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Einleitung 

Zur Wichtigkeit der Epoche des Fin de Siecle 

Die Literatur, die m der Zeitperiode um die Jahrhundertwende (19jh.) 

literaturgeschichtlich bekannt als ,Fin de Siecle" geschrieben wurde, ,brachte mit sich 

neue Akzente, versuchte die Fragen der friiheren sowie der damaligen Zeit zu 

beantworten und zugleich bereitete den Weg fiir die Literatur des 19 .Jhs." 1 

Der 6sterreichische Autor Arthur Schnitzler, der zu der Zeit schrieb, warder bekannteste 

Vertreter seiner Zeit. Sein Schreiben wurde mit den besonderen Schliisselbegriffe der 

Epoche assoziert.z.B. Impressionismus, Jugendstil, Symbolismus, Decadence , 

Nervenkunst (Hermann Bahr), das unrettbare lch, Ernst Mach und die Analyse der 

Empfindungen, Psychoanalyse (Sigmund Freud), Sprachkritik und Kulturkritik (Fritz 

Mauthner). All diese Merkmale stellen mehr oder weniger die Haupttendenz der Zeit dar, 

die in den verschiedenen Moglichkeiten der Abweichung von den Normen des Realismus 

bestand.Zugleich implizierten diese Schliisselbegriffe emen radikalen 

Paradigmenwechsel, d.h.das positivistische Paradigma und fiir die Epistemologie und 

somit zeichneten sie, die Zeit um die Jahrhundertwende besonders aus. 

Schnitzler wurde zu seinen Lebzeiten sehr beriihmt und die Rezeption seiner Werke halt 

bis heute an. Das schmale Werk ,Traumnovelle" nimmt in Schnitzlers Oeuvre ,insofem 

einen besondem Platz ein, als sie fast das einzige Werk ist, das nicht mit der personlichen 

Katastrophe einer Gestalt, dem Ende einer menschlichen Beziehung oder zumindest mit 

Resignation endet."2 

,Die Traumnovelle" erschien 1927 und wurde um das letzte Jahrhundert im Jahr 1999 

von Stanley Kubrick verfilmt. Der beriihmte Hollywood Filmregisseur Stanley Kubrick 

nannte den Film ,Eyes Wide Shut". Dieser Film wurde sehr popular und erweckte eine 

multischichtige Reaktion bei den Zuschauem. Allein die Tatsache, daB ein wichtiger 

Mainstream Filmregiseur ausgerechnet ein Werk aus der vorigen Jahrhundertwende 



auswahlen und es mittels emes medialen Transfers rekreieren sollte, ist vom 

literaturwissenschaftlichen Standpunkt gesehen aus ein wichtiges Phanomen. 

In meiner Dissertationsarbeit beschaftige ich mich mit Schnitzlers Traurnnovelle auf drei 

Ebenen: 

I )Traumnovelle als literarischer Text der Jahrhundertwende. Dies benotigt daB, ich mit 

einer Rekonstruktion dieser Epoche beginne und auf diese Weise versuche ich, den Text 

in seinen zeitgenossischen geistesgeschichtlichen Kontext einzuordnen. 

2)Was hatte dieser Text in literaturwissenschaftlicher Hinsicht fur eine Bedeutung? 

Inwiefern galt dieser Text als ein VerstoB gegen die herkommliche durch den 

Positivismus bedingte Vorstellung der Beziehung ,Mensch- Natur", ,Mensch- Gott" 

,Mensch -Mensch" bzw. ,Mensch -Gesellschaft. Wie trug der Text zu einer sich rasch 

andernden Vorstellung der Literatur bei? Welche Wirkung hatte er auf die Frage der 

Identitat? 

3)Filme, die auf literarische Texte basieren, stellen ihrersits verschiedene Probleme dar. 

Ein wichtiger Schliissel zu der Art, wie der Filmemacher, den literarischen Text versteht, 

bzw. miBversteht, oder 'anders' versteht, ist freilich sein'Drehbuch', das offenbart, wo 

der Filmmacher seine Schwerpunkte setzen will. Welche Stellen aus dem Text werden im 

Drehbuch besonders hervorgehoben, welche vollig oder teilweise ausgelassen, bestimmt 

den Rezeptionsmodus des literarischen Textes als Film. In diesem Sinne werde ich mich 

in dem 2. Teil in erster Linie mit dem Drehbuch sowie mit dem Film beschaftigen. Ich 

werde die Traumnovelle imrnerwieder als meinen Ausgangs bzw. Referenzpunkt geltend 

machen. Der Erfolg bzw. MiBerfolg des Filmes wird demnach gemessen an der 

Ubereinstimmung des Filmes mit der Rekonstruktion von Traumnovelle als literarischem 

Text, wie ich es in dem vorigen Kapitel versucht habe. Ich will in dieser Arbeit 
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keineswegs den Eindruck erwecken, daB meine Kenntnisse im Bereich der Filmtheorie 

ausreichend sind. Der Unterschied, auf den ich eingehe, ist essentiell ein Unterschied 

zwischen zwei Sehweise. Die Literaturwissenschaftlelin sieht und versteht sowohl den 

literalischen als auch den filmischen Text offenbar notgedrungen anders als der 

Filmmacher. Der Punkt ist deshalb nicht, in irgendeiner Wiese zu beweisen, daB das eine 

'besser' oder 'schlechter' sei als das andere. 

Anmerkungen 

1 Siehe. UllichKarthaus. In Impressionismus Symbolismus Jugendstil.Reclam.Bd.13.S.9 

2 Siehe Scheible in: Liebe und Liberalismus.Aisthesis Verlag.1996.S 178 
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2. Rekonstruktion der Epoche 

Fin de Siecle: Ein Uberblick 

Die osterreichische Essayisten Marie Herzfeld fiihrte den Terminus Fin de Siecle 1893 

ein, in ihrem gleichnamigen Aufsatz und beschrieb kurz die Faktoren, die die , Fin de 

Siecle" Stimmung der Zeit pragten. 

,Dies Jahrhundert der Revolution, das den Sturz des Absolutismus, den Sieg des 

Burgertums und das Heranwachsen der Sozialdemokratie erlebte; dies Jahrhundert der 

Kritik und Wissenschaft, das unsere Ideen von Gott und Welt uber den Haufen warf und 

uns gebot, von unten anzufangen; dies Jahrhundert der Erfindungen, welches das Tempo 

unseres Lebens verzehnfachte und unsere Korperkraft wohl kaum verdoppelte;dies 

Jahrhundert, das die Gewohnheit hat, uns die schmerzliche Dberasschung des Besseren 

an den Kopf zu schleudem, ehe wir die Wohltat des Guten zu geniessen vermochten; es 

hat uns wirklich oft ein bisschen mude gemacht. Wir sind umgeben von einer Welt 

absterbender !deale ... ( ... )Wir haben das Gefiihl des Zu Grunde Gehens. Fin de Sieclei 

Stimmung1 

Laut Herzfeld war das ganze 19.Jh. durch Innovation in verschiedenen Gebieten 

charakterisiert. Technik und Wissenschaft nahmen an Bedeutung zu. Europa erlebte 

wichtige politische Umwalzungen, ( 1848er Revolution), eine rapide Verstadterung, 

Urbanisierung und Technisierung. Der Einfluss des naturwissenschaftlichen Positivismus 

war in jeder Spahre des Lebens zu sehen. Und Literatur, ein kleines Teil der Gesellschaft 

war keine Ausnahme. Die Folge war - eine Verwissenschaftlichung der Literatur 

gebunden an die naturwissenschaftlichen Methode der Erkenntnis. 

