 auch 
Wassermamis Text mit Blick aufeint uutremibare Verquickung von MviciueLiem Erieben tnid in kulturellen 
KonstnikteP angeboterien -onsrnustem ai lesen ist, die m mserem Zirsammdmg k h  Ttennu~g 
zwischen airtobio~hischem und füctionalem Text eriaubt. Der Typus der amOfaliSCbCZI Artistin ist dabei 
aoch klarer als die bisher bchandelten Fi- als Stereotyp im Sinne Gilmans ai lesai: Stcreotype als 
"palimpsests on which the initial bipolar mens are still vaguely Itgile. They papetuate a needed 
sense of cliffierence betwcen the 'self and 'abjects' which become the 'Othd" (Gilman 18). Selbst verste& Oder 
offen autobiographische Texte soiien also nicht " a d  ihren psychischen AnlaB -"Abwehr" festgelegt -was 
bedeuten würde, sie "iaihistorisch mit dem Posnitat grODrn6giicher bekemeriscber Offenheit (ml 
konûonîicrenw @Bide 47). Sie solla vieimehr als Fildion eines lacicrten Subjekts gelesen wlerdea, m der eben 
das Stercotyp eine ebeso gmBe Roue spielt wie in der literarischen ' Fiktion (Zum Thema ais FMon vgl. Paul 
J. Eakin, Touchina the World. Reference in Autobiommhy (Rmceton, N.Y.: Princeton University Ress, 
1992) 24-29. 

'"ur EnFIvickiungsgeschichte des Motivs da Schauspieierh als litaarische Fikîion vgi. Renate 
MO-g., Die Schauspielerin: Zur Kuimeschichte der wiiichen Bahncnkuast (F- Insel, 
1989). 



Verantwortimg flir ihr Tm ab, repraSentiert die "Dhondügen  (L 159) und steht als 

schilIemde antibürgerliche Figur £ür den Bereich des unerkliirbaren Fremden, das flir den auf 

der Sinnsuche bekdlichen biirgeriichen Juristen Laudin zur Projektionsfliiche werden karm 

W b d  Hauptmanns Wanda sich weitgehend a&Mb der Geseiîschaft bewegt, ist 

Wassemianns Figur wiedenmi eh Beispiel dafùr, wie diese Figiaenkategorie die moderne 

Urbanisienmg ais Hinterg~id benOti* Der Protagonist sucht damit lebtendlich Zducht 

vor der modernen Lebenswelt bei demi Reprtisatantin. 

Luise wird im Text in einer Weise eingefühxt, die ihre F a o n  eben als 

Projektionfiche wiederholt. Sie tritt erst relativ spat selbst auf die Bübne, nachdem dem 

Leser bereits diverse Eindr[icke a u  der beschrankten Perspektive verschiedener Figuren 

mitgeteilt worden sin4 ohne daB e h  analytischer Erzahlerkommentar die VersaîzstUcke 

erkihnd zusammenmgte. Zunachst wird dem Protagonisten Laudin eine Fotogdïe gezeigt, 

nachdem e h  cher negativer Be* Uber die verderbliche Schauspielerh vorangegangen ist. 

Obgleich gewamt, daB er "sich vor Augen halten [müsse], das Bild einer KomGdiantin vor 

sich ni haben; also Abstriche von vornherein" (L 70f), ist Laudin mveRnitteit von dem Biid 

gefangen: 

"Seine Miene wurde emst. Er lien den Arm sinlcen, hob ihn wieder und 
schaute von neuem. 'Das ist nun kilich ...' began. er stockend und sonderbar 
grübelnd, 'das ist allerdings ein Gesicht von erstadicher WahrIieit und 
Unschuld"' (L 7 1). 

Die fitale Wirkung eben dieses Gesichtes erweist sich wenige Seiten @ter, ais sich 

der junge, sensible Musiker Nikolaus Fraundorfer erschieBt. Der Vater, e h  dem 

Rotagonifien bekundeter Rivatgelehrter, macht eben Luise Dercum fiir den Tod Nikolaus' 

verantwortlich und bittet Laudin um Nachforschung (L 84). Die zweb Begegnung mit 



Luise d l g t  im Theater, wo Luise auf der Biihne steht, also wiederum ein amngiertes Biid 

daffteilt Hier werden dem Leser nun zwei kontrastierende Meinmgen vorgestellt. 

"GefâUen habe ihm dsr Fra-ahen nicht Bbet. [...] Anzuerkennen sei 
eine hiibsche Begabmg für das dsiiebte Fach: weibIicber Satan mit 
ChmbsseeIe; s i i h  Kem in bitterer Schale; d ~ ~ h  das d e s  in schlauer 
modemer Aufinachung" (L 64). 

So kommentiert Framdorfer Luises Auftritt in einem zeitgenOssischen Stfick: 

Laridin hingegen sieht sie als Kleistsches Kathchen. Wahrend Framdorfer von 

'Xomodiantin" spricht (L 70), bezeichnet Laudin sie als ''Künstlerin" (L 114): 

"Jkh Manmit Fug bezweifeh, ob es auf dern heutigen Theater derartiges 
nmi zweitenmal gibt, solch Anmut, eine so rühmde Erscheinung, so 
seelenvolle Stimme, solche Gewait der Leidenschaft und des Herzens, solche 
Natur, in einem Wort, bei solcher Kunst" (ibid). 

Durch die gegenteiligen Figurentiuknmgen wird fkilich ohne ein Eingreifèn der 

Enahlerinstanz Luises Ambivalenz und die Kunst der theatralischen Masketade als ihr 

Chatakteristikum eingeffihrt. Und wie twor & die Figur der amoralischen TaaZerin Emma 

Sperling in Etzel Andergart wird bei der Datsteliung der Luise Dercurn der Kontmt 

zwischen dem unschuidigen Eindnick und der amoralischen M o n  im Laufe der Haudlung 

Der niichste Eindruck, der dem Leser vermittelt wird, ist die W o h g  Luises - eine 

moderne Atelierwohnung, die jedoch mit diniklen Wandbehangen "in unbestimmter, 

wahrscheinlich auch beabsichtigter Dammenmg" iiegt und mit "greU.en Bildem" dekoriert ist 

(L 139). Wieder wird der Aspekt der Maskerade, hier des Intenem, zur indireken 

Chtiralrterisiermg der Figur eingesetzt. Dreimal wird dem Protagonisten wie dern Leser 

quasi eine uiszenierung der Figur geboten, bevor es nn direlaen Begegnung kammt. Die 



erste Beschrribung Luises weicht dam sowohl von der bisher b'behahenen 

Figurenperspelbive wie von den zuvor betrachteten amoraiischen Artistinnen ab: Zwar 

b e s i  auch sie die verfllhrerische Figur und das dichte lange Haar (L 143) und erscheint 

LaUrlin Zunachst in ihret Gewandung als "etwas phantastische Blume" (L 140). Doch neu ist 

das Element des Androgynen, das die Figur kenwichna. W a m  die bisher betrachteten 

Artistinnen eher der Kategorie fataler Kindfrauen ainiordnen, wird für Luise der Vergleich 

mit einem verkleideten Knaben henmgewgen, um das 'Etwas an ihr, unbezeichenk und für 

einen Beobachter wie Laudin ebensowenig zu ubersehen" (L 139), ni fiissen. An dieser 

Steile wird der ErzahIerkommentar eingesetzt, um die GUtigkeit der Behauptung dieses 

'Wnbezeichenbaren" zu ~ntermauem.'~ Die Betontmg 'maskuliner' Elemente in ihrer 

Ekcheinung wiederholt sich. Laudh en& eine '?rIihle bewegliche, muskulose Hancl", 

Luises Stimme ist "dunkehetallen, eigentümlich belegt" (L 140), sie besitzî e h  '?rllhnes 

Knabengesicht" (L 323) und gleicht nicht nur einem verkleideten Knaben (L 149), sondem 

geht auch "wie ein Mann" mit auf den Rücken geIegten Haden durch den Raum (L 143). 

Die ihr mgeschriebene Technik der Maskerade ist gerade das Ko-t einer ktinstlichen 

NatQrlichkeit, j a  'mannlichen' Sachlichkeit: "Es hatte alles seinen klaren Sinn, was sie sagte, 

jedes Wort stand an seiuem richtigen Phîz und war mit einer Art von Soweriinitat und 

Freïheit gewiihlt" (L 144). So kann der Rotagonist eben adgrund des Spiels mit 

Androgynie auch 'geistig' von der "geistigen Unverscbleiertheit" üurs Gesichtes (L 149) 

'* Das Informatiodekit pasonalen Enshlens kami so mit der Undurchsichtigkeit der Figur der Luise 
verbuuden bzw. kgdindet wcrden, indem das Verb "scbicnn hPlung mit ifrrm Aktiontn verbunden wird. 
Beispieheise: "Hatte Luise Dcrcum bis jeta v6Uige Ruhe bewahrt, so scbien sie nun [...] here Errtgirng 
nicht lgnger verbergea ni wollmn (L 144), "[ ...] sie drûckte scÏne Hand auf eine & die ihn sehr @ W c h  
m m b ,  vvcil Versiandnis seha Gunfftsstimmung darin ai liegcn schien" (L 203). SchlieBiich wird sogar m 
dkktandcnLcsagaichîetenEnahl&ommaitarienein~wbegrendes W=umdas WcsaidieserFigur 
betont: "Schwer, werm ni& utrmOgtich, ar q c û m h ,  was Luise Dcrcum gerade in diweni Marnent [...] so aus 
aller Form und Beherrschimg îriebn (L 3 13). 



angezogem wmlen und von Watu~" (L 64) sprechen, obgleich dem Leser bereits vendtelt 

ist, daD eben die Versckdeierung und WandlunpsIiÜiigkeit den Charakter der Figur der Luise 

aumachen. Die Akzentuienmg der Maskerade wird in der entsprechenden Szene unterstiitzt 

durch dm EnZltilerkommentar, daB Luises Aufinachmg von strenger Eleganz "um eine 

Schattierung ai neu war, um v8Ug legitmi ni wirkenl' (ibid). 

Anders als die bisherigen Figurni iiefert Luise selbst eine biographische Erkl-g 

"Mit dem Wort Leichtsinn k0me das nicht erledigt werden; es sei was ganz 
anderes, sei erst N verstehm wenn man eine Jugend wie üue kenne; [...] aus 
tmgeheuer Schwerem sei Leichtes emporgestiegen; aber die sch6ne Kugel 
spiirt ihre Zerbrechlichkeit und wâhrend sie mit Farben prunkt, wartet sie aufs 
Ende. So vie1 vom Leichtsinn" (L 15 1). 

Luise Dercum ist also keiw bewuBttlosey spmchlos amoraiische Figur, sondern 

liefa in eloquenter Weise die Strategien für eine exkulpierende Interpretation ihrer 

Aktionen gleich mit, was die Maskerade wie das Faszinosum auf die inteiieheue Ebene 

hebt und damit auch die Position des ihr verfidienden Protagonisten im Vergleich ni den 

bisher beschriebenen Opfem erotischer Obsession veriindert. Dennoch ist ni beachten, daB 

die geistige Beweglichkeit der Figur nicht im Sinne ehes auch weiter gespmnten 

Interessenhorizontes ni verstehen ist - Luises Inteiligenz ist aufdie AkkumWon 

materieIIer m e r  konzentriert und sie zeigî die materielle Gier einer amoralischen Artistin: 

"Wie immer, wenn sie von Geldangelegenheiten sprach, vertinderte sich 
etwas in den Augen; der goldbraune Unterpmdschimmer wurde gniniich" (L 
3080. 



In diesem Moment verliert sie auch ihre manipulathe Oberlegenheit und wird selbst 

zum Objekt betrûgexischer Macheflschafh, denn Sie "folgt dabei geoz hdischen 

Gesichtspunkted' und wini leicht "gekodert" 233). 

Der wichtigste in diesem Zusammenhang ni nennende Aspekt ist kiiich die LOige 

als komimüretives Gnmdprinzip der Figur, wie sie in den vonmgegangenen Abscbtten 

dieses Kapitels immer wieder ai kcmstatieren war. Ebenso wie bei den amoralischen 

Artish~eo ist Luises Agierai nicht nur von Verschleienmg, sondern auch von fehhdem 

Wahheitsk&tsein gekainzeichnet. Laudin als Vertreter biirgerlicher Rationalit& stellt 

die Frage, w a ~ n  Luise (hinsichtlich der Art ihrer Beziehtmg ni dem jungen Niolaus) "uns 

e h  blûmerantes X fiir e h  unerhebliches, in ihren Augen unerhebliches U vormachen? Nur 

um der biokn Loge willen?" (L 159). Was hudin jedoch mit "Unsb!" absut, erkennt der 

von Luise unbeeindnickte Fraundorfer - dessen Kommmtare in der Folge immer wieder als 

Komktiv eingesetzt sind, wem es giit, Laudins Verblendung ni betonen. Dem Leser 

werden aus Laiiriins bzw Framdorfers Perspektive also zwei einander kontrastiv 

gegenii-hende Bilder der Figur der Luise geboten (zum einen als androgyne, reflektierte 

Kûnstierin und nim anderen als lasterfiafte femme fatale mit schauspielerischer Begabung), 

wahrend sich dam im Laufe der Handlung das vom Enahler intendierte dritte Bild 

herauskristallisiert und die Figur mar keine so vernichtende BanaIisienmg wie die bisher 

betrachteten amoralischen Artistinnen erfgM. aber doch einer Entd3ùnonisierung untenogen 

wird und damit eben den Artistinnen naherriickt. Figurenkommentare wie der folgende (an 

die aufdie Titelfigur bezogenen Figurenkommentare Willi Macks in WandO erinnernd) 

ôewirken dies: 



'Wnser Freimd weie noch nichts von der wahren Beschaffenheit der Ltige [...]. 
Er kennt ihre ruchlose Eigenlebigkeit und laste&& Ungreifbarkeit nicht. Er 
kemt nur die gemehe Feld-Wald-und Wiesenlüge, bei der die Leute auf drei 
Schritt Distanz zielen md treEen. Die AtherQe kennt er nicht, die 
Weltradüge, die Dihnonenl@e7 die Lligenitige" (L 159). 

In der Folge wird Fraundorfers Formulienmg wieder aufjgeflen und damit implizit 

die Perspektive dieser Figur in der Beiirteilung Luises Iibemommen. Laudin muO eben die 

Lüge als Luises Wesenselement erkennem. Die diesbezüglichm Reflexionen setzen mit 

einem inneren Monolog ein, der dam in imbestimmtere Retlexonen in der erlebten Rede 

Iibergeht und in eine resumierende Beschreibung von Luises Verlogenheit miindet, so daB 

der Wechsel der Erzghlperspektive ein Eingreifen des Erzahlers mit msiitzlichen 

Informationen erlaubt, ohne den Eindnick der Umnittelbarkeit a w e b e n .  Die Lange dieser 

At&hmgen, die sich über drei Seiten erstrecken, bestiitigt die Signinkanz der Strategie der 

Liige für die Figur. Luises Art der LIige wird als ftir Laudin unbegreiflicher Verrat gesehen - 
als "dieser leichtfertige, lachende, zynische V m t ,  der sich aus VergeBli~hkeit,'~ Neugier, 

hmut und Herausfordenmg ~~~8111~nensetzte" (ibid). 

- - - - - - - - -- 
Is Diese "VergeDlichkeit" der Figiir wird im Laufe des Romans wiedexholt hervorgehoben (vgl. L 197, 

243,247). In der indirekten Rede forhuiiert sie selbst: "Nirn, vergessen karm sie, Gott sei Da& Aa jedem 
Morgen wird sie f i k h  geboren,vom altcn Tag geboren, und d a  alte Tag stirbtn (L 152). Dieser Zug weist 
wiedenim auf Weininger hin, für den GedgcW fiir das Erlcbte (GCH IM), also ein BewuCItscin des Subjektes 
flEr Konîinuitat cine wichtige Position einnimmt, derm "je p lastischer? je geformta ch Empfinmmpskomplex 
ist, desto eher ist er reproduzierbar" (GCh 145) uad produktiva Reflexion zug#@ch. Diese gehUrt nllch 
Weininga mm Bereich des Geniaien: "Das univerde Gedachmis an &es Erlebte ist danun das sicherste, 
allgerneinste, am leichtesten ai crgrûndende Kemizeichem des Geniesn (GCh 147). Beim msmilichen Subjekt ist 
armiadest ein genialer Rest nach Welliinga mimer gegeben und bildet die Voraussetarng fUr kIfnstlerische 
oder wissenschafttiche Kreativita&wahrend fûr das weiiliche Prinzip "absolute Btdeutmgslosigkeitw in diesan 
Bercich vorausaisetzea ist (GCh 151) und es ni& ar eincr KontmUit8t des Etiebcns k m t ,  die beim 
mhdichen Subjekt air konsmktiven VergcgcIlwgrtigung und Awnit zu chau WaebegriflFfûr die Gegenwart 
führt. Die Bedeuhnig d i a s  Topos fonnuliert Elias GmeUi im autbbio~hischeo Text " Wie k h e  einem ein 
M d  gefiillen, & sich an nichîs ainucre?" @lias Canetti, Die Faclce1 im Ohr (MWCIL= H a n , ;  1980) 
1 13. Eine mdere Koasequenz der Hypathese des "erinnaimgslosen W e i m  (GCh 166,173) fimiet sich bei 
Karl Kraus, der "die geaiale Fahigkeit des Wei'bes, ai vergessenu f d t  (Kari Kraus, Abhorismeq, 
wetire8,Hg.- 

. . Wagedcnecht (Fraddmt (Main): Suhrkamp, 1986) 16). Wtiaingas SchluBfolgenmg 
nnAclt sich scheinbar paraphrasiert: "Das Weil, hat die Persüdchkeit des Nicht-Ich. Sie ist c i .  AU, iadem sie 
kein Ich ist" - wobei Kraus das Nicht-Ich zum "AUw rmifimktioniert und so als Muse in cien Bercich der 
mhiichen Werkverpflidnmg eiDgliedem Lann (Kraus'355). 



Aus Laudins Perspektive wird die naChste Feststeiiung getroffen, die dm Tatbestand 

noch scharfer fomrulex-t und gleichzeitig IiberhOhend in eina Weise interpretetiert, die 

Weiningers AUnâssung vom weiblichen Nicht-Ich, als Fehlen der Subjektidentitiit zu niesen, 

entspricht: 

I'Ist da Lûge, wo n i d s  Wahrheit war, Wahrheit nicht begrif5en wird imd 
und gar nicht sein kann? AUe Krâfte und Bl-me, Ahnentum und dunkies 
Naturûeiben schmelzen bei ihr irn Augenblick g6ttlicher Selbdiebe und 
Selbsttninkenheit zur Gestaft zusammen, und wieder kt Gestalt nur Biidnis 
und Gleichnis, fortrinnendes Element[ ...]. Ist nicht mehr da, wem man sie 
fassen will, hat nicht Gesicht noch Auge [... 1" (L 257). 

SchlieBiich &&rt sich der ErziWer und bestatigt die m o s e  Annahme seines 

Rotagonisten, e h  'Xitzei" (L 243) treibe Luise zur Liige: 

"Aber diese Gesch6pfe sind letzten Endes unberechenbar und unerforschlich; 
unter Umsthden riskieren sie sogar einen handgreiflichen Vorteil, urn die 
wollustspendende nde zu erproben, von der sie sich getragen fühien" (L 
313). 

Mit diesem Enahlerkommentar wird die Figur der Luise expüzit in dieselbe 

Kategorie mit Emma Sperlkig verfiachta: Die für beide gebtauchte Formel "diese 

Gesch6pfeW deutet auf die Moglichkeit einer Typisierung und damit trotz der 'Unfaf3barkeitJ 

moglichen beflchen Kategorisienmg (durch das mannliche Subjekt) an und ke~zeichnet 

sie h m  ais kreatiirliche Fi- die weder zur Kontinuitat des E r 1 e b  noch zur 

refiektierenden Vergegeawartigung des Vergangenen und damit zu der Formuiienmg eines 

stabilen Wertbegriffes in der Lage sind. 

Dies bemtigt sich in &m Prozef3 der Entdbonisienm& dem die Figur im hufe der 

Haadlung unterworfen wird. Zu Be* des Romarin wurde die Figur der Luise -unter 

Abwesdeit von Erzahlerkommentaren - na ~ o n i s c h e n ~ e  fatde stilisiert, die ein 



elaboriertes Liigengespinst ni behemchen versteht; die lockt, sich entzieht und dem Tod des 

ihr vernillenm Mannes (Nikolaus) ungerührt nisieht. Unter Benifung auf üue "Genialitat" 

sieht Laudin sie ds 

n[...] endlich einmal eh Weib, ein k i e s  und fkeischwebendes Herz endlich, 
und infolgedessen auch [...] irgendwie und im tiefaen Sinne schuldlos, wenn 
man etwas wie Schuldlosigkeit in d a  Kraft erblicken will, mit der e h  
Mensch triebhaft aus seiner Wurzel steigt" (L 197). 

Doch gerade Luise wird h der Figurenperspektive (Laiulinicl) von b l o h  "Sklavinnen 

des Geschlechts, den ni gesetzlichem Beischlaf verdammten und auf ihn bestehenden 

Biirgerinnen" (ibid) abgesetzt. Hier seW der Enablerkommentar e h  und konstatiert die 

Bedingtheit der Figurenaussage: "Worte eines Bürgers indessen, der eus seiner Region einen 

Ausweg sucht und seine Vorwande nicht bemerkt oder nicht bernerken wül" (ibid). 

Eine weitere Aussage scheint die Penpektive Laudins jedoch &chst zu bestiitigen. 

Die zwn Umfeld Luises geh8rende Spintistin May formuliert es so: 

"Feuer ist nicht gut und nicht bos. Man kanns nicht &en, man kanns nicht 
formen. M a n c h d  wamit es, manchmal zer~ fOr t  es. Grausam oder 
wohltatig, iieblos oder wundeNYirkend, wahr oder trligerisch, ganz egal, aber 
es ist, es ist da, es lebt. So ist es mit Lu. Es gen- daO sie da ist. Wenn 
man sie anders nimmt, mu0 mm venweifeln" (L 206). 

Der letzîe Satz deutet bereits aufeine andere Interpretatiomeise hin und wird in 

dieset Wikung durch einen Einschub des Enahlem verstarkt, der anmerkt, wie der 

Protagonist geantwortet hiitte, w& sein Urteil durch Luises Wukuug nicht bereits 

"unheilbar getrübt" gewesen: 

"[ ...] spenden wir den kif&, den sie verdient und von dem sie sich naM; 
aber hitien wir uns, ihr irgendwelche Sondemchte einzuraumen, und machen 
wir vor d e m  aus der Komgdiantin keine Heilige; es kSMte sie sonst 
verlocken, unsere Andacht pi einem Possempiel ni rni0brauchenW (L 207). 



Hier wird mit der (mer schon von Fraundorfêr verwendeten) Bezeichnung 

Xomodiantin" die rationale Perpektive wieder hergestellt und sowohl àas Schicksal 

ETiolaus' wie vorausweisend Laudins zwammengefa0t und eine Einordnmg Lilises in die 

Kategorie der amoralischen Artistin vorbereitet. Und May wird kurz darauf ihre 

mystifiperende Aussage w i d d e n  und eine weitere Formulienmg beitragen, die die Figur 

der Luise desavouiert. May informiert Laudin zdkhst  Uber Luises Grausamkeit, die darin 

gipfelt, sich den jungen Nikolaus mit dem gluhenden Feuerhaken selbst verbrennen ni 

lassen: '"Sie sagt, daraus ist die schonste Nacht ihres Lebens geworden'" (L 254). Mays 

Interpretation dieset sadistischen Komponente dient nun dani, den Leser wie Laudin e h  

von einer damonisierenden Überhohung der Figur Luises wegnifiihren und sie ni 

pathologisieren: 

" 'Neiu, da ist wirklich nichts von Teufel Oder Damon.[ ...] Man iiest von 
solchen Frauen in Biichem, ich weif3, aber das ist hier ganz anders. Man kann 
es nicht erkliiren. Alles ist su schrecklich, so I~cherlich anders"' (L 255). 

Es ist das Attribut ldcherlich, das e h  weiteren Schritt im ProzeB der 

Entdbonisierung der Figur markiert. Auch tntt die Figur, die ni Beginn als "Luise" gemhrt 

wurde, nunmeiir als "Lu" auf, was auch ais Anspielmg auf Wedekinds Lulu aufgefdt 

werden kann. Eine Interpretation in diesem Sinne bietet sich an, da der EnCihler Luises 

Wirkimg adLaudin eben mit ihrn Nicht-identitilt begrihdet. Es sind viehehr die Rouen, 

die 'Teile, a u  denen sich sozusagen die immanente Luise Dercm -amp1 (I. 207), 

die ihren ( k o d e r t e n )  Zauber ausmachen, nicht eigener Reiz, was wiedenun nir 

Entd2imonisienmg der Figur beitragt. Diese findet schüeBlich ihren Hohepunkt in einer 

Szene, in der zuntichst Leudins wii idose Untemerfimg (die sich m o r  in h 8 s e r  



nnanzieiier Hilfe Rir Luise manifestiert hat) erstmals physischen CharaMei nnnimmt. h 

weiteren Verladderselben Szene enthüiit sodann Fraundorfer, daB sein Sohn von Luise mit 

Syphilis infïziert worden war rmd sein Suiad die Komequenz dieses Faktums datstelît. Ais 

t%ertr&erin von Syphilis ist Luise nun endgiiltig der Halbwelt nigerecbnet und das 

Faszinosum mit Krankheit assoziiert. Mit diesem Abstieg komspondiert ihn Aufinachimg 

in dieser Szene, die von der sowerhen Eleganz des Beginns weit mtfemt ist: 

"[ ...] Sie war in Abendtoilette, und die linke Brut war bemahe entbl6Bt. Die 
Stimrne war heiser und tief; oft von gurgehdem Klang; der Kopf war bald 
nach der, baid nach jener Seite gereckt; die Augen hatten einen manadisch 
tobenden Glanz" (L 328)16. 

Die Figur wird damit der manipulativen Kontrolle beraubt, ûber die sie bisher 

verfügte, was schlieBlich in der physisch geauBerten Kapitulation gipfelt. Die Verben 

"flennen" und "stottem" sowie der Vergleich mit einem Schulmadchm (L 3320 betonen den 

Kontrollverlust und lassen damit die Figur, deren Wukung und Maskerade eben die Rede 

war, sich selbst desavouieren. Irn Verein mit Fradofers Invektive, in deren Verlauf er 

Luise ais 'Wure", 'Weibsbild", 'Xreatur" (L 331f) bezeichnet, ist Luise damit endgiiitig dem 

Bereich b e d t -  und sprachloser Amoralitat zugmrdnet, da sic keinc von vorgegebenen 

Rollen unabhangige Sprach- und A u s d r u c k s g e w a l  

Wese spezinsch weibliche Amoralitat wird an der Figur der Luise, Weiningers 

Kategorie der Dirne entsprechend, exemplinziert. Es sei jedoch auf die Parailelen in der 

Figwenkonsteliation hingewiesen, die eben beWUBt-lose Amoralitat nicht auf den Bereich 

des artistischen Fremden beschranken, sondem dieses Phhomen im Roman in den Bereich 

der bzïrgerZicchn LebenmreIt hineinmgen, was den Kontext fiir die Verwmdung der Figur 

l6 Die Demontage dm Figur geht hier offdchuich bis prr stihtkh fhpdhdiga i  Formulienmg, was 
als Fa- selbst interessant ist. 



e h r  amoralischen Artistin verhdert. Zwei Nebenfiguren spielen hier eine Roile: die 

kleinbûrgerliche Brigitte Hartrmmn und die elegante, a u  Hause sbmmende 

Konstanze Altacher - beides zweck-rationale und intellektuell rmbewegliche Figurm. Die 

Ehemhner beider Frauen sind dagegen mit einer '%esonderen Empfindlichkeit" behaftet, die 

sie aus einct beârückenden Ehe ausbrechen und sich jeweiis einer 'spirituelieren' Partnerin 

zuwmden lassen, wiedenun eine Parallele nn Sinnknse Laiidins darstellend. Beide Mhner 

wcrden letztlich von den Ehekuen im wahrsten Sinne des WONS ums Leben gebracht. 