Die Realisten und die Naturalisten, die Hauptvertreter der Literatur des 19.Jhs waren 

zutiefst davon beeinflusst. Die naturalistische Literatur, die zu der Zeit enstand, setzte das 

Programm der Realisten intensiver fort. Das Ziel der Naturalisten war ,die Reproduktion 

der Wirklichkeit mit Hilfe der naturwissenschaftlichen Methode.'' Und das war: die 

; Fin de Siecle warder Name eines erfolgreichen Pariser Boulevardstiickes und blieb seitl888 der Name der 
Epoche.(Siehe:Fahnders und Asholt.S.470) 
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Wirklichkeit wie ein Experimentier zu beobachten und getreu bis zum ,Sekundenstil" 

oder ,Zeitlupenstil" wiederzugeben. Dabei wurde die Phantasie bewusst zuriickgeddingt 

und man wollte iiberall ,antimetaphysisch" und ,objektiv"sein. Amo Holz, der bekannte 

Theoretiker des Naturalismus schrieb die bekannte Forme! vor: Kunst= Natur-x. Das 

,x" bedeutete die Personlichkeit des Kiinstlers und seine Abhiingigkeit von den 

Reproduktionsbedingungen und im Falle des Dichters, die Sprache. Diese Forme] 

bedeutete also, eine klare Trennung zwischen Subjekt und Welt, Geist und Seele. Die 

Emotionen und Gefiihle des Kiinstlers wie die Phantasie mussten zuriickgedriingt werden 

bei der Schaffung des Kunstwerkes. Die Naturalisten folgten den Theorien des 

franzosischen Historikers und Philosophen Hippolyte Taine( 1828-1893) und Wilhelm 

Scherer im deutschsprachigen Kontext. Der franzose Theoretiker zog aus den 

positivistischen Voraussetzungen Folgerungen fiir die Geschichtsschreibung und die 

Kunst und erkliirte ,race", ,milieu" und ,temps", d.h. die Rasse bzw. das biologische 

Erbgut, die soziale Umwelt und die zeitgeschichtliche Situation fiir die wesentlichen 

Bedingungen des Menschen, auch in seiner Kultur. Der Vorbereiter des Positivismus 

August Comte(1798-1857) hatte im Anschluss an den Empirismus des 18.Jh.von der 

Wissenschaft gefordert, sie salle GesetzmiiBigkeiten ausschlieBlich beobachteter 

Tatsachen formulieren und auf metaphysische Voraussetzungen verzichten- Gestiitz auf 

Comte und die Abstammungslehre von Charles Darwin,( daB sogar moralische Werte 

einerseits aus ererbten Erfahrungen resultiereten, anderseits dem Zweck dienten, daB 

grosste GlUck der graBen Zahl von Menschen,also den gesellschaftlichen Fortschritt zu 

sichem.) lehrten die Englander John Stuart Mill (1806-73) und Herbert Spencer. Das 

fiihrte auch in den Sozialwissenschaften zu einer Enstehung des Determinismus. 

Kausalitiit und Determinismuswurden die Schlagworte.d.h. Wenn ich das System 

veriindere, dann wird sich das 'Innere' des Individuums sich veriindem. Dies bedeutete, 

daB die sogenannte individuelle Freiheit, Freiheit der GedankeniiuBerung, und alle 

kreativen Fiihigkeiten werden unterdriickt. Der Positivismus unterdriickte bewusst jedes 

Teil der Meinungsverschlossenheit. Dies wurde getan,. urn revolutioniire Tendenzen zu 

unterdriicken und soziale Stabiliti.it zu versichem, damit Fortschritt folgen wiirde. 

Der Positivismus war also den beiden Haupttendenzen des Realismus und Naturalismus 

zugrunderliegende weltanschauliche Grundlage. So behandelten die naturalistische 
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Literatur, soziale Fragen wte Exzesse der Grossstadt, Alkoholismus, 

Geschlechtskrankheit, Kriminalitat, politische Fragen, die Zerriittung von Familie und 

Eheleben, sei es durch die Verlogenheit der Reichen, sei es durch die Not der Annen 

u.s.w. Traditonelle Formen der Tragodie, Komodie, und Drama wurden behalten und die 

Tendenz zur Episierung war prominent.(Gerhart Hauptmanns Drama"Die Weber") Urn 

das Drama naturalistischer zu machen, wurde die Dialekt benutzt, entsprechend der 

Forderung nach Wirklichkeitsnahheit, der Monolog wurde entsprechend der 

Milieutheorie abgelehnt sowie Regieanweisungen wurden ausfiihrlicher. 

Die naturalistische Literatur war also auf soziale Veranderungen gerichtet. Die danach 

entstandene Fin de Siecle Literatur sah einen radikalen ,Shift"in der Wahmehmung der 

Wirklichkeit. Die positivistische Wissenschaft war nicht nicht in der Lage, die 

Identitatsprobleme der Kiinstler und Literaten zu losen. ,Sie waren skeptisch und 

zukunftsunsicher, mit der eigenen Herkunftsklasse, dem Biirgertum bzw.der Aristokratie, 

unzufrieden, und sie verspiirten ein grundsatzliches Unbehagen an der herrschenden 

Kultur.2 ,Dies signalisierte eine tiefe Krise im Bewusstsein der biirgerlichen, 

hochgebildeten, nicht selten das Adelspradikat fiihrenden Intelligenz3
. Bald begannen sie 

ihren ,eigenstandigen dritten Weg"iieinzuebnen, der sich vehement gegen das 

,kollektivistische Wir" der sozialen Bewegung richtete.4Dieser dritte Weg miindete sich 

in die verschiedenen Stilen und Tendenzen im Bereich der Kunst und Literatur. Die 

Kunstwerke, die zu der Zeit zustande kamen, waren charakterisiert durch eine spezifische 

Stimmung, des Zu Ende Gehens Gefiihls oder die Fin de Siecle Stimmung. Eng 

verbunden mit der Fin de Siecle waren die Namen der verschiedenen Stile: wie 

Impressionismus, Symbolismus und Jugendstil, deren Einfluss auf die zu der Zeit 

enstandenen literarischen Werke zu sehen war. Ein Grundzug lag all diesen Tendenzen 

zugrunde: Der Abkehr vom Naturalismus. 

Im folgenden werde ich mich auf einige Schliisselbegriffe eingehen. 

;; Wolfgang Asholt und Walter Fahnders erkHiren in ihrem Nachwortzu dem( Band:Fin de 
Siecle.Reclam,Stuttgart, 1991.S.421 ):Der Kiinstler hatte eine biirgerlich-affinnativ bzw. Proletarisch
oppositionellen Orientierung, stand zwischen den grossen Blocken von Bourgeosie und Proletariat und 
suchte den W eg in der Kunst. 
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Die impressionistische Stilkunst hatte sich zuerst in der Malerei entwickelt. Sie betonte, 

die extrem differenzierte und rninutiose Darstellung rnomentaner Eindriicke, fluchtiger 

Begebenheiten und Stimrnungen. Die Impressionisten benutzten also, nuancierte und 

treffende Adjektive, eine Reihe unverbundener Substantive um ihre Einstellung zur 

Wirklichkeit auszudriicken. Dies bedeutet also den Verzicht auf die umfangliche 

analytische und kausale Entfaltung des Dargestellten. Fur die Irnpressionisten ist also der 

V erzicht auf eine stabil gedachte Reali tat von Belang. Hinter der Beschrankung auf das 

nur Momentane.d.h.der ,Impression" verbarg sich das Konzept einer flukturierenden 

AuBenwelt und Innenwelt. Der Realismus hatte sich zunachst nur an der Darstellung des 

unrnittelbar Gegebenen, der sozialen Wirklichkeit orientiert. Der Impressionismus fiihrte 

in der Konsequenz des Realismus zur subjektivistsichen Auflosung einer zeitlich und 

raumlich konsistente Realitat. Horst Fritz erklart uns weiter daB ,der Impressionisrnus 

war ein Produkt der Modeme, die seit Baudelaire als Inbegriff des Fluchtigen, 

V erganglichen und rasch VoriiberflieBenden galt. Der Irnpressionisrnus entstand als 

Antwort auf die im 19.Jh sich vollenfaltende Dynarnik und Chaotik des groBstadtlichen 

Lebens. Er zeigt vom Versuch, die Fahigkeiten kunstlersicher Darstellung und darnit die 

Moglichkeiten rnenschlichen Wahmehmens und Ernpfindens auszuweiten und zu 

verfeinem, um mit dem Erfahrungsdruck der Mod erne Schritt halten zu konnen. "5 

Literarischer Impressionismus, so erklart uns Ulrich Karthaus war ,weniger eine Tendenz 

als eine Technik, die insofem den Naturalisrnus fortsetze, als sie Genauigkeit irn Detail 

anstrebt, die sich im Ganzen nicht realisieren lieB. Lyrische Gedichte von Liliencron, 

Dehmel, Stefan George, Hoffi:nannsthal und Rilke waren durch irnpressionistische Zuge 

bezeichnet. Neben der Lyrik wurde die Prosaskizze die Dornane des literarischen 

Impressionismus. Die fiiiheren Werke Thoman Manns und Peter Altembergs, Schnitzlers 

,Reigen" und ,Anatol" zeigen irnpressionistische Zuge. Nach Karthaus war der 

Impressionisrnus der Hauptstilbegriff der Epoche des ausgehenden 19. Jh und 

beginnenden 20.Jh."6 

Der andere prominente Stil der Zeit war der Symbolismus. Die Symbolisten (wie 

Verlaine, Rirnbaud, Valery, Mallarme, Claude!) wollten im Gegensatz zu den 
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Naturalisten und die Realisten sich nur auf den Inhalt konzentrieren. ,Ihr Ziel war 