Die nach dem Tod des Mannes auftretenden Rechsstreitigkeiten zwischen Ehefhu 

und Partnain des Manues stellen den Plmkt dar, an dem der Protagonist Laudin als Anwait 

ins Spiel kommt. Und wahrend er der schiiiemden 'Fremden' Luise ausgeliefm kt, erfolgt 

f ü ~  die bûrgerlichen Vertreterinnen einer Luise nicht m&dichen Wesenscirt das Urteil 

Laudhs, das fiber Luise erst m m  SchluB gesprochen werdm kami. LatrAin erkennt in 

Brigitte wie Konstanze einen "Typus" von Weiblichkeit (L 26), der in Formulienmgen 

charakterisiert wi~d, die der von Weininger ins Extrem getriebenen Denkbradition 

verpflichtet sind. Im Gegensatz ni den charakteristischen Quaiitaten der EhemaMer stehen 

sowohl Brigitte Hattmann wie Konstanze Altacher jeglicher spirituelier Sinnsuche 

"Die Frau [Brigitte Hartmann] konnte nicht fissen, was in ihm vorging. [...] 
Sie gab auch schlieBlich die Ho%ung auf, und dadurch wurde ihr der Mann 
nu. um so riitselhaf'te~~ ja sie erklarte ihn geradezu fUr verrückt" (L 19). 

Beide Frauen sind von mataeller Gier und dirmpfer Sinnlichkeit getriebea; die 

Lüge ist auch ihnen ein zentraies IComm~tionsmittell'; ihre qmchlichen A-gen 

" In den Aufieichnmgen von Konstanze Altachers Ehemami licst sich das SQ: " Wie k6nnen dach 
MCSSChen sich an der Lngc bdnken, die ihr Tm md Lassen imd Unttrlasses vor ihrrn eigcnen Augen 
rcchifértigt, sogar mit dem Schein des Edelmiits und ûpf- umgiit; wie sie sich au ihr bis aa 
UrtciIs-, bis zur Besinntmgsiosigkeit berauschcn, [...] bis die Seele aufù&t, ilire go#gegebum F ~ ~ M o I # L L  pr 



erfolgen in fast gewalttiitigen RedeschwMen, doch es mmgelt ihnen an Koharrnz - und 
schlieBlich sind diese Figuren ebensowenig wie die amoraiische Actrice ehdeutig in ihrem 

"Es war ein verworren klingendes, obschon sicherlich zwor erwogenes 
haunosreden, Mischmg von d e n  meglichen schlau verhehlten Absichten, 
Widerspiel von Geïz und Vorsicht, Lûge und Furch&[ ...] Bereitschaft und, M 
selben Satz, Einschrankung der Züsagen ni einem Nichts [...]" (L 89). Die 
Reihung von deskptiven Formulienmgen spiegelt das Bemühen des 
Enahlers, die Widersprüchlichkeit der Figin glaubhaft ni machen. Die 
lnhaltslosigkeit des Gqrochenen bei gleiciize'itiger mmipulativer Absicht 
wird betont: "[ ...] und sie sage manchmal Dinge, die ohne Bedeuhmg waren, 
bedeutungsvoll" & 129). 

Das Element der Theatralik und Tiiuschung spielt hier ebenfalls eine entscheidende 

Rolle. Wie iihnlich die Strategien sind, wird durch ein Detail hervorgehoben, dessen 

Bedeimmg unterstrichen wird, da der Erzahler es dem Leser in Erinnenmg nift - cias 

Verschwinden zweier Dobente ,  deren sich aller Wahrscheinlichkeit nach Luise bzw. 

Brigitte bedichtigt haben: 

"Laudin bedauerte [Brigitte gegenüber] dies tmerkliirliche Verschwinden. Die 
Vermuning mit dem Geist lehnte er d d  ab. In der Erinneruig an das 
Gespriich mit einer andem Frau Fuise], von der hier allerdings so 
verschieden wie das Gemeine vom Hohen verschieden kt, berührte ihn 
wabrscheinlich die Doppeltheit e h  wenig unangenehm und lkherlich, daB 
sich auch in die- Fall eh Geist mit dem Dolcumentendiebstahl beMt 
haben soiite" (L 147). 

Die Parallele zwischen Brigitte und Konstanze hingegen wird auch dem 

Iplritsgonisten beWuBt. Nicht nur spricht er von einem "Typus, der in allm Abarten 

vorkommt und zum Erschecken ftbedmd nimmt" (L 26). er empfhdet auch einen 

grundssitzlichen Antagonisrnus: 

edüilen" (L 1660. (Man vergleiche hier die oben Ptierte Passage, in da FtainirlmFer Luises "Damonealügen 
bescbrcrit.) Konstzmze werden auch aus dcr Pempdûive des Enahlas "wahffieitSIose Duidnimicnaugen 
355) zugeschrieben, was die gruncjsikliche Amoralitat betm 

" (L 



"Es war, aïs ob eine mendliche Anzahl von Fmuen [...]sich aîh&îich ai 
diesen beiden Figurai K01lsb1lze Altacher und Brigitte H~wûmm] verdichtet 
hâtîe, [...] und als ob er dadurch erst zu dem h h  nichts rnehr ni 
beseitigenden BewuBtsein gelangt wh, [. . .]da8 in der Verstrickung mit ihren 
Geschicken unetgriindlich mies an ihm geschehen war." (L 190) 

Diese Figurenaussage deutet eben aufdie moralische Vennteilung der beiden Figuren 

hin, die Luises Wesenszüge soaisagen ins Blirgeriiche iibersetzten und die am Ende der 

(mordischen wie banzielien) BuBe zugeführt werden. Wieder wird deutiich, daO der Typus 

d a  amorabchen Artistin eben nur in extremis vomifiihren hat, was Weiblichkeit allgemein 

mgeschrieben wird. Was die amotalische actrice mit den beiden p d e l  gestalteten 

Nebenfiguren repriisentiert, ist eben das von Weininger dem 'weiblichen' Riozip (W) 

zugeschriebene Fehlen einer Subjektidentitat. Gegen zeitgenossische Theorien (Ernst Mach) 

ehes ich ais Sumrne der Empfhdungen steilt Weininger eben das autonome Subjekt, den 

Menschen, "dem sein Ich zum BewuBtsein gelangt ist" (GCh 232). Und dieser Mensch k m  

nîcht weiblich sein: 

"So ist denn ein ganz umfassender Nachweis geffihrt, dsD W [...] kein Ich und 
keine Individualitaî, keine Pm&ilichkeit und keine Freiheit [...] hat." (GCh 
269) 

Entscheidende Faktoren sind auch bei Wehkger wie schon m o r  die L@e bzw. das 

fehlende Wahrtieitsbedtsein (GCH 1 87), fehlendes Kontinutatsbe\iYUBtsein ('Vergessen") 

(GCH 148, 152, 188), spnmghafte, unlogische und t ' i m b e ~ c h e "  spadiche ~u13ening 

( W h  189,245,249) md die dem nagrunde liegaide gnntdsatzliche Arnoralitat (GCh 194). 

Hier lehnt Weininger den Begdfder 'Ziige" als inadaquat ab und postulïnt: 

'Vnd es muB ein Verhaltnis zur kdee der Wahrheit als des hkhsten Wertes 
der Logik wie der Ethik da sein, damit von einer Untedikkung dieses 
Wertes ZUgtmSfen fkmder Motive die Rede sein kamL Wo dieses fehlf kann 
man nicht von Irrtum Oder Ltige, sondem h8chstens von Verinrtheit und 



Verlogenheit spnchen; nicht von antimoralischem, sondem nur von 
amoraiischem Sein. Das Weib also ist amordisch." (GCH 194) 

Die bisher betrachteten amoralischen ArtMmen konnten ais Iiterarische 

Inszenienmg von Weiningers Kategorie der Rime (bm des dirnenhaften Aspektes von 

Weiblichkeit) gelesen werden. Wie schon m o r  betont, ist dies im Sinne namtiver 

Kontinuitat, nicht einer direken literarischen 'Bearbeittmg' von Weinhgm Thesen 

Wie die zwor barachteten Fi- ist Luise Teil einer dualistischem 

Gegeniibersteilung von Weiblichkeitsentwifrfen, die im Text inszeniert und dem 

notagonisten gegeniibergesteiit werden. In Lardin und die Seinen zeigt schon der Tiel an, 

daf3 die fatale Weiblichkeit nur eine Nebenroue ais Katalysator bzw. Instrument spielen 

wird. Es ist nicht ihre Wirkung, die eine Sinnkrise bei dem arrivierten Jurïsten Laudin 

hervormft, sondem sie tritt im Roman erst auf, nachdem bereits der Kontext etabliert ist: 

Brigitte Ehtmann und Konstaaze Altacher sind bereits aufgetreten, Laudin leidet bereits 

unter seiner als destniktv empfinidenen Arbeit ais Scheidungsanwalt und formuiiert explint 

seine Identitatskrise : 

"Und doch gabe es Augenblicke eines geheimnimoUen Aufkuhrs, wo eine 
Flamme im Gehim oder in der Seele hinlhmcke in ein ii-emdes ichgebiet 
und in die Moglichkeit einer unbekamten Verselbstung" (L 66). 

Nur die btirgerlichen Lebens-und FamilienvertiHltnisse "zügeh" dm Versuch einer 

solchen neuen "Verselbstmg" (ibid): 

''Da *de jede entscheidenèe Erkenntnis erstickt, und er rnüsse bis ni seiner - 

letzten Stunde fortsetzen, was er in der ersten begonnen, unerbittlich, 
unwandelbar, und wenn er dariiber wahnsinnig würde" (L 67). 



Diese Krise Laudins weitet sich zur ErkennEnis einer universalen geistigen Krise aus; 

der Rotagonist ist also in der Lage, die individuelle Bedriingnis in die iiberindividuelîe 

Abstraktion ni Iibersetzen. So gelangt a schlieBlich auch zur Reflexion der Bedeutung 

Luises und sieht sie im Kontext der eigenm Lebenskrise 256-258): 

"Laudin, unloslich in seiner Starrheit, imerl8st von sich selber, triW am 
Kreuzweg Luise Dercum, die ewig Verwandelte, die taglich Verwandelbare. 
Wunder des Geschicks, da ist nichts von Charakter, da ist alles l6slich und 
er16st. Da ist keine Ursache, da ist keine Wirkung; da ist kein Gnmd, da ist 
keine Folge" (L 257). 

Die ErlGsung des mannlichen Subjektes erfolgt im Text sowohi durch die tmbeirrbare 

ratio des Freinides als auch durch die positive und statische weibliche Rasenz der Ehehu 

Wassermann kehrt am Ende wieder zur ergihzmgstheoretischen Denktradition zurûck und 

ItlBt den Scheidungsanwdt seine eigene Ehe rem. Hier kommt wieder der Kontext 

lebeasphilosophischen Denkens ins Spiel: Die Suche nach dern 'eigentlichen' Leben lost die 

Krise Laiinins aus, wahrend seine Ehehu Pia ZUI1achst davon "nichts weW und "noch nicht 

ni einer anderen Art des Lebens aufgerufen worden" ist (L 57). Statische, ausschlieBlich der 

Hauslichkeit verpfiichtete und von "Dingen" bestimmte Weiblichkeit (L 177) hat dem 

Faszinosum der amoralischen, dynamischen Arristin zunftchst nichts entgegenzusetzen. Die 

Krise des Protagonisten bewirkt für Pia, daB ihr neun Lebensentwurfmar die 

entscheidenden (ergannuigstheoretischen) Charakteristika der Statik und Einheitlichkeit 

beibehalt, dwh von ihr nun beWUBt erfüilt und in den Dienst einer neuen Exis tdo rm 

gestellt wird. Der Protagonist gibt seine Kamere imd die gesicherten Lebensuruthde mit 

Pias vouer Unterstbung auf, so daB die Spalhmg seiner Existenz, die i6n anfallig für den 

Rciz der Luise Dercum machte, eliminiert wird. 



Abschlieknd ist festnisteilen, daB wie in den zwor diskutierten Texten den 

weibiichen Entwiirfen im Text eine sekundare Position zugewiesen wird, &dich die 

Entwickhmg des Rotagonisten 811schaulich ni machen. Die Schauspielerin Luise Dercum in 

diesem Text zeigt eine deutlichere Ve11wandtscM zum literarischen Typ derfemme faale 

als es bei den zwor behandelten Figuren der Fail war, da sie zumindest zu Begh  durch ihre 

Kunst von der Banalitat der amaralischen Artistin distanpert ist Dies verthdert sich jedoch 

im Laufe der Hancilmg, wie oben gezeigt wurde. In W i n  wid die Seinen hat es die 

amoralische Artistin mdem nicht wie die nemmantischefemme faale mit einem 

dekadenten mannlichen Gegenspieler ni tun, sondem muB ihre KMe mit ais normativ 

gesetzter mannlicher IdenMt messen, deren Vertreter über Autonomie, Rationalitat und 

Reflexiviat verftigen. Stott beschreibt diesen RozeB ais Vasuch 'y0 respond to the plural 

ûtherness of the femme-fatale-as-sign by bringing her inside the reaim of known" (Stott 49), 

dh. in unserem Falle eben dinch eine Entd3imonisierung derfenime fatale zur amordischen 

Artistin. 

Auf einen fast zeitgleich mit Wassermanns Roman erschienenen und eindeutiger dem 

Bereich der Trivialliteratur zuzuordnenden Text sei hier hingewiesen, da s die 

Entdamonisienmg einer "fhtalen" Figur im Abstieg vom Rang der Violinish nu 

Varieté-Artistin konkretisiert. In Vicki Baums S M  chem. Helene ~iZZjlier~~ ist es der als 

Natiuwissenschaftler nim Repdhentanten autonomer RatioIlalitat pdidestinierte Professor 

Ambrosius, der seiner Frau, der vediihmischen Violinistin Yvonne, v d e n  ist,I9 was ai 

la Vicki Baum, Stud.&an. Helme W i l l f k  (AmstadamFStockholm. Aiiert de Lange, 
Berma~l-Fischer und Querido, 1939). Sigie: HW. 



einer drastischen BeeinWkhtigung seiner professioneh Existenz und schlieBiich bis zum 

Suizidversuch mhrf bevor er in seiner ehemaligen Stuàentin imd nun ebedalls rrfolgnichm 

Wissenschaftlerin Helene Willfiirr eine positive weibliche Pnlsau akennt - die nun um die 

intellektuelle Leistung erweitert worden ist, doch deren CharakteRstika nach wie vor in 

erghmmgstheoretischer Traditon die Statik und Fürsorgeethik sind Bezeichnendenveise 

schafft Helene sogar im chemischen Labor um sich h e m  eine Sphare von 'Behsglicbkeit", 

mit der Metapher der "Glasglocken von der Welt ihrer miimilichen Koiiegen abgesetzt (HW 

29). Helene ist groB, bial3, "eidach" und "madchenhaft'' (HW 230) und "unschuidig" (HW 

71); unsentimental (KW 215), doch "mIftterlichn in ihre~ Zuwendmg (HW 139). 

Yvomes Wirkung hingegen ist von der Inszeniexuug abhifngig: dem Aufùitt mit der 

violine (HW 420, der spielerischen Konversation (HW 44) und dem Tanz @IW 74). Die 

Attraktivitat Ambrosiusf besteht Rlr sie in der "ziihrnung", ohne den Aspekt der sexueilen 

Lust N beinhalten. Yvome erlautert dies auch explkit: 

"SchOn, schon. Ja, ich habe dich geheiratet. Ich war verliebt in dich, du hast 
mir gefallen, ja, es war wundenchth, dich (...) zahm ni machen, ich, die 
kleine Yvonne Pastouri den g r o h  beriihmten Rofessor Ambrosius" (HW 
48). 

Die Venveigenmg des sexuellen Akts wird von ihr mit der Verpflichhmg dem 

eigenen Geftlhl gegeniiber begründet (keinesfalls einer maskulin konnotierten 

"Das kann ich nicht, Das darf ich nicht. Es wiirde mich verderben. Ich 
&de zerbrochen werden. Es -de etwas in mir Schaclen nehmen. Ich darf 
nichts gegen mein GeAihl hm" (HW 49). 

l9 sind es S#nen, die seine scxueiie Obsession darstellen, die in dcr 1981 
erschienenen Ausgabc des Mün- GolAaiwm-Vaiags zum ûpfèr der v- K U m q r n  wiaden. 
Ah deutlichstes Beispiel vgl. Ambrosius' ZusammenbnËch HW 53 mit der st& Versicm auf 
S. 49 der 1981 erschienenen Taschenbuchausgabe (Münchem Gofchxm, 198 1). 



DaB der ErziWer einwirf€, "jetzt -de auch ihr zieriiches Gesicht hart und emsthaft" 

(ibid), weist auf die GNndsatziichkeit dieser Figurenaussage hin. Ihre Selbstreflexion 

scheint auf ehen hoheren BeWUBtseinsgrad als bei den bisherigen amoralischen Artistinnen 

hinzuweisen, was jedoch auf diese Schiiisselszene beschrfinkt bleibt. Sie formuiiert 

vielmehr, wie sich im Lichte der spateren histoire saga lat, in UberhOhender Weise ehen 

modus operandi der amoralischen Artistin, deren Wirkung auf lockender Inszenienmg und 

keinesfalls asmchischer Sinnlicbkeit beruht. Yvonne steht a h  weniger für ungebhdigte 

Sexuaütat als für ein berechnendes Einsetzen der eigenen erotischen WirIcung. Wie in der 

Einieitung erlautert, repraSentiert die Figur zwar keine anarchische Sexualitiit, doch sie bleibt 

von i h r  Geschlechtlichkeit bestimmt und damit im Rahmen von Weiningers E n t d .  Sie 

beschranld sich aber dama "ein biachen neugierig" auf den erobesten Partner zu sein (HW 

47); imd sie kommentiert die Ka1te eines Verebrers mit: "Das finde ich bei ehem Manne 

sehr behend" (HW 48), da dem erotischen Spiel keine sexuelle Verpflichtung folgt. 

Wieder ist es vieirnehr die (im Zusammenhang mit Keyseriings Feiertogskindern in dieser 

Arbeit ber& diskutierte) dekadente Suche nach dem 'eigentlichenl Leben der 

Reizeriiohung, wobei Yvomes Suche die Langeweile im Sinne Schopenhauers (SendSringer 

34) -de liegt. Man kann auch bei Yvonne wie bei Keyserhgs Inna eher von 

Auîoerotik als von Sinnlichkeit sprechen, wenn sie aufeia geseIlschaftliches Ereignis wie 

' E s  ging. Wmigstms h a k  ich mich ein bi8chen ausgegeigt - ,' erwidexte 
sie, o h e  die Lider ni heben, addenen ein Hauch von iiIa Scbminke 
schattete. Sie Min ihr k, da6 vor Blondheit beinahe weiB wat; ais sie 
den A m  hob, biB Ambrosius die Zghne zusammen" (HW 47). 



Zur Inszenierung mit dem Ziel der Reizerhtihung wird das Element des Fremden 

herangezogen, als Yvonne "einen Schwarzen in tadeliosem DreB und von ausgezeicheter 

Figur" (HW 69) in ihre Gesekhaft zieht, der ais Maler in Paris "die Frauen d e r  Weltteile 

zurn Modeil gehabt" hat (HW 70) und in fliekndem FranZOsich" (HW 71) "das Erotische" 

preist: "Sch6n sind die beiden da itnten. Aber ohne Fluidum. Da fehit das Erotische. Sie 

mIiBten imsm Frauni kennen, dimkle Frauen - lala - das ist von anderem Aroma - " (HW 

7 1). 

Das Unbestimmte der erotischen Ausstrahlmg spiegelt sich in der Auslassung am 

Satzende; die Emtik entzieht sich der begrBiichen ErfIissung. Die Inszenierung der 

'fkmden' Erotik wird der Unbefangenheit der jungen Studentinnen kontrastierend 

gegmiibergestellt, was Ambrosius eine unbestimmte Sehnsucht spfïren l u t  (ibid) und die 

d h i e r t e  Inszenienmg für den Leser desavouiert. Diese Funktionalisienmg des 'Fremden' 

steht in einer Motivtradition, die 'racial othemess' sexuaiisiert: "Said and Fanon have show 

that this fantasized and dangerous sexuaiity is attributed to both the Negro and the Oriental. 

m e y  represent] a place of W t e d  sexual license and experience unobtainable in Europe" 

(Stott 3 5 ) .  Der farbige Mann wird in diesem Diskurs mit extrema Potenz und Maskulinitat 

ausgestattet, wahrend der Orientale als femuün gezeichnet wird (ibid). Die Figur des 

Samson in Helene WiZZfler geh6rt in diesen Motivzusamnenhang: der virile Farbige steht 

für eine als beimnihigend wahrgenommene anarchische Suuilicbkeit, die Uiber den 

vergleichsweise behaglichen Antagonisrnus erganzUngstheoretischer Provenienz weit 

hinausgeht md diese bedrohlich geworbe Sinnlichkeit nicht mehr am Rand der 

ûesellschaft, sondem auBerhalb der (eumpâischen!) Vergesellschaftimg ansiedelt. In Vicki 

20 Stott Mist aufkrimiuologische Studicn am Ende dcs 19. Jabrhuadexts hb, die Prostituierte a d  
hegroide' und atavistische Zilgt hin rmxermchten (36). 



Bainns Konstnilbion wird keine weibliche Figm so weit in den W c h  des Hybriden, 

Unklassifizierbaren geftihrt2', imd selbst die amoralische Artistin ist nur rezeptiv, ais sie mit 

dem "Negerrhytïmusn von Samsons Kiavierspiel komntiert ist: 

"Es regnete Synkopen, es trommelte B m ,  es pfiffim Didmnt, es schrie 
Uddlaute in die bürgerliche Glasveranda, [...] Yvome [...] l6ste ihre 
Schenke1 nicht whr von den seinen [...]. Ein schwarzer Tedel saB mit 
weiBem Lachen am Kiavier und zog bmnstige Marionmen im Sade aufimd 
ab" (HW 74). 

Eben die blok Rezeptivitat bewahrt die weibliche Figur vor einer eindeirtigen 

Schuldzuweisung aus der Perspektive eines fiber die Situation hinausgehend iaformierten 

Enahlers, wie sie dem farbigen Mann in einer fatal an v0kisches Gedankengut e*em&n 

Formuliemg zuîeil wird: 

'Es war am Ende nur e h  Urklang, der Umwege verschmahte und direkt zum 
Blut sprach [...]. Wir scheuen uns, diesem rassekmden, rassenjungen Mala 
mit seinem besessaien T m  eine Verantwortinig für entscheidende 
Wendungen ni erteilen, obwohl wir ahnen, daB ihm dennoch eine solche 
ZUfBlit.'' (ibid) 

Dieser EinnuB wird von den von dekadenter Reizsucht getriebenen Figuren des 

Romans in die voyeuristische Inszenienmg von Sinnlichkeit iibersetzî. Diese fiindet ihren 

H6hepimkt im Roman in einer Szene, in der Samson Yvonne zum voyeuristischem GenuD 

des Bankdirektors Kolding malt und Yvonnes KoSmmimmg ihren Abstieg zur b l o k  

'Yvonne Pastouri war nicht nackt, sie war mehr als =kt, bekieidet in einer 
s c w o s e n  und aukizenden W e k .  Sie tnig seidme StrOmpfe, seidene 
Schuhe und einen Rock aus fleumigem, w e h  TU, der ast unterhalb der - 

H e  ametzte. [...] Yvonne kauerte auf einem schwanen Feii, die Spitzen 
ihrer Brliste waren sehr rot, vieiieicht geschminkt" (HW 130). 



Wie zuvor ki der ZirlNsartistin Wanda ist die Wirkung Y v o m  von der 

Kostiimierung abhangig, wiihnmd die positive Gegenspielerin, die Cherniesnidentin Helene 

physische Nacktbeit in "ptiaazenhaRer Zufiiedenheit" genieh kann (HW 242) und den 

"Zug einer groBen und gebiindigten Sinntichkeit um die Nasenfltigel" zeigt (HW 253). Das 

Motiv der Nacktheit wird wieder aufgegrif'' ais der Protagonist seine ertraumten, mit 

Nacktheit verbudenen sindichen Ekstasen" mit Yvomes inszenierter, von Accessoires 

"Aber dies hier war etwas gmz anderes. Dies war kait, b e d t ,  e h  kleines 
Spiel mit Nememeken, ein verderbtes Eingestandnïs der Leerheit und 
Schwâche" (HW 13 1). 

Die utopische Quaiitat undomestinerter SinnIicbkeit als gelungener erotischer Raxis, 

wie sie beispielsweise in den Weiblichkeitsentwiirfen Heinnch Manns gestaitet kt, wird der 

amoralischen Artistin damit abgesprochen. Ihr sinnliches Interesse bescbrankt sich viehehr 

auf das "Flackrige, das Haibe, das Ungesunde" (HW 13 1). 

Die Versuche des Protagonisten, sich dieser Figur mit der HiWe autonomer 

RationaMt ni entziehen, scheitem ZUI1achst. Vcrgeblich sucht Anhosius Zufiucht in Kants 

~ro le~orneF8,  doch "die S&ze zogen leer vorbei" (HW 50) und machen der sexuellen 

Phantasie Raum. Auch die Desiilusionienmg im Atelier des Malers Samson fliha nur zum 

Versuch der Selbst-Destruktion (HW 174)P Die Befkiung kann erst erfolgen, als der 

- -  - 

* Kant ist es auch, auf den Weininger sich in Gescfileck und Chmakter wieder und wiedcr bauff; Kant 
ist jc\ivcils als ein Beschw6ren eben nonnativer maskuba IdentitBt ai versîchcn, der die F&igkeit ai 
Autonomie, R a t i d t a t  und & Fonnung von Idcnîit& mgeschrieben wird. 



Protagonid den voiikoxnmenen Abstieg Yvomes zur Variete-Artistin in Paris mit eigenen 

Augen sieht: 

"Ich habe sie ardgesucht, ihre Spur fiihrte nach Paris, und das war es auch 
eigmtlich - weshalb ich - ja Genug. Ich sah sie: Sie spielte in einem Varieté. 
Sie trug ein -des Kleid und ehen riesigen Federnkopf'putz und sah sehr 
gut aus. Sie spielte drei Saickchen aufihnr Geige, solch kleine, witpge und 
siiBe Schamnschliigereien [...]. Es war eine triste Angelegenheit, vom 
Standpuukt der Musik a u  und vom Standpunkî des Menschlichen auch. [...] 
Ich habe die Nacht bei ihr verbracht, denn sie ist jeta nicht mehr merisch.  
[...] Ich habe bei meiner F m  geschlafen und sie - bezahlt dafk. Ich &te 
das eriedigen. Ich muBte diesen Pfahl aus meinem Fieisch ziehen - " (HW 
259). 

Der Mechanismus des Lockens und Entziehens ist damit flir die Figur der 

amoraiischen Artistin au&r Kraft geseta. Indem der Protagonist sie sich sexueil verfügbar 

machen  ka^, ist er in der Lage, die erotische Obsession zu überwinden und seine 

Autonomie wiederhernisteiien, die ihm zum guten SchluB eine eheliche Bindung im 

ergannmstheoretischen Sinne erlaubt. Der sexuelie Akt endet die Maskerade der Artistin. 

Angesichts ihrer "tristen" Darbietmg k a .  der Attistin nun auch nicht mehr die 

Verpflichtung einem Mlnstlerischen Werk gegeniiber ais Legïhienmg dienen. Ihr Abstieg 

enth-iillt ihre fehlende Subjektidentitat, die sie bis an die Grenze der Prostitution M. 