,poesie pure" und so schrieb man ihnen deshalb die Erfindung des Prinzips ,1 art pour 1 

art. Klangmaleri, Assonanz, Reime, Metrum, Syniisthesie( d.h. die Vermischung von 

Eindriicken verschiedener Sinnesorgane, so dass die Sphiire des einen Sinnes zur 

Metapher fur die anderen wird.) waren bewusst in die der Poesie integriert. Die Dichtung 

Stefan Georges konnte man dem Symbolismus zurechnen.'' 7 

Jugendstil war wie Impressionismus und Symbolismus eine neue Entwicklung in der 

Architektur. ,Charakteristisch fur den Jugendstil war die Inszenierung Pflanzen, 

Blumenomamente, eine Stilisierung der menschlichen Gestalt. Ulrich Karthaus setzt den 

Jugendstil mit neoromantische Tendenzen gleich. Ihr gemeinsames Programm war also 

ein Protest gegen die Technisierung, Industrialisierung, Verwissenschaftlichung des 

Lebens. Die Jugendstilkiinstler griffen auf Natur zuriick und in all ihren Kunstfonnen 

suchten sie nach den Urspriingen des Lebens zu besinnen. Man sah in ihren Kunstformen 

den Vorzug fur den wei/3 rot Kontrast, Farbenmischung, Vorzug fur Personentypen wie 

femme fatale oder die femme enfant. Man sah den Einfluss der Jugendstilelemene in den 

literarischen Werken der Zeit. Man sah Jugendstilelemente in den Dramen Schnitzlers: 

Reigen, Der griine Kakadu und Liebelei. 

Man merkt bier also, da/3 all diesen Stilen, em gememsames Verbindungselement 

zugrunde lag. Auf der einen Seite wie es deutlich hervorkommt, war ihre Kunst eine 

Suche nach Entfaltungsmoglichkeiten, neuen Perspektiven und Weltanschauungen. Auf 

der anderen Seite enthielt die Kunstformen der Impressionisten, Symbolisten und 

Jugendstilverehrer sowie die Dekadenten, ,eine Kritik iiber den Materialismus der 

Bourgeosie, ihre unglaubliche Geschmacklosigkeit in den Dingen der Kunst und der 

Kultur, den rundsherum als vulgar angesehene Demokratismus der Massen, kurz, die 

Kosten der Arbeitsgesellschaft, die Verwissenschaftlichung des Lebens und des 

Fortshritts. " 8 

Die dekadente Kunst war anders als die impressionistische oder symbolistische Kunst, 

radikal in ihrer Ausdrucksformen. Dieser Be griff wurde 1857 von Charles Baudelaire als 
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Ehrentitel fur avantgardistische Literatur verwandt, die sich durch Sprachartistik, 

Kiinstlichkeit und Naturfeme auszeichnete. Wie die Symbolisten Impressionisten und 

Jugendstilkiinstler, standen die Dekadenten von Anfang an Verhaltensweisen, Idealen 

und biirgerliche Werten und Normen gegeniiber. Oft zogen sich diese Decadents von der 

Gesellschaft zuriick und lebten in den Kreisen der Boheme oder fiihrten einen Lebensstil 

als Dandy oder Dilletant. Als Provokationsmittel benutzten s1e m ihrer 

Kunstvorstellungen: Androgynitat und Blasphemie bis zu Stanismus und 

Zerstorungsorgienn, von Allmachtsphantasien und pomposer Gewaltverherrlichung bis 

zum Kult der NervosiHit, des Nevrosen und Nervenkunst, von der Gedankenblasse und 

Schwache bis zur Modekrankheit Schwindsucht, von der Zerbrechlichkeit der Femme 

fragile bis zur mannervemichtenden Femme fatale, von Salome bis Lilith, von 

Todesmythen, to ten Stadten und der Faszination des Sterbens,( ... )9 

Hier wird ein sorgfciltiger Leser sich iiber die Vielfalt der Stile und Epochennamen 

wundem, und wird sich vielleicht, mit dem vagen Schlagwort, ,Modeme"iii begniigen, 

die sich schlie13chlich mit der Zeitperiode urn die Jahrhundertwende verbunden blieb.Im 

folgenden lege ich drei iibereinstimmende Meinungen iiber den BegriffModeme dar. 

Wolfgang Nehring in seinem Aufsatz ,Der Beginn der Modeme" kommentiert: 

Die Zeit urn 1900 ist mit Ausnahme der klassich-romantischen Epoche sicher die reichste 

und schwierigste Periode der deutschen Literatur. Der Stilpluralismus dieser Epoche, das 

Experimentieren mit den verschiedenen Gehalten und Formen, die Auflosung von 

Standpunkten und Konturen rechtfertigen es wohl, an einem so allgemeinen Begriff, wie 

dem der ,Modeme" festzuhalten." 10 

Klaus Berti und Ulrich Muller in ihrer Einleitung zum Buch. Yom Naturalismus zum 

Expressionismus: Die Literatur des Kaiserreiches: nennen die Literatur, die zwischen 

Reichsgriindung und Weltkrieg entstand als modem. Also die naturalistische, 

iii Der BegriffModeme kommt von dem franzi:isischen Symbolismus und wurde von Eugen Wolff 1888 
gepragt. 
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impressionistische und expressionistische Literatur. Sie betrachten diese Literatur als den 

Vorbereiter und Einleiter der Literatur des 20. Jh. 11 

Mit der gleichen Uberzeugung, schreibt Gotthart Wunberg in seinem Artikel iiber Arthur 

Schnitzler: 

,Fin de Siecle. Diese Epoche hat viele Gesichter. Unsinnig ware also schon der Versuch, 

sie auf einen Begriff, gar den Begriff bringen zu wollen. Einzelne Ziige sind 

hervorzuheben, das ist alles. Zudem stellt die Epoche sich im Bewusstsein der Zeit 

zuweilen anders dar als von heute her. Im Bewusstsein der Zeitgenossen war das Fin de 

Siecle die "facies hippocratica der Epoche: das seltsam und der Umstehenden 

unbegreiflich sich verandemde Gesicht ihres sterbenden Zeitalters. Aber mit der 

Vorstellung vom Ende des Jahrhunderts verband sich merkwiirdigerweise explixit 

diejenige von der Notwendigkeit seiner Fortfiihrung und Emeuerung. Die Physiognomie 

des Find e Siecle ist die der Modeme.'' 12 

Modeme bedeutete, also das Ende des Alten und der Beginn des Neuen. Ein wichtiger 

Aspekt der Modeme war: modemer Individualismus und dessen Identitatskrise: Jacques 

Le Rider kommentiert dazu: 

Individualism is an essential component of modem existence and ( ... ) modem man 

responsible only to himself for his values, lives in a state of permanent anxiety. For the 

essence of modernity so the psychologism that leads us to experience and interpret the 

world in accordance with the reactions of our inner life as an inner world: this means the 

disintegration of stable contents in the unstable elements of psyche. Einerseits wurde 

dieser Individualismus als positiv betrachtet, denn man erkennt ibn als "ethical, logical, 

aesthetic desideratum, und andererseits wurde dieser Individualismus als eine Gefahr fur 

die Kultur gesehen. 13 

Fin de Siecle war also auch die Zeit des Beginn der Modemitat. Im osterreichischen 

Kulturraum, war diese ,modeme Zeit" durch ihre eigenen Spezifitaten bedingt, die sie 

von der modemen Bewegungen anderswo in Europa unterschied. ,Sie war durch ihre 

kulturelle und politische Zustande bedingt" 14
• Die Auflosung der Donaumonarchie, der 

Zerfall des Liberalismus, Verstarkung antisemitischer Tendenzen durch den 
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Nationalismus des Burgenneisters Dr. Karl Luger und die Ch1istlich Sozialen, 

Militarismus und die mit dem Militarismus assozierte Rangordnung, und vor allem eine 

ausgepragte Hofund Adelskultur. 

Die Wiener Modeme umfasste im Bereich der Literatur, die Namen: Arthur Schnitzler, 

Hoffmannsthal, R. Beer Hoffmann, Felix Salten, Leopold von Andrian, Hermann Bahr, 

Peter Alternberg und sowie Sprachktiker wie Karl Kraus und A. Loos ein. 