In den Figuren der immer wieder als mütteriich gekennzeichneten (HW 29, 

63,96,139) unsentimentalen, doch warmherzigen Helene und der amoralischen Artistin 

Yvonne ist auch in diesem Text e h  Dualismus konstniiert. Der Protagonist findet 

letztendlich die au&rnalb kulture11er Objektivienmg bleibende und damit nicht den rapiden 

Wechselbewegungm der modernen Lebenswelt unteworfene S p h b  in da ihm bestimmten 

Partnerin, die ihm wiedenun die Produktion objektivierher Werte erm6glicht. Es sei 

ziadem kurz darauf hingewiesen, daB Ilhnlich wie in Gertnid K o b  Romsui Eine jiidische 



Mrdter die miitterliche Figur mit Merkmalen der heuen Frau' der Zwmziger Jahre 

ausgestattet ist (knrfliche Tgtigkeit und Enolg, selbstandiges Aeehen eines Kmdes), doch 

durch das Gathingswesen determiniert bleibt und wieder in den Bmich absoluter 

Miitterlichkeit zurûckgefiîhrt wird. . 

Eine von den bisher diskutierten Werken deutlich uate~chiedene narrative Strategie 

verwendet Gerhaa Hauptmann in seinem erst posthum verOfféntiichten Text Die neue 

Leidemchnp?' Der Text stellt die Fortsetnmg n, dem Wven Tagebuch Dar Buch der 

Leidemch@ dar, das 1905 begomen, doch erst zwanzig Jahre spater wieder aufgenommen 

und mischen 1925 und 1928 beendet -de. So giit der in der Tradition des 19. 

Jahrhunderts stehendez komplizierte Autonsiennigspro& des Buch der Leidemch@ auch 

titr dessen Fortsetnmg. Das Eiusetzen d gleichzeitige Offenlegen der Camouflage drangt 

dem Leser die für eine Bewertung der Prasentation von Weiblichkeitsbildem wichtige Frage 

nach der intendierten ZwerlaSsigkeit des Ich-Enahlers ad. Hat man es hier mit einem 

b e d t  in der Tradition des decadent gestalteten hypersensibles imd hypeneflexivea 

Ich-Erzahler zu tun, dessen Blickwinkel vom Autor in eher denunziatorischer ais 

hg und mit einem N a c h w  verschen von Ulrich Lataerbach (Frankfiat (Main): Ullsteia, 1993) 443-5 1 7. 
Etstt Buchusgabe: I3crIi.n: Fischer, 1930. Sigfe: NI.. 

'5 Man cienke beispielsweise an die Werke Thtodor Storms, dei. sich desselben Verfahffns bedient. 

3" TciiedesastetenerscbiencnbcreÏts 19û7inverschicAaenZciamgaiunierdemT'ilmAusdan 
Tagcbuche cincs Edclmlmnes" (ibid). in der Buchausgabe witd die T- k'behalten, doch wird der 
Pmtagonist zum schlichtea bûrgeriichen Architddcn degradiert (wie es dcn politische UmstHndai arm Zeitpkt 
der VcrüffcntIichung wohl ehcr nirsprach). Zwischcn A- und Enahln Hncrden hier e c h e  Manzen 
geschaltet: Der fiktive Bcwahrcr des Tagebuchs sowie de.  M v e  Haausgebcr desscIbta, dessen Ansicdimg in 
Agnetendorfjedoch dem Laer cine Idçntifizienaig mit dem reaien Autor mehr ah nahelegt. Diese Techu& 
bewirkt sowohl eine DistanPenmg und gleichzeitig (in der einleitenden Bemericung des fiktiven Herausgebers) 
cmtn spielerhchen Hinweis auf dic eigene Verschlu- des Autors. 



(selbst-)exiaiipierender Absicht angelegt d e y  Oder ist die Perspektive der Autorinstanz 

viehehr dem gieichen ideologischen Projekt verpflichtet, das in der Figurenaussage 

entworfen kt? 

Der Heniusgeber betont in der Vorbemerkung, wie die arnoralische Artistin nrir als 

KataIysator einer Entwicklung dient, die unvermeidbaren Charakter trâgt: 

"Ich mikhte abrigens glauben, der Verfbser des Tagebuchs wiirde in dieselbe 
Krisis verfhilen sein, fàh die beiden Frauen [...] zwei ganz andem gewesen 
w&m" (BdL 12). 

Er formuliert hier explizit, was schon zuvot fiir die bisher behandelten Figuren 

festgesteilt worden ist: Es geht nicht um das Phihomen der amoralischen Artistm, sondem 

uni ihre Funktion im Hinblick auf als nonnativ verstandene mannliche Identitat, der dm 

Priviieg wie die Krisensensibilitiit autonomer Subjektidentitat zugeschneben wird. 

Dementsprechend sou hier die Betrachtimg des Protagonisten T i  am Aofang stehen, bevor 

auf die Artistin selbst eingegmgen wird. Diese Abfolge erlaubt es, die Bedeuhmg der 

amoralischen Artistin herhalb der Figurenkonsteilation heworzuheben. Wir haben es hier 

mit einem Protagonisten zu t u .  der auf den efsten Blick auch e h  traditioneler Gegenspieler 

einer neorornantischen femme fatale sein ksmte, -ch eine am Konzept des decadent 

orientierte Figur. Seine emotionaien Erlebnis- und Realctioflsrnuster sind inkonsistent, was 

durch die Beschrankung auf die Perspektive dieser einm Figur noch mehr heworgehoben 

W. Man k6mte hier wie bei Keyserlings Helden von einem "pathologischen Rest" 

sprechen, der von der Neurose "nur noch quantitativ verschieden" ist momd 496). Noch 

die Iakonsistenz der Selbsteinschatnmg wird reflektierend festgehalten und e h  

"krankhafterl' Aspekt der Entwicklung (exkulpienmd) dinbezogen: 



"AU dies Herumsprhgen mit Je und Nein bietet e h  Bild der 
VennMng und kankha&n Unzuverlbsigkeit Trotzdem, indem ich nicht 
schwankte, es zu enthüllen, habe ich immerhin eine kleine Kraftprobe 
abgelegt." (NL 503) 

AIS die Ktankheit, auf die der Protagonist anspielt, ist die 'Zeitkrdcheit' der 

Nenositdt m sehen, deren Atioiogie in zeitgen6ssischer Auffessimg e k n  mit der 

Reizüberflutung zusammenhangt. Seine Uberraschende auJ3erliche Robustheit ,einem 

décadent diachus unahnlich, befa'ihig Titus jedoch& der "eigene Arzt und Heffer'' zu 

agieren (NL 460). Das Muster der bisherigen Texte wird also beibehalten. 

Die Figur der amoraIischen Artrstin dieses Textes, der Schuspielerin Minka, wird 

ausschlieISlich durch die Augen des Ich-Erzablers gesehen und kommt kaum jemals anders 

ais in der Paraphienmg ihm Aussagen ni Wort. ÂuBerlich ist sie eine kindlich wirkende 

ErsCheinmg mit wei&r Haid und einem 'Wonden Haarschwall" (NL 458,467,477), ais0 eine 

dem Typus derfemmefiagile entsprechende Figur (ThomIilla 3 1). Bezeichnenderweise 

gebraucht der Enlihler wiederholt den Be@ 'BBild" für sie (NL 454,458,46 1,487), was der 

passiven Roiie der Figur entspncht, die für den Leser tatsilchlich nur e h  shmimes Bild 

bleik 

Dennoch erfdgt fr[ih und unvermittelt die Schuldzuweisung an die "schreckliche 

Zerstorerifl" (NL 463), womit ihr eine unwiderstehliche, subversive Macht zugespmchen 

wird, die von ihrer Aktion weitgehend unabhangig ist und in der Folge nur mit &m Begriff 

der "Krankheit" vom &chen Gegeniiber rationaliskt werden k m  (NL 501). So 

spricht der Ich-Enahla von Anfimg an von einem "schrecklichen Zustandw und 

"fhchteriichen Lage" (NL 452f), 'Xrankheit" (NL 490). "Grauen" 484), w~ o h  

dsD die Bezugspunkte fbr den Leser ersichtlich SM Erst allmrhlich kristdüsiert sich die 



Begegnung mit Minka, die Verehrung aus der Feme, die Obsession und die mlativ 

laamistge ehebrecherische Baiehimg hmus. 

Im Lauf der Aufkiclmuagen U k r  Minka nadm sich dsM so gut wie aile von 

Weininger insbesondere der Dime' mgeschriebenen Eigenschaften. Auch Minka kreiert 

einen "grinidlosen Sumpf' von Liigengeschichten (NL 485), die sie SQ mbekilmmert variiert, 

wie es w o r  Wassmnanns Protagonist mit der Schauspielerin Luise Dercum erlebt: 

"Sie woilte ihn nicht wieder eidaden, sie hatte ihn aber eingeladen, er milte 
ih. Noten bringen, die Noten nicht bringen, sic habe ihm flir morgen 
abgeschrieben, sie habe ihm nicht abgeschrieben, und so fort" (NL 485). 

Mnikas amoralische Haltrmg bewegt den Protagonisten ni &r resipnierten . 

Feststeiiung, entweder seien die Dinge, die sie "mit kindlichen Lippen gleichgaitug 

eusplauderte", Aufschneidereien und Lüge oder "eine kaum geringere Verderbnis" (NL 47 1). 

Diese Feststelluug bezieht sich auf Mmkas amoiiroses Vorleben, des von extremer 

"Wenn es wahr kt, was die kleine, s e ,  unbefleckte Madonna mu in den 
Zwischenakten gebeichtet hat, so kann sie keinem Mamie, alt Odet jung, ami 
d e r  reich, zerlumpt oder geschniegel& dumm oder g d ,  wenn er nur winlcf 
widerstehen" @IL 47 1). 

So schleicht sie sich angeblich in ihrer Jugend ni diversen 'Zimmerhem' ins BBett inid 

begibt sich auf"nâchtiiche Reisen durch schlechte Hausern (NL 475). Sexuelle 

Wahllosigùeit wird des entscheiàende Chiirakteristikum in der DarsteUtmg der Figur der 

Minka und kulminiert in der FeststeUung: 'Ich weio, daB sie eine Hure ist" (NL 475): 

Minkas S e d t a t  steilt zwar ib Ifaupanziehungkaft dar, wird aber unvrrziiglich 

ckrnystifiziert und mit Bezeichnrmgm wie "erotische VolkskUcheW (NL 474) und Waake" 

(NL 498) in den Bereich der TriviaMt ~ k g e ~ . 2 1  



Ihre sprachiiche ~u&nmgen jedoch lassen Attraldivitat vermissen; sie gehen nicht 

ûber 'Geplapper" hineus, in dem "keine Musik" ist (NL 470). Das Motiv der fehlenden 

"Musik'' wird noch zweimal wieder aufgenommen (NL 477,480) und betont den Mangel an 

spirituelier Qualitat der Figur wie die Feststeiiung der "Nichtigkeit ihres Gespriichs" (NL 

474). Bezeichnenderweise findet die Qualitat ihm B.fihnenp&em nirgends Etw&nung, 

obgleich enviihnt wird, daB sie von "dem Schauspieldirektor Brecht" eigens aus Wien nach 

Berlin engagiert wurde. Dies entspricht der Weiningerschen Aufbsung, die Weiblichkeit 

und Klmst ais einander ausschliehd sieht (GCH 15 1). Der htagonist resumiert: 'Nach 

wie vor sind die mit ihr verbrachten Stunden, soweit sie nicht erotisch sind, trivial" (NL 

477). 

Die mangelnde Subjektindentitiit des Gegentïbers formuliert der Rotagonist im Stile 

Weiningers als Nicht-Ich der amordischen Artistin: "Ilergleichbar einem totem Gegenstand, 

scheint sie sich nicht ni men, wo sie ai guter Lem landen wirdtl (NI, 504). Er 

"Aber ni einem Insekt, einem noch so henlich opalisieremden La-er, 
haben wir keine Beziehungen. Arme gradherzige, h d c h  naive Mânner, 
glaubt ihr, man k h e  durch einen noch so g r o h  Aufwand von GemM seIbst 
dem menschlichen Insekt e h  Herz geben?" (NL 480f). 

Wieder werden überh6hende Vergleiche henuigewgen, um Minkas verhhgnisvolie 

Wirkung ni erfassen, so mit Lemuren und mit Lilith (NL 48 1,487). Obgieich also in diesen 

Im MaauslPript des Buch der Leideni~d@ sind Passagcn, die den "zugnmde L i e g h  Tri& in seiuer 
Nacktheit" (zk nach Nachurort BdL 541) zur Darstellung biingen, vor der Dnicklcgung cfiminicrt wrden 
(i'bid); m Neue Leidenochaf? ist die Triebvdiaftimg bzw -- zwar Thema, wird aber ebdhiis nicht 
in vitalistisctier Drastik geschüdcrt und vor allem aufdie wei'bliche Figur projiziert, so daB mit dem Bnach mit 
Minka impiizit auch ein Verzicht auf die aaarchiSche Triebbefiedigung erfolgt, wie sie auch bei Weininga 
gcfordert ist. Ebenfalls an Weininger h e r t  der RilckPig auf d m  eige..cn "Genius" (NL5 l3), ein vage 
b l a i  Konzept, das aber bezeicfmedawtise inrtrnmbar mit dtm BewuBtsein gclebter Kontinuitât 
vcrbunden ist (NL 512) - man denke an Weiningers bcrcits Ptiate A- zur Vcrbinmmp von Genie 
und Gcdschtnis, die beidt eMen dem Wuiüchen um@in@chea Raum bezcichna~(GCh 212-339). . 



Vergleichen immer wieder das Verhangnisvolie der Beziehung hervorgehoben wird, 

rep-tiert Minka doch "das Leben" (NL 465,506) und die trotz allem lockende 

Triebhaftigkeit. Sie seîzt ihre sexueiie Prasenz in kallnilierter Weise eh, um den Mann 

immer wieder an sich ni binden: 

"Im Nu waren ihr die Kleider vom K6rper gegîitten. Wie eine Nixe enthwte 
sie sich. [...] Ich widerstand diesem Zauber nicht, auf den sich ja mttkiich 
diese Lilith, diae Tedelin, die vor Eva war, pi keiuem anderen Zweck, als 
um mich wieder und fiir immer ehzufhgen, beçonnen hatte" (NL 487). 