Darunter war der wichtigste Literaturtheoretiker und V ertreter der Wiener Modeme, 

Hermann Bahrivwar politisch und gesellschaftlich aktiv und schrieb fiir Zeitungen. Bahr 

hatte Ernst Machs Werke (spater eine kurze Erlauterung uber Mach) gelesen und in 

seiner (1891) Aufsatzsamrnlung ,Die Uberwindung des Naturalismus" prognostizierte er 

die Ubenvindung des Naturalismus: er schrieb in seinem Aufsatz: 

,Ich glaube also, der Naturalismus wird ubenvunden durch eine Mystik der Nerven, 

durch eine nerv6se Romantik ( .... ) Wenn erst das N erv6se v6llig entbunden und der 

Mensch, aber besonders der Kunstler, ganz an die Nerven hingegeben sein wird, ohne 

vemuftige und sinnliche Rucksicht, dann kehrt die verlorene Freude in die Kunst 

zuriick. 15 Nervenkunst gleichbedeutend mit Impressionismus wurde das Schlagwort der 

Epoche und somit gilt Bahr als der Prager eines neuen Konzepts in der 

Literaturgeschichte. Zusammen mit den anderen Literaten, griindete Bahr die Gruppe 

,Jung Wien". Die Jung Wiener trafen sich regelmassig in Cafe Griensteidl urn ihre 

Werke zu diskutieren. Zusammen griindeten s1e die Zeitschrift ,Modeme 

Dichtung"(1880) und spater dann ,Moderne Rundschau". 

Ein gemeinsamer Grundzug verband die Jung Wiener miteinander: lhre Sprach und 

Rationalitatskritische Haltung. ,So entwarfen sie andere Altemativen fiir einen anderen 

Sprachgebrauch, attaktierten die Enge des konventionell erstarrten Sprachgehauses, und 

somit bezweifelten den Wahrheitsgehalt der eingesperrten Bildung." 16 Man erinnert sich 

hier, dass Osterreich eine ausgespragte Hof und Adelskultur hatte. Diese Kultur des Hof 

und Adels hatte die Bildung und die Einzelwissenschaften beherrscht. In anderen 

iv Bahr war politisch desillusioniert und hatte vom Marxismus zum Katholismus konvertie1t. 
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Worten, hatte sie, die Jdeale des Wahren, Schonen und des Guten bestimmt. Fast aile 

Jung Wiener, insbesonders Karl Kraus, kritisierten die Kultur des Hofs und 

Adelspradikats, die die Bildung und die anderen Wissenschaft des 19. Jh beherrschte. 

Die Jung Wiener griffen auf die Sprache zuriick, wie die lmpressionistenauf die Farbe, 

und versuchten neue Sprachrnodelle aufzubauen, neue Themen und Formen in die 

Literatur einzubringen und, um es mit Grirnrninger auszudriicken: 

,Man attakiert die enge des konventionell erstarrten Sprachgehauses, man bezweifelte die 

Wahrheit der in ihrn eingesperrten Bildung, man entwirft Alternativen fiir einen anderen 

Sprachgebrauch, der die tabuisierten Bezirken des Lebens zuriickerobern will. Yom Fin 

de Siecle, dern Ende der Epoche, bis weit iiber die Jahrhundertwende hinaus sucht man 

Auswege aus den Sprachkonventionen der alt gewordenen ,belle epoque"( ... ) 

Sprachkritik steht am Beginn der Moderne, und sie wird ihre weitere Geschichte 

dauerhaft begleiten .. ( ... ) Das Unbehagen an der Kultur und das Unbehagen an ihren 

Sprachordnungen sind zwei Seiten derselben Medaille. Sprachkritk ist Kulturkritik 

gerade auch von Beginn der Moderne an gewesen.". Und in dieser Hinsicht, scheint rnir 

das Beispiel von Hoffinannsthal ,Chandos Begriff'' wichtig zu sein zu geben, der 

reprasentativ fiir das Problem der Sprachkritik urn das Jahrhundertwende ist und dessen 

Werk fast zurn kanonischen Text der Moderne geworden ist. 17 

In diesern Brief, behandelt Hoffinannsthal die Sprachproblematik, die charakteristisch 

fiir die Jahrhundertwende ist.Hoffinannsthals Chandos Brief war Ausdruck einer 

allgemeinen Bewusstseinskrise der Zeit. Es gibt zwei wihtige Interpretationsansatze, mit 

denen man die Interpretaions des Briefes versucht hat. Die von dem Sprachkritiker Fritz 

Mauthners und von dem Physiker und Philosophen Ernst Mach. Eine kurze Erlauterung 

zu Mach und Mauthner: 

Ernst Mach: Philosoph und Physiker, formulierte den Begriff , das Unrettbarkeit des 

Ich". Unter Bezug auf die empirische Methode wandte er sich gegen die Metaphysik in 

Philosophie und Naturwissenschaften. Die Unrettbarkeit des Ich besagt, daB das Subjekt 

sich nicht darauf verlassen kann, daB es ,es selbst", daB es unwiederholbar, einrnalig, 
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eine unwechselbare und unaustauschbare Einheit ist. Er Jeugnet also jede Einheit des Ich. 

Machs beriihmter Satz aus seinem Werk ,Antimetaphysischen Vorbemerkungen" lautet: 

Nicht das Ich ist das Primare, sondem die Elemente, und die Empfindungen. Diese 

Auflosung des Ich in kleine Partikel deutet -auf Irritationen, Relativismus und eine sehr 

generelle Problematisierung des Subjekts. Die Stichworte heiBen bei Mach 

:Disskontinuitat und Dissassoziaton.Machs Philosophie gilt auch als die Philosophie des 

Impressionismus. 18 

Fritz Mauthner besagte daB, die Sprache bloss em Handwerk des Menschen se1. 

Mauthner war ein grundsatzlicher Gegener der Abbildtheorie der Naturalisten (d.h. die 

Wirklichkeit sei mit Hilfe der Sprache nachahrnbar.) Nach ihrn wird ( ... )prinzipiell nicht 

auf irgendeine Weise die Welt auf die Sprache abgebildet, sondem im Gegenteil. Die 

Sprache wird in die Welt projiziert und wir erhalten so ein mehr oder minder verzerrtes 

Bild der Wirklichkeit. Mauthner betrachtet diese tiefe Kluft zwischen der menschlichen 

Sprache und der ihr ganz entgegensetzen Realitat als Kern und Hauptantrieb seiner 

Sprachkritik an. 19 Wenige Monate nach dem Erscheinen von Mauthners Hauptwerk 

,Beitrage zu einer Kritk der Sprache" schrieb 1902 Hoffmannsthals seinen beriihrnten 

Chandos Brief. Der Brief driickt seine innere Krise, typisch fiir die Bewusstseinskrise der 

Zeit aus. 

Der Brief wurde von dem fiktiven Erzahler Lord Phillip Chandos an Francis Bacon 

geschrieben. , Francis Bacon gilt als der Begriinder des englischen Empirismus und als 

einer der Inauguratoren naturwissenschaftlichen Denkens. Lord Chandos wendet sich 

gegen die logisch-empirische Weise der Weltwahmehrnung, also die Sprache und sagt 

dass diese Sprache nicht im stande sei, seine ,lnnere" zu fassen. So offenbart sich die 

Sprachkrise als ,einer Krise des Verstandnisse vom Dasein des Mensch en in der Welt." 

Im folgenden zitiere ich einige beriihrnte Stellen aus diesem Brief, die diese 

Bewusstseinskrise, oder seine Sprachkrise zu Wort kommen lasst:20 

,Zuerst wurde es mir allmahlich unmoglich, ein hoheres oder allgemeines Thema zu 

besprechen und dabei jene Worte in den Mund zu nehmen,deren sich doch alle Menschen 
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ohne Bedenken geHiufig zu bedienen pflegen. Ich empfand ein unerkliirliches unbehagen, 

die Worte ,Geist", ,Seele", oder ,Korper"zu bedienen pflegen. Ich fand es innerlich 

unmoglich iiber die Angelegenheiten des Hofes, die Vorkommnisse im Palament, oder 

was sie sonst wollen, ein Urteil herauszubringen.Und dies nicht etwa aus Riicksichten 

irgendwelcher Art, denn Sie kennen meinen bis zur Leichtigfertigkeit gehenden 

Freimut:sondem die abstrakten Worte, deren sich doch dei Zunge naturgemiiss bedienen 

muss, um irgendwelches Urteil an den Tag zu geben, zerfielen mir im Munde wie 

modrige Pilze."(in: Reclam.Bd.13.S.l45-146) 

Der jugendliche Schreiber des Briefes, kann nicht iiber irgendetwas zusammenhiingend 

denken. Die Sprache hat die Kraft verloren, ihn zu bedienen und ,eine sinnvolle Struktur 

vorzulegen. Sie kann die Wirklichkeit seines Innenlebens nicht vollig fassen."21 

,Es begegnete rmr, dass ich memer vierjiihrigen Tochter Katharina Pompilia eme 

kindische Liige verwiesen und sie auf die Notwendigkeit, immer wahr zu sein, hinfuhren 

wollte und dabei die mir im Munde zustromenden Begriffe pliitzlich eine solch 

schillemde Fiirbung annahmen und so ineinander iiberflossen, dass ich den Satz, so gut es 

ging, zu Ende haspelnd, so wie wenn mir unwohl geworden ware und auch tatsiichlich 

bleich im Gesicht und mit einem heftigen Druck auf der Stirn, das Kind allein liess, die 

Tiir hinter mir zuschlug und mich erst zu Pferde, auf der einsame, wieder einigermassen 

herstellte."(S.146 im gleichen Band) 

Lord Chandos will seiner Tochter die Notwendigkeit beibringen, immer die Wahrheit zu 

reden, aber bier fehlen die Worte ihm. Seine Sprachkrise verschiirft sich. 

Es begegnete mtr, daB ich memer vieljiihrigen Tochter Katharina Pompilia eme 

kindische Liige, deren sie sich schuldig gemacht hatte, verweisen und sie auf die 

Notwendigkeit, immer wahr zu sein hinfuhren wollte und dabei die ir im Munde zu 

stromenden Begreiffe plotzlich eine solche Fiirbung annahmen und so ineinander 

iiberflossen( .... ) das Kind allein liel3 ... ( ... )Mit einem unerkliirlichen Zorn, den ich nur 

mitgleichenzu horen, wie : diese Sache ist fur den oder jenen gut oder schlecht 
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ausgegngen. Sheriff N ist ein b6f3er , Prediger T ein guter Mensch, ( ... )eine Familie 

kommt in die Hohe, eine andere ist im hinabsinken. Dies alles schien mir unbweisbar, so 

locherig wie nur m6glich.(S.l46) 

Lord Chandos sind allgemeine Begriffe wie bose, gut, und haushalterisch unbeweisbar 

und liigenhaft geworden. Er bezweifelt, ob die mit solchen Begriffen bezeichnete 

Wirklichkeit die Wahre ist.., denn so kommentiert Grimminger, das Beweisbare ist ist 

der Ort der Naturwissenschaften, und die Luge war eines der grossen Themen der 

Jahrhundertwende. Liigen wirken nun derartig heftig auf Hoffinannsthal Lord Chandos 

ein, daB je nachdem Ubelkeit oder Jahzom in ihm aufsteigen. Er kann die festgestanzten 

Sprachschblonen der !deale nicht mehr h6ren--den Geist, die Seele und die Wahrheit das 

Gute und das Hohe. Und auch ihre ganz und gar nicht Komplementarbegriffe widem ihn 

an: der K6rper, die Luge, das Bose und das niedrige. Feste Gegensatzpaare waren das, 

fixe Urteils und Verurteilungsschablonen der alten Kultur.Hier deutet Grimmingers 

Kommentar auf die 6sterreich-spezifische Hof und Adelskultur und die Erbe der Ideal en, 

die die Wissenschafts und Bildungssprache beherrscht hatte. Lord Chandos will das 

System des Hoben und des ,Niedrigen" in Frage stellen.22 

,Es zerfiel mir alles in Teile, die Teile wieder in Teile, und nichts mehr liess sich mit 

einem Begriff umspannen. Die einzelnen Worte schwammen urn mich; die gerannen zu 

Augen, die mich anstarrten und in die ich wieder hineinstarren muss: Wirbel sind sie, in 

die hinabzusehen mich schwindelt, die sich unaufhaltsam drehen und durch die hindurch 

man ins Leere kommt."(S147.) 

Hoffinannsthal lasst das uberlebte Alte und das erwunschte Neue dann in die Augen 

seiner Leser fallen, er betont das Sehen und immer wieder das Sehen Hier nimmt sein 

Brief die Aura einer Esoterik oder Mystizitat, also er will die Bedeutung, die hinter den 

Erscheinungen liegt entdecken.Die banalen Dinge des Alltags bieten ihm mehr Freude 

an.23 
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,Eine Gieskanne, eine auf dem Felde verlassene Egge, em Hund in der Sonne, em 

armlihcher kirchhof, ein Hundin der Sonne, ein kleines Bauernhaus, alles dies kann ds 

Gefass meiner Offenbarung werden. Jeder dieser Gegenstande und die tausend anderen 

ahnlichen, i.iber die sonst ein Auge mit selbstverstandlicher Gleichgi.iltigkeit hinwegleitet, 

kann fiir mich plotzlich in irgendeinem Moment( ... ) ein erhabenes und ri.ihrendes 

Geprage annehmen, und as auszudri.icken mir alle Worte zu arm scheinen." (S.l48) 

So geht es hier urn eine aporetische Situation.( die Kenntnisse, diedurch Verstand und 

nicht durch Erfahrung stammen) Denn die Sprache ist ihm sinnlos geworden. Er kann mit 

dieser Sprache seine Innere nicht aussem und so kann er sich selbst nicht sicher sein, und 

darum kann er seine Wirklichkeit nicht in Worten fassen. Er findet seine innere Ruhe, 

eine Antwort auf seinen geistigen Zustand, im ,poetischen Schweigen".Lord Chandos 

schliesst den Brief mit der Anki.indigung, ki.inftig keine literarischen Werke mehr zu 

verfassen: 

( .. )weil die Sprache, in welcher nicht nur zu schreiben, sondem auch zu denken mir 

vielleicht gegeben ware, weder die lateinische, noch die englische und spanische ist, 

sofem eine Sprache, von deren Worten mir auch nicht eines bekannt ist, eine Sprache in 

welcher die stummen Dinge zu mir sprechen, und in welcher ich vielleicht eins im Grabe 

vor einem unbekannten Richter mich verantworten werde.(S.l53 in dem Reclam Band) 

Hoffi:nannsthals Sprache ist anders. 

Hermann Broch, em osterreischer Schriftsteller, Theoretiker, Profesor(1886 in Wien 

geboren) studierte Hoffi:nannsthals Werke und schrieb samtliche Kommentare dazu. ,Er 

erkannte im ,modemen Roman" einen Erkenntnismittel, der in der Lage sein konnte, 

ethische, metaphysische und religiose Probleme zu behandeln. Broch war aktiv mit der 

Ausbildung des modemen Romans involviert. Nach ihm sollte die Literatur sich mit 

Problemen beschaftigen, die der Wissenschaft teils nicht mehr, teils noch nicht 

zuganglich waren. Broch brachte in seinem realistischen Roman neue Erkarungsformen 

und Erzahltechniken, als bloss die Wirklichkeit schildemde logische Sprache. 
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,Wirklichkeit"sollte nach ibm ,,transparenter"werden, um ethische Fragen richtig 

behandeln zu k6nnen."24 

Brochs Argument hat eme relevante Position in der heutigen romantheoretischen 

Diskussion. In einer seinen Briefe, den er fur den Verlag Daniel Brody(1933) schrieb, 

brachte er einen wesentlichen Unterschied zwischen der Sprache der Dichtung (Literatur) 

und die der Reportage hervor: 

,Die Reportage in ihrem radikalsten Konsequenz ist der Einbruch der Dogmatik in 

Gestalt der Realitat und des RealiHitsvokabel. Es ist die Dogmatik des 

Hypematuralismus, und sie Hiuft schliesschlich auf eine Art Photographennaturalismus 

oder richtiger auf den einer Photomontage hinaus. Denn auch der Photoausschnitt ist eine 

Art Realitatsvokabular. Aber was ist naturalistisch? Was ist naturalistischer, eine 

kolorierte Ansichtskarte oder ein Bild Van Goghs? Ist es gestattet, den Akt des Schauens, 

der ja selbst einen Teil der Welt bildet, wie sie wirklich ist, nicht auch das Phantastische, 

ja Gespenstiche, das das Subjet in ihr zu erfassen vermag?( ... ) 

Es existiert zweifelsohne ein erweiterter Naturalismus, in dem Franz Kafka einen 

berechtigten Platz einimmt als Ganghofer. Es ist ein erweiterter Naturlismus, der in 

einem tieferen Sinne die Welt so gibt, wie sie ist, der aber von der Reportage nicht 

gesehen wird und nicht gesehen werden kann, weil sie dem starren und dogmatischen 

Realitatsvokabular nicht loskommt, weil sie nicht vorzustossen vermag in jene Sphare der 

traurnhaft erhohten Realitat, die nicht mehr in den Vokabeln begriindet liegt, sondem in 

der Logik, in der Syntax, in der Architektur ihres Zusammenbaus.( ... )25 

Brochs Ansatz im romantheoretischen Bereich entsprach Bahrs, der die Uberwindung 

des Naturalismus durch literarische ,Impressionismus"(Nervenkunst) postuliert hatte. 