Der Rotagonist sieht seine Chance, sie "mm Mensch ni machen" (NL 485) und "mit 

eiserner Hand für mich zurkkzugewianen und festnihaten" (NL 483). Briefich untem4.d 

sie sich: 

"'Vielleicht ist mir die brutaie SUinlichkeit in Fleisch und Blut libergegangen. 
Vielieicht! Jedenfds aber ist das nicht meine Natur. [...] Ich wili ein guter, 
ganzer Mensch werden. Ich habe doch nicht die h i e  Selbstnatur, wie ich es 
mir in rneinem Wahn einbiidete"' (NL 499). 

Von einer Konsistenz der Figur kann keine Rede sein; sie wechselt unvermittelt 

zwischen "diimonischern Wirkedl (NL 480) und "wmdervoller Ekfkcbbeit" (NL, 484), was 

zum Teil in Hauptmanns bereh angesprocheaer problematischer Produktionsweise, doch 

auch in der Firnktion der Figur als Rojektionsfliiche flir den emotioaien "Zickzackkurs" des 

Protagonisten (Nachwort BdL 547) begrûndet sein mag. Die Untemmfimgsgeste ist 

iosofern relevant, da sie den Protagonisten md dessen emotionaie Energie wieder hisetzt, 

wie es die sexuelle Unterwerfimg Yvonnes in Helene WiIZjk leistete. Die 

Unterwerfùngsgeste lost die von dem Wechse1 aus Locken und Entziehen koIlStituierte 

Abhiiagigkeiitsbeziehung und versetzt den Protagonisten damit in die Lage, im Rkkzug auf 

das eigene "Selbst-Bew&seinn" (NL 512) den BewatigungsprozeB pi vollenden. Wie 



Ambroisus in Helene WiZZfier bei Kant ZUnucht sucht, so hat Titus, der seine 

Befkiungmemche immer wieder in Kampfinetaphem formuiiert (NL 463,466,469), 

zuniicbst versucht, sich durch das Rinzip der (rationalen) Ein-Ordnmg von der irrationalen 

"HOrigkeit" (M, 469,479) ni IOsen. Er v&t zu diesem Zweck eine Marchen-Dichimg, 

uni sehe "regellosen Phantasien" (NL 467) durch die "Aktivitat des Ordnungstriebes" (ibid) 

aîs des der amorahchen Artistin diametml entgegengesetzkn Rinnps ni dispplinieren. 

Dies muB in der Beseitigung Minkas enden: 

"So wird die Substituîin Minkas am Ende im Totentanze des Lebens 
umgebracht, w h d  der erbbdete Tor, der ich selber bin, mit ihrem 
~ll~ferblichen Bild vor der Seele weiterwmdert, durch die WintaWlte der 
Erde, Schnee, Sturm und Fhstemis. Es befkit mich, die schreckliche 
Zerstiirerin meines Lebens wenigstens im Bilde aus der Welt geschafft ni 
haben" (NL 468). 

Die zuniichst im nktionalen Raum geprobte Wiederherstehng der Ordnung erfordert 

wie bei Weininger eine Beseitigimg der RepraSentantin anarchischer Sexualitat md sodann 

die Triebaberwitlduug selbst. Der Versuch der Subiimienmg gelingt T i  jedoch nur 

vorübergehend, und, wie gesagt, ist es ent die Unterwerfuxigsgeste Minkas in Verbindung 

mit der vom Protagonisten selbst als psychosomatisches Phihomen interpretierten Krankheit, 

die eine endfltige Sublimienmg im Rückzug aufdm eigenen "Geaius" erm6glicht. 

Anders ais bei Weininger bleibt es jedoch nicht bei der solipsistischen 

Triebiiberwindung: Wiedenmi ist die amoraiische Arristin Teil einer dualistischen 

KoIlSfeUation und hat eine Gegenspielerin in d a  Ehehu des Protagonisten, der Stabilitat im 

zurtickkehrt. Auf den ersten Blick erinnert diese Riickkehr an eine KonsteUation, wie sie in 

der Diskussion von Wassermanns Laudin bereits durchgespielt worden ist, doch kehrt 



Ha- Titus nicht voll polygamer b u e ,  sondem vieimehr im Bewd3tsei.u einer 

polygamen (und exkulpiemden) Vision zurück, in der er seine geschiedene Frau Melitta, 

seine Ehehu Lella sowie seine Geliebte Midm vereint und in dieser K~ll~feilation den 

erlebten Kontroilverlust aufheàt? Der B e g i d e s  'Zebens" ist in der oben skimaten 

utapischen Vision zentd, da d e  drei weibiicben Figinen im Hinblick auf ihre Haltung 

diesem Konzept gegentîber üôerpriift werden. Die amoralische Artistlli steht dabei fh das 

un-beWUBte, unreflektierte und nur dem Moment verpfiichtete Leben. Eine vitalistische 

Verherrlichung wird jedoch durch die anderen weiblichen Figinen verbindert, die als zur 

"E@.mmgn Minkas notwendig erachtet werden - man denke hier an die Fornutienmg des 

'Wimhens", in dem die Mmka nachgebildete Figur "im Totmtanze des Lebens" umgebracbt 

wgd - die Sicht des 'Zebeos" als bedrohlich und IcontroilgefEIhrdend gewinnt hier die 

t h z b n d ,  wahnnd die utopische Vision sowohl e h  Ausleben triebhafter Regungen in einer 

anarchischen weiblichen Sphare wie eine Balance durch eine statische, domestische 

weibliche Sphare garantiert. Man komte die oben Ptierte Vision ais einen Versuch deuten, 

die aoarchische Triebwelt in einem hannonisierenden Modeil in den Lebensentwurfdes 

bUrgerlichen Subjektes einzugliedem. 

Hauptmann bekennt sich jedoch nicht eindeutig ni diesem Entwurf. Sein Protagonist 

kebrt am Ende ni Frau und Sohn zurfick und verzichtet aufeinen Besuch bei Minka Die ni 

Beginn gestellte Frage einer als narrative Strategie eingcsetden Unzuverkigkeit seines 

Ich-Erzahlers mui3 negativ beantwortet werden. Es erfolgt mat in dem Trakrat Mysterizun 

Diese ilrberltginigen sind dtrrchaus im ZeitgenOssischen Konîexî der Debatte um die idû,ûion da 
Ehe zu schen; man denice ôcispielsuneise and H C T ~ ~ I ~ I ~  von Keysaiuigs "IEhe-Buch", fùr das auch Thomas 
Maun und Eduard von Keyseriing Beitrifge verf8Bten. (Hamann von Keyscriing,Hg, Das Ehebuch: Eine neue 
Siimnebiarn im Zwammenklang der Stimmen führender Zeitnenossen. anpmxt und hp. von Graf Herman nvon 
Kcyserhq (Ceiie: Kampmann, 1925)). 



eine Analyse der eigenen lka&h&enn Reaktionen d d  den Ich-Erzahler - womit eine 

DistanPenmg von der exaltierten fiberspannithet des Rotagonisten angedeutet scheint, 

dessen Betrachtungen ausschlieBlich um den eigenen Standptmkt kreisen? Die 

Selbstanajyse tiihrt den Erzahler jedoch wieder in den Bereich reflexiver Raîionalitat und 

damit Glaubwürdigkeit nnlick. Sie mündet direkt in die vom Ich-Edhler entworfene 

polygame Utopie. Zwar folgt d i e s  keine Aktion aufder Handlungsebene, doch betont der 

Aidbau des Textes ihre Relevanz: Die Idkagesteilmg der mmogamen Beziehung stelit 

gleichsam den Rahmen für die vom Protagonisten und Tagebuchautor verzeichneten 

Geschehnisse dar. Am Beginn stehen Iiberlegungen zur Ehe, in denen der Rotagonist zwar 

für die Einehe optiert, doch daraufhinweist, daB eine erotische Ansprechbarkeit des Mannes 

stets bestehen bleibe und als naturgegeben a~lzusehen sei - er weist hier auf die "ErzvaterI1 

der Bibel h i .  (NI, 446). Und am Ende steht die harmonisierende Vision in dem eingefügten 

Traktat "Mysterium" @IL 503-506). Weiblichkeit wird als "Sphinx" erlebt und jeder der 

Frauen ihr eigenes "Mysterium" mgeschrieben, das das mannliche Subjekt nicht ni 

emtschllisseln vermag; doch "das grok Mysterium der Ihmchrifi wûrde da& liegen, daB 

die seelische Einheit dieser drei Gestalten im Raum meiner Seele, ibr Zusammenwohnen 

darin, auch im Physischen sich verwirklichte" (NL 504). Denn "Melitta hat eine Lella 

gefehit, und LeDa wiedenun eine Minka, wffhrend Minka wohl den moralischen Ernst und 

die ethische Tiefe von Melitta gebrauchen kgnnte" (ibid). Die weiblichen Figuren werden 

dem in sich kompletten marmlichen Subjekt und dessen "Genius" (NL 512) als eben keine 

volistandige Subjektidentitat bzw nicht die Fiihigkeit ait Reflexion dieses Fakhims ksitzend 

30 So gedenkt er keincipfiills die Ehe-Pmblanatik ab eine auch die ktr&"t ai behandeiu, 
sondem geht vieimehr daran, "LeUa ai belehren, wie sic mich zu behandeln Mt&' (NL 466), ais die 
gmddWiche "LangeWeile" im Schopeahauedlcn Sinne (KUhue-Batram 32-34) ihn anp5gLich fb Mmka 
macht. 



gegentibergestellt. Implizit rechtfertigt dies die 'erotische Ansprechbarkeit' durch die 

Mahode der Ontologisierung. 

W&rend Heuptmann in WQndcI, etwa zeitgleich entstanden, in kolportagehafter 

Weise von der Figur der amondischen Arristin fàbuiiert, wird 1- hier in den 

ZlLcZVnrnenhang einer Iebensphilosophischen Problematik gesteilt - wie sich schon zuvor 

lebensphiiosophischer K o ~ S e ~ a t i S m ~ s  als ein den Texten des K o r p  gemeinsamer 

Gnmdzug d e s e n  hat. 

Wlfhrrnd bisha immer eine explinte Verurteilung der asnodischen Artistin exfolgte, 

soli nun am Ende des Kapitels die eïnzige Figur des Textkorpus betrachtet werden, in dern 

eine positive Entwicklung einer solchen Figur stattfkdet* in dem 1933 entstandenen Roman 

Der Gefüngm3arzt tritt die jmge Vera in der Urngebung des Spielbankôesitzers "Chiffon1' 

ad. Die Hauptprotagonisten des Romans sind der Gehgnisarzt Konrad und sein Bmder 

Rudoif, der durch Chiffon und Vera in krimineile Machenschaften verstrickt wkd. Diese 

Situation des leichtlebigeren Bmders bringt den Gef?hgnisarzt Konred ni einer Reflexion 

seiner Sicht der Fdengeschichte sowie auch einer ve&cierten Haltung gegenüber den 

von ihm betteuten Strafgefangenen und der geseilschaftlichen Situation DeutscMds nach 

dem Ersten Weltbieg.. 

Auch Vera zeigt wie die bisher beschriebenen Artistinnen e h  tauschend kindliches 

Aussehea Sie wirkt optisch wie ein 'Tüppchenl' (Ga 49 ,  versteckt ihr %lasses, sûûes 

Kwfchen mischen den Feâem ihrer Boa (Ga 60), besitzt au5Uend kleine 'Engerchenl' (Ga 

63) und "ZHhnchen" (Ga 273). Die "wie bei einem Katzchen nmde, weiche Stim" (GA 270) 

rmd die Betonuug ihres unschuldmollen Reizes &ken awh sie in die Nllhe einer femme 



enfmn. Doch gerade in dern "eigentiïmlïchen Kontrast mischen HuBenr kindlicher 

Unschuld und nigleich lasterhafter, kmtbnenhafter Ernihnmg" (Thomalla 72) entspncht sie 

den "zeittypischen AuspragUngen des Klndweibes" (ibid), wie es in Variationen um die 

Jahrhundertwende gestaitet wurde. Das "ewige Kind' Vera (Ga 48) hat jedoch auch eine 

Fimldion in einem Kontext, der nicht mehr im RkkgiEaufdie Jahrhunderwende ni 

bewaltigen ist. Sie steht ais RePrgSentah eher desorientierten Nachkriegsgeneration, auf 

die sich der Untertitel des Romans, 'Pie Vaterlosen", bezieht, Die 'Xinder" werden ni 

ûpfem des Spielbankbesitzers mit dem bezeichnenden nom de gume "Chiffon", der sich die 

"dumme Welt der scheinheiligen KinderW(Ga 337) nmutze ni machen weiB. Doch Kinder 

werden auch ni Tiitem: Der Vater der BrMer D. wird nach dem Waffenstilistand 19 18 von 

einem neunjahrigen frtanzosischen Miidchers getotet: 

'Wt es gewuBf was es angesteut hat? Spiel oder Emst? Gesmd? - Ein Kind! 
Rein aus der Wek Man faet es nichtl' (Ga 137). 

Leitmotivisch taucht das Motiv der Kinder immer wieder auf, und so ist auch die 

Figu der Vera in multipler Weise mit den anderen Figuren verbunden. Das Motiv 

kennzeichnet die Beziehungen der Protagonisten untereinander, zur Gesekhaft und nun 

Lekn. Letzteres gilt vor d e m  fiir Chiffon, der, ni Begimi der die Kinder Ausbeutende (Ga 

12). sich nim SchluB von einem Hehler selber sfltiisch 'Xindchen" nermen lassen muB (Ga 

326). Vor diesem mehrdimensionalen Hintergnmd ist die Entwicklung der Beziehung 

nvischen Chiffon und Vera ni sehen. Vera benutzt die Sprache, um jhren Rückzug in eine 

kindliche Welt ni signalisieren und sich den an sie heningetragenen Anspriichen ni 

entziehen: 



"Wi wadm jetzt aufandm Weise Geld verdienen,' sagt er. wr? Ich auch? 
Ich kann doch nichts, ich bin so dumm wie e h  Kin& e h  Ind, ein Baby, e h  
Aby, ein Alg? Oder doch, eins kami ich, Lyzeumspankh! Da kmn ich 
Tunden geben, was glaubst du?" (Ga 217). 