,Den Blick in das ,Innere" des Subjekts lenkten damals auch die herausragenden 

Vertreter modemer Wissenschaft in Wien. Ihre Thesen bewegten sich nicht nur parallel 

zur Literatur der Modeme, sie wurden von den Jung Wiener Autoren selbst aufinerksam 

registriert und in literarischen Werken rezipiert. Der Physiker Ernst Mach und der Vater 
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der ,modem en Psychoanalyse'' Sigmund Freudv, stand en fur die Verbindung von 

Positivismus und Impressionism us.'' 

Arhur Schnitzler,einer der beriihmteste Jung Wiener, der bedeutendste Vertreter der Zeit 

leistete fur die Literatur einen grossen Beitrag indem er die komplexe Beziehung 

zwischen dem Subjekt und Objekt, Geist und Seele, Impressionismus und Naturalismus 

verstand und vertritt seine Einsichte in seinen Werken. 

Biographie: 

Arthur Schnitzler wurde am 15.Mai 1862 in Wien geboren. Er stammte aus einer gut

burgerlichen Familie. Sein Vater Regierungsrat Dr. Prof. Johann Schnitzler war ein 

Mitglied der Liberalen Partei Wiens und engagierte sich fur soziale Tatigkeiten. Per 

Familietradition, folgte er dem Beruf seines Vaters und studierte Medizin an der Wiener 

UniversiUit. 

Schnitzlers Beziehung zu Literatur hatte sich fruh entwickelt. Mit 9 Jahren hatte er in 

semem Tagebuch zu schreiben begonnen. Und so war es sem e1genes 

Kunstlertemperament, seine friihe Bekanntschaft mit Theater und ein fehlendes Interesse 

fur die Gegenstande der N aturwissenschaften, die seine spateren Laufbahn als 

Schriftsteller bestimmten. Er schrieb in seinem Tagebuch, ,Ich fuhle es schon, die 

Wissenschaft wird m1r das me werden, was m1r die Kunst schon jetzt 

ist.' '(Tagebuch.27.0ktober.l879) 

Im medizinischen Bereich interresierte er sich fur ,Nervenpathologie und 

Geisteskrankheiten" und schrieb Artikel fur die ,Intemationale klinische Rundschau." 

Als Arzt nahm er an den Experimenten der enstehenden Tiefenpsychologie teil. Er stellte 

hypnotische Versuche mit Kranken an, die an hysterischen Aponie Iitten und so erkannte 

v Sigmund Freud(I859-1938)-als Psychoanalytiker und Psychotherapeut, fing als Neurologe an und 
stammt aus der mechanizistischen und positivistischen Wissenschaftstradition des 19. Jhs. Freuds 
,Psychoanalyse"ist ein Verfahren, dass die Psysche zunachst analysiert, trennt und auflost bevor sie 
therapeutisch zu Hilfe kommen kann. Mit seiner Therapie suchte Freud, die Widerherstellung eines in sich 
geschlossenen und einheitlichen Ich des Subjekts. Dazu bedient sich Freud verschiedener Ansatze. Einer 
davon ist die ,Traumanalyse" .Der zentrale Gedanke seines beriihmten Buches, ,Traumdeutung" von 
1900, seiner dort niedergelegten Theorie lautet bekanntlich, dass der Traum eine Wunscherfiillung sei:die 
Erfiillung eines verddingten, nicht erfiillten Wunsches.(Zit nach: Wunberg.in: Text und Kritik.S.l3) 
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die Bedeutung der Tiefenpsychologie, deren Kenntnsisse in seinen Werken zu sehen 

sind. 

Schnitzlers personliche Krise, entsprechend der Bewusstseinseinskrise der Zeit, und seine 

tiefe Skepsis dem positivistisch gepragten Bild seiner Zeit, fanden ihren Ausdruck in 

seinen Werken, mit denen er sich intensiver nach 1890 beschaftigte. Trotz strikter 

Opposition von der Seite des Vaters folgte er seinen schriftstellererischen Laufbahn. Die 

immerwiederkehrenden Hauptmotive in seinen Werken waren, : personliche Moral, 

Ethik, Schein und Wirklichkeit, Traum und Wunschbefriedigung, die Isolierung des 

Einzelnen-alle Themen, die charakteristisch fiir die Fin de siecle Stimmung waren. Der 

Wechsel zwischen Inn en und Aussenblick (Impressionismus) war das besondere 

Merkmal seiner Werke. 

Einige Haupthemen semer beriihmten Stucke waren: die falsche verlogene 

Moral(Vennachtnis und Reigen), die Respektlosigkeit vor dem Wert anderer 

Menschen(Freiwild), die falsche Liebe(Liebelei), die falsche Ehe und die falsche Treue 

(Zwischenspiel und Das weite Land), die verlogene Gesellschaftspolitik und 

Ideologiekritik (Prof.Bernhardi) falsche Ehre(Leutnant Gust). Seine Wahrnehmung der 

Judenproblematik liess sich deutlich im Werk ,Weg ins Freie'' vorkommen. 

Seine Stucke erlangten groBen Ruhm zu seiner Zeit und einige von ihnen wurden auch in 

der ersten. Halfte des 20. Jh. verfilmt. 1910 wurde er als der offizielle Dichter 

Osterreichs anerkannt und fiir das Ausland, besonders fiir Russland und U.S.A hatte er 

diesen Rang bereits seit langerer Zeit. 

,Die nach der Jahrhundertwende entstandende Prosa wurde durch die Tendenz zur 

verstarkten Objektivierung ausgezeichnet' '. 26 

Schnitzler fiihrte die Form des inneren Monologs in der deutschen Literatur ein.Der 

innere Monolog wurde auch von vielen beriihmten deutschen und auslandischen Autoren 

wie: James Joyce, Marcel Proust, Henry James, Heinrich Boll, Hermann Hesse, Virginis 

Woolf, Jane Austen und Hermann Broch benutzt. Schnitzlers ,Leutnant Gustl", zahlt zu 

einer seinen Meisterwerke, aber nach dessen Veroffentlichung, es Schnitzler seinen 

Offiziersrang als Oberarzt kostete. Wie Hoffrnannsthals Chandos Brief fiir die 

tiefgreifende Sprachskepsis ein exemplarischer literarischer Text wurde, so zahlt 

Schnitzler Leutnant Gustl auch als ein wichtiger Text der Modeme. Aber bevor ich in 
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einige Aspekte des Werkes eingehe, scheint mir hier eine Begriffserkliirung angebracht 

zu sein. Jochen Vogt erkliirt: Der innere Monolog bezeichnet nicht die Stilform, sondem 

die epische Funktion einer Personenrede-ist also ein Gegenbegriff zu Dialog", 

Erziihlerbericht", Beschreibung.usw.-und bezeichnet ein stummes Selbstgespriich der 

jeweiligen Figur. Der innere Monolog(als Oberbegriffverstanden) umfasst dabei sowohl 

erlebte als auch direkte Rede. Die erlebte Rede, erkliirt Vogt, steht zwischen direkter und 

indirekter Rede fiir die Wiedergabe von Gedanken, Reflexionen, unausgesprochenen 

Fragen, affektbeladenen Empfindungen. Die Subjektivitiit der Personen wird ahnlich 

unmittelbar gespiegelt, wie in direkter Rede, wobei vor allem das Unausgesprochene 

erfasst wird. Gleichbedeutend mit der ,Stream of consciouness Technik,wird der lnnerer 

Monolog benutzt, urn das Bewusstsein getreu widerzugeben. Schnitzler benutzt diese 

Technik urn Halb-- oder Unbewusstes zum Ausdruck zu bringen. Die Technik des 

Bewusstseinstromes ist also Ausdruck erziihlerischer Allwissenheit.27 

Der ,lnnere Monolog" den Schnitzler als ein wirkungsvolles Darstellungsmittel beim 

Schreiben der ,Traumnovelle" benutzt, hebt die herkommliche Trennung der auktorialen 

und der personalen Erziihlperspektive auf. So wird der innere Monolog zu einem 

Schliisselbegriff bei einer , Oberwindung des N aturalismus' '(Bahr) 

lm folgenden gehe ich nicht in die Einzelaspekte des Werkes, sondem nur em 

zusammenfassendes Bild des Werkes mit Hilfe der Kommentare Scheibles und 

Grimmiger vorlege. 

Die Erziihlung ,Leutnant Gust" kommt in Form eines ,Inneren Monologs"(ein stummes 

Selbstgesprach des Figuren), ,die die gesellschaftliche Totalitiit der k.u.k.Zeit 

hervorbrachte. In der einzigen Hauptfigur der Erzahlung bekommt man das bedeutende 

soziale Bild seiner Zeit. 

Die ganze Erzahlung ist explizit in der ,gesellschaftlichen Totalitiit der k.u.k.Zeit 

verankert. Die einzige Hauptfigur der Erzahlung ist der Leutnant. 

Die Erzahlung ist in Priiserts. Leutnant Gustl wird von einem Backermeister beleidigt, 

und von nun an, fangt sein stummes Selbstgesprach an. Der Monolog ,enthalt einen 

ununterbrochenen Strom von Assoziationen, in denen sich Aussenwahmehmungen und 
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Innenaffekte, Eninerungen an die Vergangenheit, Gegenwart und Vorwegnahme der 

Zukunft vermischen". 28
" 

Die folgende Passage aus dem Text, bringt die innere Dispositionen des Leutnants 

hervor. Nach einem Konzert, bei dem der Leutnant sich nur fiir das Privatleben der 

Sangerinnen intenesiert, stellt sich Gustl an der Garderobe an und drangelt: 

,Machen Sie doch Platz! ,Na, Sie werdens auch nicht versaumen! !Was sagt erda? Sagt 

er das zu mir? Das ist doch stark! Das istdarf ich mir nicht gefallen lassen. ,Ruhig!Was 

meinen Sie? ,Ah, so ein Ton? Da hort sich doch alles aufl Stossen Sie nicht! ,Sie, halten 

Sie das Maul!"Das hatte nicht sagen sollen, ich war zu grob ... Na,jetzt ists schon g 

geschen! ( ... )Jetzt dreht er sich um ... Den kenn ich ja!-Donnerwetter, das ist ja der 

Backenneister,der immer ins Kaffeehaus kommt..Was macht er denn? Mir scheint 

gar. .. ja, meiner Seele, er hat den Griff von meinem Sabel in der Hand? ... ( ... ) Bemerkts 

nur niemand, das er den Griff von meinem Sabel holt? Er redt ja zu mir! Was redt er 

denn? 

, Hen Leutnant, wenn Sie das geringste Aufsehen machen, so zieh ich den Sabel aus der 

Scheide, zerbreche ihn und schick die Stucke an Ihr Regimentskommando. Verstehn Sie 

mich, Sie dummer Bub? ,Was hater gesagt? Mir scheint, ich traum! Redt er wirklich zu 

mir? Ich sollt was antworten ... Aber der Kerl macht ja Emst-der zieht wirklich den Sabel 

heraus. Hergott-er tut,s!. .. Ich spiirs, er reisst schon dran. Was redt er denn? ... Um 

Gottes Willen, nur kein Skandal. .. (S.342-344 im Primarwerk) 

Der Monolog des Leutnants enthalt verschiedene Motive, wie ,aggressive Neigungen, 

~ Triebregungen, seine kleinbiigerlichen Aspirationen, in der militarischen Hierarchie, die 

3 Sicherheit eines gesellschaftlichen Standardortes zu finden und ein vages Bediirfnis nach 

0;;::) Gemeinschaftsgefiihl. "29 

~ _ ... 
"4 Schnitzler skizziert hier em Portrait emes autoritaren Charakters. ,Der Leutnant 
~ 

I: reprasentiert eine ganze Gesellschaftskultur, die Schnitzler privat und von innen 

"' (;.() blosstellt, in dessen Innenleben, die naturalistische Wahrheit der ausseren Tatsachen sich 
~., 
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zur naturalistischen Wahrheit im Innenraum der Seele verwandelt." 30 Ein erweiterter 

Naturlismus im Sinne Brochs ist sichtbar anwesend. 

Zusammenfassende Bemerkungen: 

Somit glaube ich, bin ich mit emer Epochenrekonstruktion fertig.Was deitlich 

hervorgekommen ist, ist die Nebeneinanderexistenz von verschiedenen 

Weltanschaungen und Stilbezeichnungen charakteristisch fiir die Zeit um 1900. Auf der 

einen Seite gab es die Bestandaufnahme der Realisten und Naturalisten, ,die Dinge so zu 

zeigen wie sie wirklich sind-d.h. die die gegebene soziale Wirklichkeit darstellen, und 

auf der anderen Seite die Suche der Impressionisten, Symbolisten und Jugendstilverehrer 

nach einem neuen Verstandnis der Seele und des Lebens. 

Die Fin de Siecle war also eine Zeit optimistischer und pessimistischer Meinungen. 

Herzfelds Essay weist auf ,miide Seelen" und ,Wert Vakuum" und das daraus 

kommende Gefiihl des zu Grunde Gehens". Es gab die radikal neuen epistemologische 

Theorien von H.Bahr und E.Mach, nach denen es keine ,absolute Wirklichkeit" herrsche, 

sondem nur eine solche, die vom einzelnen Individuum wahrgenommen wird. Und es 

enstanden Sigmund Freuds ,psychoanalytische Theorien", die stets auf die Suche nach 

dem ,Unbewussten im Einzelnen" waren. 

Fritz Mauthner und Hof:fi:nannsthal leisteten emen grossen Beitrag zu unserem 

Verstandnis der Sprachfunktion. 

Und man kann nicht Hermann Brochs romantheoretischen Ansatz (Erweiterter 

Naturalismus) vergessen. Dieser Ansatz betont, dass die echte Leistung des modemen 

Romans lage darin, die Beziehung zwischen dem menschlichen Leben und der 

zeitgenossichen Wirklichkeit darzustellen. d.h. wie findet sich der modeme Mensch sich 

mit den ethischen, metaphysischen, und moralischen Problemen seiner Zeit ab. Welche 

Mittel sind ihm vorhanden und wie benutzt er sie ? Anhand des Beispiels Traumnovelle 

wird man das sehen. 

22 



So ist die Zeit urn die Jahrhundertwende, heute als der Geburtsort der Modeme anerkannt 

einer der vielerforschten Gebiete in der Zeit der Postmodeme. DaB die IntensiHit der 

Aufinerksamkeit, die den verschiedenen Aspekten des Fin de Siecle in der Post 

Vereinigungsphase sich gestarkt hat, zeigen z.B.die Namen der folgenden Bucher: 

1) Das Kasseler Symposium(1991 fand das Symposium statt): Die Wiener 

Jahrhundertende.Hrsg.von. Jtirgen Nautz und Richard Vahrenkamp.2.unveranderte 

Auflage.Bohlau Verlag. Wien.Koln.Graz.l996. 

2) Das Rundfunk Projekt:Die literarische Modeme. Europaische Literatur im 19.und 

20.Jh.- Jom Sttickrath, Rolf Grimminger und Jurij Murasov. Rowohlts Taschenbuch 

Verlag. Reinbek bei Hamburg. April.1995. 

Anmerkungen 

1 Siehe Herzfeld in: Fin de Siecle. Reclam Band.199l.Sl74--175 
2 Siehe: Wolfgang Asholt und Walter Fahnders. Nachwort.Reclam.S.419 
3 a.a.o.S.421 
4 a.a.o.S.421. 
5 Fritz in:Modeme Literatur in Grundbegriffen.von.Dieter Borchmeyer und Viktor 