Und Chiffon liebt sie ais ein Kind: 

'Wnd soutest du kein so ernstes Gesicht machen. Das kleidet nia die G r o h .  
Am sch8IlSfen bist du, wenn du Babysprache sprichst. Ich liebe dich dam 
wie mein Kind" (Ga 266). 

Diese Liebe hat nun eine andere Qualitat als die platonische Neigung ni einerfemme 

enfant, wie sie Peter Altenbetgs Lyrik besingt. Schon die Beziehung ni Vera als 

SchiiImadchen ist von platonischer Sublimienmg weit entfmit: 

'WOtzIich lebte eine Erinnerung in ihm au.€ an die blutjunge, mit langen 
Zopfen einherschlenkemde Vera in ihrem schottisch karierten Lyzeumsideid, 
das sie damals imrner getragen hatte. Wie knisterte es um ihre diinne, nicht 
ganz reûe, eIfenschlanke und vom ersten Tage an aimegende Figrn, als sic es 
endlich Men lieB und ihre Hhdchen ineinander verschrit& auf den Rttcken 
legte, sich ihm entgegenbiegend mit allem, was sie haîte, die Kieine, das 
Kind'' (Ga 2 15). 

In a i l s  Naivitat erlautert Vera ihr V d t n i s  ai Chiffon: "Ich iiebe ihn ja nicht. Ich 

bin ihm nur h%g. Das komrnt oft vor." (Ga 129) Diese Figurrnrrde scheint eine 

Umkehning der bisher beeachteten Konsteliationen d e u t e n ,  wird jedoch aufder 

Hamilmgsebene nicht bestatigt, da es Chiffon kt, der ihr verfàilen bleibt. 

Für diese Figur wird die Udàhigkeit ni emotioder Bhdung biograpbischen 

Erklfinaigsmustern Zugangiich gemacht, was sie wiedenun von den bisher diskutierten 

amoralischen Artistinnen unterschei&t. Ihce emotionale und moraüsche Desorientienmg 

steUt sich ais Komequenz ihres f h i l i b m  &tergrundes dar. Veras Vater lebt seit dem 

Krieg als Gigolo (eine interessinte Umkehning, da bisher nur b i t s  'gefalene' 

Muttedguren vorkamen) und der Mutter sou die junge Vera Sîûtze, ja Beraterin sein, ohne 



diese Rolle ausfullen zu k6nnen (Ga 48). Auch Vera zllhlt damit ai den 'Vaterlosen' wie 

Mimalosen e k  lost generatr'on und sucht Vergessen im Verhaitnis ni M o n  und dem 

von ihm bezogenen Kokain. Ihr Vertialten wird als Spiel mit dem eigenen Leben dedich, 

als sie ihren Suizidversuch entsprechend interpretiert und gleichmütig sinniert: " .... und 

dam nnet er dich. Vielieicht ja, VieUeicbt auch nei.  ..." (Ga 322). 

Vera wkd den Manaern, bei denen sie "ihr zweideutiges Herzlein spielen 1iIBt" (Ga 

64), ungewollt zum Verhingnis. Sie tr&t sowohl na Verhfhmg Chiffons als auch 

derjenigen üires Jugen&eundes Rudoifbei. Rudoif spricht wt[hrend der Wuzinationen 

eines Drogenentzuges von ihr gar als dem "B8senW (Ga 228). 

Die Konturiening der Figur entspncht einem Weiblichkeitstypus, der als "jenseits der 

Anfordemgen der Kulturatbeit, jenseits von gut und Mse" (Wagner 129) gesehen wird, 

ohne daB sie dem damit 2.B. bei Kraus verbundenen Ideal der sich erotisch auslebenden 

"grokn Heüire" (ibid) nahekame. Wie die in den vorangegangenen Abschnitten diskutierten 

amoraiischen ArtLFrinnen bleibt Vera stets im Bereich des Banalen, und wird mdem gar in 

den Bereich des entwicklufigspsychologisch (und damit rational) Erkkbaren zurückgeflihrt. 

In Veras Erscheinmg sind, wie gesagt, die Details mehrerer zeittypischer 

Prasentationsmodi von Weiblichkeit gemischt, ohne jedoch über die Weibliciikeitsentwjirfe 

der Zeit hinauszugelangen. Mit der kindlichen Attitude verbindet sich bei Vera die 

Aufinachimg und Ausstrahlung der Verführerin: Sie hat volies rotes Haar, setzt die Wirkung 

ihnr grünen Augen und ItschweUenden Lippen ihns kirschrot geschminkten Mundes" gezielt 

e h  und erscheint, a u  mannlicher Figurenperspektive bescbrieben, van "ungebfochener 

Sirmlichkeit" (Ga 67, 19,2 16). Gleichzeitig konstatiert der Erzaher, dessen Perspektive der 

Lesex in diesem dem neusacldichen berichtenden Stil verpflichteten Text mehr ni t r a m  



geneigt ist, etwas "UnberBMes, ja JungtiSuliches" an üu - was spater wieder aus der 

Perspelûive einer Figur bestatigt wird, ais Chiffon den Blick auf Veras "reine, rosige, 

mbexührk Brust" richtet (Ga 216,271). In ihr verbindet sich bewuBtioses Nicht-Wissen mit 

der für eine amoralische Art ish  charakteristischen ndt i schen Komponente, die ihr die 

MOgiichkeit der Refkxion nimmt. Wie Wedekinds Ldu wird sie d&er in dem Moment 

Verhhpnis, in dem sie aufdie GeseUschaft trifR Wie bei LuIu schlligt auch in WeiB 

Roman die "zwanghaffe Art der Aneignimg e h  Frau auf den Aneignenden seibst zurück" 

(Fritz 460). Die Akzentuierung ist %ich eine andere, da die Beziehung zwischen Chiffon 

und Vera eine Entwicklung durchmacht. Veras Entwicklung iosbesondere flihrt sie im Laufe 

der Handlung Ober das Stereotyp lasterhafter Kindlicbkeit hinaus, was sich Wh im Text 

vorbereitet und damit Veras Aktionen bereits mit ihrer zuvor überlieferten Geschichte 

kontrastiert, womit das Potentiai für eine weiterreichende Veriindenmg der Figur aufgezeigt 

wird. So hW und ratlos Vera die erste Verhaftung Rudolfs behdert, so erstadich 

kompetent leistet sie einem dabei mgeschossenen Poliziste Erste m e ,  ohne sich von den 

" Zum Glkk sah sie durch ihre Triben plotzlich den Gurt des getoteten 
Polizisten vor sicb, sie riB ihn unter ihm hervor, atmete tief aufund fübrte 
zitternd den warmen, noch nassen Riemen oberhalb der Wmde im 
Oberscbenkel seines Kameraden zusammen. (...) Ihre ?'men st6rten sie. Sie 
schfittelte den Kopf, so daB die Tropfen fortstoben" (Ga 3 1). 

Im Laufe der Handlung zeichnet sich eine simiifittru>te VertSndenmg in Veras 

AuBenmgen in direkter Re& ab, die ihn Entwicklung spmchlich refiektiert: Die 

Verwendung hypotaktischer Satzkomtruktionen nimmt zu, sprachliche Spielmien im 

"Lyzeumspanisch" werdm seltai und der assoziative Stil der sprachlichen Àuf3erung weicht 



der Konstniktion logischer Fragen nach Ursachai und Zusammenhtingen irn Geschehea. Sie 

fomuliert diese Entwicklrmg explkit ais ihr Ziel: 

"Nein, nein, kein Kind rnehr. Das muB jeta alles vor&i sein. Kein Baty 
mehr, keine Lyzeumsprache quassein. Ich md3 jetzt erwachsen sein, [...] ich 
hatte uberhaupt nicht so schrecklich lange Kind bleiben sollen, aber du 
woiltest es ja - und dadurch wurde es unser alla UngIiickl* (Ga 320). 

AUerdings gelangt sie aicht m dem die beanspnichte V-twortlichkeit auch 

durcbnihalten. In Prag fordert sie, daB Chinon, urn sich ni retten, d e i n  weitemise - doch 

versichtert sie ihn so ausfiihrlich ihrer Liebe, daB sie ihn nicht rechtzeitig loslaSt md damit 

seine Verhaftung ermOglicht. 

Interessant ist, daB Veras Fordenmg "Sag nicht immer Kind ni mir. Ich h6re es nicht 

gein" (Ga 267) ihre Position in der Figimnkonstellation verhdert, da diese Formulienmg sie 

ihrer Gegenspielerin Flossie, der mergischen, lebenspraktischen Ehehu des 

GeR[ngnisarztes Konrad, annahert. Flossie verwahrt sich vehement gegen dieselbe Anrede: 

"Jeta schon zum z w e i t e d  liebes Kind! Wanmi? Was habe ich dir getan? 
Solche heuchierischen Waschlappenzarteleiai wiil ich nimmer von meinem 
Manne h6ren" (Ga 197). 

Ohne daB es ni einer direkten Anaenmg der Figmn in der histoire kornmt, 

bewirkt diese sprachliche Parailele, daB die umora2ISche Artistin sich der verantwortlichen 

Ftborgeefbik âDZUI1aI1ern vennag. Implizit e n e t  so in diesem Text Iiber den Be- 

"Kind" eine fiberraschende Annahenaig der beiden Pole einer dualistischen 

MirttertDinie-Konstellation im Text. 



Es shd in dieser Arbeit Kategorien flir die Prasentatiotlsmodi von Weiblichkeit 

aufgestellt worden, die sich an Otto Weiningers duahischer Konstniktion orientierten. In 

der Einleihmg dieser Arbeit wurde urnrissen, wie Weininger ninachst Fliess' Theorie 

menschlicher Bisexualitat' abenrimmt, urn dam doch seine Diskussion sexueller 

Obergaugsformen in der abstrakten Definition der Rimipien M ( m )  und W(eib) enden ni 

lassen. Besonders relevant flir unsere Diskussion war das Kapitel X (GCh 280-3 13) mit dem 

Tite1 "Mutterschaft und Prostitution". Auf diesen Seiten wird am schiirfsen formuiiert, wie 

der Autor die zeittypische Dichotomie mischen Madonna und Hure (Hilmes 58.62) 

abwandelt ai einer Theone, in der spirituelle Weiblichkeit eine contradictio in adjecto 

darstelit. Seine dualistische Konstruktion von Weiblichkeit setzt statt dessen die Pole Mutter 

und Dirne. Beide werden ausschüe8lich als Gattungswesen betrachtet und k h e n  nicht 

mehr wie Heilige und Hure moralisch gegeneinander abgesetzt und ausgespielt werden. Ftir 

beide ist der M ~ M  nicht Zweck, sondeni Mittel zur Erreichung vom Typus bestimmter 

ûiebhafter Ziele, und beiden ist ein Denzit hinsichtlich Subjektidentitat schaEenden 

BewuDtseins ninischreiben. Weininger IaOt seine Thesen m m  solipsistischen 

Kulminationsp& kommen, wenn er W den Besitz einer 'Teh"-Identitiit gnm-blich 

abspricht (GCh 230) und schlieBlich den Koitus ais dem "eigentüchen" Zweck der 

Menschheit entgegengesetzt bezeichnet (GCh 457,459). 

' Wiihelm Fliess, Bezâehwigen mirchen der Abse und weiblichen GesdJechtsorganen in iicrer 
biologischen Bedeunng ( 1  887). Weininger wcisî in seinem Texî ni& aufmiess als Quelle hm, was d i a  zur 
Annabme brachte, Freud sei ftir die unauîorisierte Weitergabe Fiiesschen Gedankaigutes vmuhmrtlich. Zu 
di- T- S. Schneider 1 98, Anm. 149 sowie ausftlbrlicher Rodlauer 46. 



In den vorangegangenen KapiteIn konnte mhgewiesen werden, wÎe das V-n, 

das Biologisch-Vitale auf Weiblichkeit ni projuieten oder "in Megorien der eigenen 

Schbpferfuaftn (Schneida 159) ai i h d h m ,  in eimr Weiningers Kategorisienmg 

entsprechenden Fonn auch im litemischen Text stattfindet und wie wir in der Fremdheit von 

Weiningexs Rimipien M und W innere Konflikte der modemai Gesellschafi in 

repraSentativer Weise formuliert finden. Dabei ging es weniger u m  eine genaue 'Abbildung 

von Weiningers Thesen ais viehehr un die Diversidit von Bildbaeichen, denen die gleiche 

duaüstische Konzeption von Weiblichkeit zwischen Mmer und DVne, nicht mehr zwischen 

Mudonna und f i e ,  zugnmde iiegt- Zu diesem Zwecke wurden in dieser Arbeit für die 

Kategorien der Mwer und der Dirne Einzeikategorien entwickelt und eine dern 

he&stischen Verfahren folgende Untersuchmg der im jeweiiigen Text w Anwendung 

gekommenen Variationen vorgenomrnen. Für Weiningers Thesen wutde dabei, wie in der 

Einleitung dieser Arbeit d e r  auge- nicht Singularitat, sondem RepraSentativitat 

nachgewiesen. Es ging in den vorangegangenen Kapiteln demzufolge nicht um die 

Rezeption seines Werkes per se, sondem um die Betrachtung der von üim nur in extremis 

formulierten zeittypischen Kategorien, - die keioeswegs quer zum zeitgen6ssischen 

sozialwissenschaftlichen wie medinnischen Diskurs &en - in Variationen der titerarischen 

Inszeniening. 

Die Abstraktion und gleichzeitige Substantialisienmg von Weiblichkeit hat dabei in 

Weiningers Text wie in der literarischen hzenienrng die Funktion der Abgnri~uig gegen 

modeme Realitat. Der Gnmd ist in einer bei Weininger am radikalsten formuliertm 

negativen Teleologie pi sehen. Man kami bei seinem Text von einer "prastabilierten 



295 

Disharmonie" (Wagner 202) spteche~, d m  Aufkchterfialtung da9 von Weininger als 

ahisch aufgefaMe Ziel darstellt. Sie garantiert eine endg[lltige Kategorisienmg und damit 

EMbarkeit der ds knsenhaft erlebten mcxiemen Lebenswelt2 Ein wichtiger Grundnig, der 

die in dieser Arbeit diskutierten Texte verbindet, ist eine daraus resultierende 

anti-rationaiistische Gnmdhaltungt vor deren Hintergnmd die in den Texten erfolgte 

Ina7eni-g von Weibiichkeit und Mannlichkeit m sehen ist. Die poiare 

ûeschlechterkonzeption ist in diesem Zusammenhg als grun-che Dichotomie ni 

deuten, "um die h e m  andere zentiaie Dichotomien in der Wahmehrnung modemer 

GeseUschaften organisiert" sind. Die Untersuchmg der Texte des in dieser Arbeit 

diskuîierten Korpus zeigte daher modeme SubjektivitW als keinemvegs geschiechtsneutral. 

Die in dieser Arbeit eingenommene Kontinuitatsperspektive betont die gnmdsiitziiche 

Krisenhaftigkeit der indwtriegeseiIschaftlichen Modemisienmg und Rationaüsierung (hier 

fiber ein industriesoziologisches Vorverstandnis hinausgehend ni interpretieren). Vor 

diesem Hintergnmd wude die Konstruldion von Weiblichkeit als "organizing metaphor in 

the wnstniction of historical tirne" (Felski 1995,9) ~11tersucht. Das Ziel war dabei, die in 

der Forschmg ber& behandeltm Konstruktionsmodi nicht einem Obergeordaeten 

&-lmdprinzip zumordnen, sondem gerade die Muitivalenz und Mobilitat der ausgewahlten 

Klitegonen von Weiblichkeit (der M m  und der Dinie) praziser zu untexsuchen. 

Dies bringt uns zur Frage der Konsistenz in der Gestsltung weiblicher Figuren, die 

den in dieser Arbeit entwickelten Kategorien ZUZUOrdllen sind. Fûr Weiningers Kategorie 

' Eve "AuBdHning Md Geschlecht: BUrgalichkei& Weiilichkeit, Subjelctivitat," Reese et 
al. 25. 
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der DKno wurden irn Rabmen dieser Arbeit rwei Subkategorien entwickelt, um nmi ehen 

mit der Kategorie der erotischen Mmer zu ~beqrûfieih, ob Weiningers These der 

Vereinigung der beidcn Pole in einer Figur ihre litaarische Ent~prechung h d  Zimi 

amken WUT& die Kategorie der omoralischen Artistin als literarische Entsprechung ni 

Weiniagers Dime gewahlt Für letzterP waren bcmerkenswerte binstimmungen in den 

Prasentationsmodi des Textkorpus f m f l e n .  Physische ErsCheinmg, charakterliche 

Eigenschaften, gesellschaftliche Position und F d o n  innerhalb der FigurenkoIlSteilation 

blieben relativ konstant. Insbesondere anhand der Betrachtuug der amoraZischen Artistinnen 

im letzten Kapitel konnte gezeigt werden, wie Weibiichkeit' als Leerstelle finigiert. Den. 

anti-mtionalistisches Denken setzt in d a  Figur der verfühmischen, kalktrliert openerenden 

amoralischeen Artistin nicht mehr nur Weiblichkeit als "exemplifying the losses which 

underpin the ambiguous, buî ultimateIy exhilarathg and seductive logic of the modem" 

(Felski 1995,2) Oder als bedrohiiche, doch immer noch dem Rinnp Materie zugehorige 

RepraSentation der "todlichen Gefahren eines instrumentehm Eros" (Hiimes 67). Figuren in 

dieser Kategorie haben vieimehr nicht nur das verfUhrensche, un-refiekîierte Nicht-Subjekt 

als GaMmgmesen, sondem gleich noch die Zwechtionalitiit der modemen Gesellschaft mit 

ni repr&entieren, wie das letzte Kapitel dieser Arbeit gezeigt k t .  

Die Kategorie der Mmer erwies sich ais weit komplexer. Die Dime fimktoniert auf 

der S u a  zwischen 'internem Anderem' und 'extemem Anderen' zwar noch im Rahmen 

derselben geseilschaftlichen Orànungsbedingungen wie ihr maanlicher Gegenspieler, doch 

befindet sie sich bereits an der Perîpherie dieser Geseilschaff. Die Mutter hmgegen geh6rt in 

den intemen Bereich und ist ftir das mannliche Subjekt (das schreibende sowohl als auch das 



im Text agierende) noch probIem&~her ni klassiflrzieren, da sie direkt mit da 

Identitatsausbildung des miindicfien Subjekts verbuden ist, wie besooders die 

Untersuchimg Emst WeiB' spaterer Romane exemplatisch veransciiaulichte. Es erwies sich 

daha als sinnvoll, mit den m dieset Arbeit eingefiihrten Subkategorien der absoluten, 

mythzkcheen und UllZUIüngZicchen Mimer zu arbeiten, um die so ofl diskutierte Kategorie der 

MW priiziser in k e n  muitiplen Erscheinungsfonnen anaiysieren ni k6nnen. Die in der 

Emieinmg aufgesteiiten drei Subkategorien konnten in der Folge auch in den literarischen 

Texten nachgewiesen wmlm. Obgleich die Variationsbreite der Gestaltmg in diesem Fall 

sehr vie1 @Ber ausfiel ds im Fail der Dime, konnte dennoch auch hier eine Konsistenz der 

gnmdsatzlichen Charakteristika der jeweiligen Subkategorie absolute, mythische und 

d d n g l i c h e  Mutter herausgearbeitet werden, wie im zweiten Kapitel gezeigt. 

Diese Ergebnisse sind n w  noch einmal nisammenfassend unter dem Gesichtspimkt 

der in der Forschmg oft problematisierten Beziehmg von (der KonstnJaion von) 

Weiblichkeit und Modemitlit ni disMeren. Der Textkorpus dieser Arbeit wurde aus 

Texten nisammengesteilt, in deren Entstehungszeit Modernittt mehr und mehr als krisenbaft 

erlebt wurde: "Da Krise und Modemisienmg nisammeagingm, wurde die Erfâhnmg der 

Moderne kritisch" (Peukert 89). 

Vor diesem Hintergnmd einer "verstorten ModerniSierung1' (Peukert 16) ist den in 

dieser Arbeit entwickelten Kategorien die Fuuktion als Symptom wie Gegenmodell fiir die 

Entwicklung zeitgen6ssischer ideengeschichtlicher Prozesse zuz~schreiben. Sie sind ais 

Fluchtbilder ai interpretieren, d e m  UmnsSe auf entscheidende Spannungsfelder der 



Modemisienmg verweisen und dani beitragen, Aspekte des semal discourse in den ideen- 

und mmtslitatsgeschichtiichen Kontext ai stellea. Es d e  dabei in den vorangegangenen 

Ausftihrungen weniger die 'mklarungslwft hochkomplexer Theorieangebote" (Peukert 87) 

in Aiupnich genommen als vielmehr mit einem desknptiven ADsatz gearbeitet. Unter 

Annahme eines vielschichtigen Modemisierungsprozesses, dessen Einzelpmzesse nicht 

@el ablaufen und in dem die kulturkritische Ablehnung eben dieser Modemitat eine 

wichtige Rolle spielt, untersuchte die vorliegmde Arbeit Kategorien von Weiblichkeit, die 

im Spannrmgsfeld von erotisierter Moderne und kulturkritischer "Suche nach der verlorenen 

Inationalitàtt" (Kurtke) stehen. Weiningers dualistische Konstruktion von Weiblichkeit 

"serves not only as a reference point against which to estimate public 
knowtedge of science vis-à-vis the vanguard of research, but also as a nom 
for the discourse criteria that could cause the success or Mure in the 
reception of a work in the prevailing scientific paradigm" (Arens 139). 

Die prinnpielle Neuorientienmg gegen Ende des 19. Jahrhtmderts zur Einbeziehtmg 

"naturwissenschaftiicher Denkweisen in den asthetischen Diskursl* und die Einbeziehung 

von Diskurselementen in den Roman fand sich innerhalb des Textkorpus besonders in den 

Romanen von Ernst WeiB und Jakob Wassermann reflektiert, deren Protagonisten sich als 

h t e  um eine Relativiemng des positivistischen Wissenschaftsbew bernaen. In diesem 

Kontext gewinnt das Weiblichkeitskonzept wiederum an Brisanz, da es nicht mehr ais 

eindeiniges Gegenmodeil firnktionieren kami: Weibiichkeit "is no longer placed in simple 

opposition to the rationaking logic of the modem, women were now also seen to be 

constructed through it" (Felski 1995,20). 

' Helga Winta, N a  und AsthtiL: Umasuchimgm zum Fimiwal< Heimich 
Epistcmata: WUrzbiager Wssaischaftliche SchriAen, Reihe 1 13 (Wiirzburg: 
Ki5nigshawn & Neumann, 1994) 18. 



Die Kategorie der Dime und insbesondere der amordischen ATtistin erlaubte eine 

Inteqmetation als Produkt der Urbanisierung, deren neue erotische und iisthetische 

MOgiichkeiten die Figur der 'herhmffslosen' Artisth ais " s e I f d g  sex object" (Felski 

1995,75) fiir sich zu nutzen weiR. Diese "representation of rrprrsmtation" (ibid.) wird nu 

'modernen' Konzeption von Weiblichkeit, die jedoch den Denktraditionen der 

Jahrhundertwende verpflichtet bleibt, indem sie es nie na in- Subjektidentiitat brins 

sondern in sich widersprüchliche Atûibute wie kaiidertes Einsetzen ihrn erotischen Reize 

und profunde Irrationalitat und emotionale Irritierhkeit zu vereinen hat, wie die 

Betrachtrmg von Wassemumns und Hauptmanns Artistinnen am deutlichsten zeigte. 

Mutterschaft kann die moralische Defizienz der Dine in bedulgtem MaBe "neutralisierenf", 

G e  der erste Teil des dritten Kapitels diesa Arbeit zeigte. Interessantemeise repriisentiert 

die Literansche Inszenierung der Dime exzessives emtisches Begehren, ohne selbst von ihm 

bestimmt ni sein, w&hmd die Mutter-Dirne in s igdhnt hoherem MaDe txiebbestimmt ist. 

Letzteres wibe also im Zumnmenhang mit nahirhaftem, priï-modernem Sein m sehen und 

gleichsam exkulpierend ni werten , wghrend die hier entwickelte Kategorie der 

mnoralischen Arlistin den Aspekt artifipeller Rationalitat reprihentiert, der nicht mehr 

entschuldbar ist. W i n d  diese Kategorie sonst in den Details mit Weiningers Definition 

der Dirne übereinstimmt, Nhrt die Erfahnmg der fortschreitenden Modemisienmg und 

Retionalisienmg in den der Publikation von Weiningers Geschlecht und CharuRIer 

folgenden Jahnehnten zu literarischen rn.P7eniemgen dieses Typus von " d c i d  and 

cummodified forms of contemporary female sexuality" (Feiski 1995,19). Man k6nnte sie 

' Barbara Hales, ""Woman as Sexual Criminal: Weimar Coastnictions of The Criminal Femme 
Fatale," Women in German Yearbook 12 (1996), 1 O1 - 122: 103. 



ais Fi- bestimmen, die die erbarmun&slose Logik des Rat ion ion l i t i s i e r im~~~~~e~  

nicht nia verinnerlicht haben, son- repr&entieren, ja bestimmen6 - auch w e ~  sie einem 

der modernen Lebenswelt Nnachst als Exotikum gegentibergesteîiten Berrich (Variété, 

Zirhis) zugeordnet werden. Die D h e  und die amoraiIrche ArtzStin sind Fi- die sich 

nicht mehr in einer von der Existenz des professioneiien maskulinen Subjekts getrrnnten 

hauslichen Sphare behden, s o n d a  deren Wesen gerade durch die Maskerade, die IUusion, 

das 8ffentliche Spektakel bestmunt ist und die mit der Entwicklung der modemai Metrople 

untrennbar verbunden sind.' 

Die Figur der Mutter hingegen ist im Zusammenhang des Moâells getrennter Spharen 

ni interpcetieren, wobei die in dieser Arbeit verwmdacn Kategorien unterschi&che 

Positionen einnehmen. Sie reflektieren jedoch gnmdsatziich den voranschreitenden 

ModemisienmgsprozeB in sehr vie1 geringerem MaBe und sind viehehr als Ausdnick einer 

Denktraditioa ni sehen, die Weiblichkeit (in reduktionistischer oder ergiümmgstheoretischer 

Weise) auDerhalb des historischen Prozesses miedelte. Auch diese Kategorie gehort 

jedoch in den Zusammenhang der Reaktion auf den ModemisienmgsprozeB, namlich in die 

mti-moderne Kuiturkritik, die sich gegen die moderne technisierte Lebenswelt richtet. 

Mit der Entwicklung der in dieser Arbeit verwendeten SuWhtegorien d e  eine 

genaue Untersuchimg von spepfischen literarischen Rasentations- und Rojektionsmodi von 

Weiblichkeit mogiich, deren Konsistenz ilber den gesamten Zeitraum der 

UntersuchungSPenode nachgewiesen waden komte. Zugleich wur& es mSgiich, diese 

SO sieht Stefan George die Frau "ais tmueste VoMmpférin des Rationabnus und des Fortschnns" 
(Breuer 199). 

' Ham~ Bergius, "Balin als Hure Babyim," Die Metrob01e: ikbtciekultur m Baiin im 20. 
. 

J- Hgg, Jochea Be- Tilmwi Fichter, und Eckhart Gillar (Mûuchca Beck, 1986) 102-1 9. 
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Kategorien irn diskurshistorischen Kontext Ïhrer Zeit ai lokaiisieren und die 

kulturgeschichtiiche Bedeutung eïner Untersuchmg der literarischen Inszenienmg dieser 

Projekîiotlsmodi deutlich ai machen. Roger Wiemsen zeichnet den Pro& der 

Textproduktiion in diesem Zu~afnmenhang mit einer Bemerkung, die auch auf die in dieser 

Arbeit m e r  untersuchten Texte anwendbar erscheint: "[begifEche]Akiwtesse vdiichtigt 

sich in einem Rausch dei Analyse, die anpirischen Zeugnisse l&en sich in e h  nur noch 

iisthetisch fornulierbaren Geltungsanspruch auf" (Willemsen 228). 
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