Zmegac. Niemayer Verlag. Ttibingen. 1994.S.202-206. 
6 Karthaus in:Impressionismus Symbolismus Jugendstil.Reclam. Bd13.987.S.l3 
7 a.a.o.S.12 
8 Asholt und Fahnders in Nachwort zu Reclam.S421 
9 Siehe: W.Asholt und W. Fahnders.S.424 
10 Siehe Nehring: in: Handbuch der deutschen Erzahlung. S383. 
11 Siehe Berti und Mtiller.S 
12 Wunberg in:Text und Kritk. S.6 
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13 siehe:Dissertation von Alka Kumari.S.l5 
14 Deutsche Literatur in Schlaglichtem.1990.S.356 
15 Siehe:Bahr in: ImpressionismusSymbolismus Jugendstil.S124-126 
16 Siehe:Grimminger in: Der Sturz der alten !deale. 
17 a.a.o 
18 Siehe: Wunberg in:Text und Kritik.S.l2 
19 www.mauthner-gesellschaft. de/mauthner/fm/eschla. 
20 Siehe: Dagmar Lorenz.Wiener Modeme.S.l52 
21 Zit nach Hoffmannsthal in:Text +Kritk.S.16 
22 Siehe: Grimminger in: Der Sturz der Alten Ideale.in Die Literarische Modeme.S.l90. 
23 a.a.o .S.l90 
24 aus dem Intemet:www.bautz.de/bbkl/b/broch-h 
25 siehe Broch in: Texte zur Romantheorie.S.66-67 
26 Zit nach. Scheible in: Schnitzler. Monographie.S.l81-184 
27 Siehe Vogt in:Texte zur Romantheorie.S. 
28Siehe: Grimminger.s.l81 
29 Siehe Scheible in: Schnitzler Monographie. S.81-84 
30 Siehe: Grimminger.S.l81 
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Es fliessen ineinander Traum und Wachen, Wahrheit und Liige,Sicherheit ist 

Nirgends (Satz aus dem Stiick Paracelsus) 

Traumnovelle 

3. Der Text in seinem Kontext 

Wie schon im Kapitel 1. diskutiert, war vor der Fin de Siecle Bewegung, der inneren 

Wirklichkeit des Suhjekts keinen Platz geschenkt. Die Realisten und Naturalisten 

hetonten die Darstellung der ausseren, der gegehenen sozialen Wirklichkeit des 

Menschen. Die Fin de Siecle Kiinstler hatten eine andere Einstellung zur Darstellung 

der Wirklichkeit und in dem hrachten sie von den fiiiheren Traditionen ab und fuhtien 

das Selbst und das ,Andere" in die Kunst und Literatur ein. Schnitzler hatte mit 

Leutnant Gustl den inneren Monolog schon in der deutschen Literatur eingefuhrt. Er 

benutzte den inneren Monolog als ein Mittel, um seine Einstellung zur 

Wirklichkeitsdarstellung hervorzuhringen. Der Innere Monolog heht dieses 

Zwischenspiel zwischen Suhjekt und Objekt, der inneren und ausseren Welt deutlich 

hervor. Mit der Technik des inneren Monlogs stellt Schnitzler das wahre Selhst oder 

das authentische Ich mit all seinen Schwachen, Starken und Aspirationen in die 

Literatur dar. 

In der Erzahlung ,Traumnovelle" wird das wahre oder das authentische Selhst in 

Form des inneren Monologs und des Traumes dargestellt. Ich beginne im folgenden 

mit einer Analyse dieser heiden Formen und deren Bedeutung im Gesamtvertandnis 

der Fin de Siecle Bewegung. 

Nachdem Anfangsgesprach der heiden Hauptfiguren Fridolin und Albertine, lasst 

Schnitzler die innere Natur seiner Charaktere zu Wort kommen. 

Bei der Tochter des Hofrates Marianne, kommen die ausseren Widerspriiche, als die 

inneren hervor. Der aussere Widerspruch liegt darin, daB Marianne einen Mann, den 
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sie nicht liebt, heiraten will. In seinem inneren Monolog iiber diese Entscheidung 

Mariannes kommt seine eigene Moralvorstellung1 iiber eine ideale Ehe hervor: 

,Warum tut sie das? Verliebt ist sie gewiss nicht in ihn? Und viel Geld diirfte er auch 

nicht haben. Was wird das fiir eine Ehe werden. Nun, eine Ehe wie tausend 

andere?"(S.22im Primarwerk). Diesen Gedanken Fridolins liegt ein halbbewusstes 

Wissen zugrunde, iiber seine gefahrdete Beziehung mit Albertine und die daraus 

entstandenen gegenseitigen Zweifel an sich selbst und an den anderen Partner. 

Ftidolin ist selbst nicht sicher, ob er seine Frau liebt und ob man aus Liebe oder 

einfach aus praktischen Grunden heiratet. Diese Gedanken Fridolins heben seine 

schwankende Moralvorstellung eines idealen Ehelebens vor. Aber was er jetzt 

bezweifelt steht im starken Kontrast damit, dass er spater aus Rachemotiv an 

Albertine, sich um Marianne werben will. Marianne bereitet den Hof und gesteht ihm 

ihre Liebe fiir ihn, aber hier enden seine Gedanken mit starken inneren Ressentiments 

gegen den Danen und Albertine. Dies bringt das UnbewuBte, HalbbewuBte, seine 

Verworrenheit Marianne gegeniiber. Aber was er bis jetzt erlebt hat, soll verschlossen 

bleiben und nicht nach draussen kommen. Aber dies gelingt ihm nicht: 

,Es ist geradezu warm geworden, und gestem Nacht er wollte sagen: fuhren wir im 

Schneegestober von der Redoute nach Hause, aber er formte rasch den Satz um und 

erganzte: Gestem abend lag der Schnee noch einen halben Meter hoch in den 

Strassen."(S.24 imPW). Sein Egoismus, das fast allen inneren Monologen 

unterstrichen ist, kommt deutlich in seinen Gedanken hervor, wenn er denkt z.B 

,Marianne sahe sich besser aus, dachte er, wenn sie seine Geliebte ware. Ihr Haar 

ware weniger trocken, ihre Lippen roter und voller."(S.22), aber auch von diesen 

Gedanken her gesehen ist es klar, dass er sich nur fiir das aussere Aussehen 

Mariannes interressiert und zu ihr keine innerliche Emotion hat. Seine biirgerlichen 

Aspirationen und sein Neid kommen deutlich dem guten Dr.Roediger gegeniiber 

hervor ,und pl6tzlich kam er sich dem vortrefflichen Doktor Roediger gegeniiber als 

der Geringere hervor".(S.23 im Primarwerk) 

Darin liegt vielleicht sein Wunsch, die Tochter des Hofrates, die schon in ihn verliebt 

ist, als seine Freundin zu nehmen, damit er sein Wert dem Verlobten gegeniiber 

beweisen kann. Es ist auch dieser Minderwertigkeitskomplex, der deutlich in seinen 

Ressentiments gegen den Danen hervorkommt, dem gegeniiber er deutlich geringer 

fiihlt, da seine Frau den Danen gegeniiber sich mehnnals angezogen gefiihlt hat. 
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In den obigen inneren Monologen Fridolins ergreifft der Autor die subjektiven 

Eindriicke der Hauptfigur. Obwohl Fridolin mehnnals zur Marianne gegangen ist, 

tauchen in ihm zu dieser Zeit diese Gedanken eines ideal en Ehelebens auf und gerade 

darin liegt die Relevanz der inneren Rede, die symbolisch fiir seine verddingten 

Gefiihle, Emotionen, Aspirationen und seine gestorte Beziehung ist, und hebt Fragen 

von grossem Belang hervor, wie z.B ,die Institution der Ehe, und das Problem des 

Ehegemachs, und die Kommunikationslosigkeit zwischen den beiden Ehepartner. " 2 

Fridolin kommt die Atmosphare im Zimmer Mariannes als ,scheinhaftig" vor, sowie 

scheint ihm, dass Marianne ein Leben des Scheins fiihrt,oder selbst pratentios ist, aber 

seine ausseren Taten sind selbst nicht so echt: ,Er hielt Marianne in den Armen, aber 

zugleich entfernt von sich, und driickte beinahe unwillkiirlich Kuss auf ihre 

Stirn( ... ).Er zog Marianne fester an sich doch verspiirte er nicht die geringste 

Erregung.(S.25 im Primarwerk) Somit zeigt Schnitzler, wie die ausseren 

Widerspriiche sich im Innenraum der Seele, in die inneren Widerspriiche verwandeln. 

Die zwei Erlebnisse--- eme gestorte Beziehung zu semer Frau und em 

Liebesgestandnis von Marianne wirken auf Fridolin depressiv ein. Er geht in die 

aussere, nackte, sogenannte, niedrige Welt. Der Blick auf einen ,zerlumpten 

Menschen" erweckt ein momentanes Gefiihl des Mitleides, zugleich Angst und 

Unsicherheit vor der Zukunft. Er identifiziert sich mit den zwei Toten( dem 

zerlumpten Menschen und dem Hofrat) vor. Das Prinzip der ,Selbstbewahrung" 

herrscht unbewusst in seinen Gedanken deutlich: ,und am Ende wiirde ich noch 

straflicher Beziehungen mit ihm verdachtigt."(S.27 im PW) DaB er kein Interesse hat, 

jemandem zu helfen, und nur an sich selbst denkt, bringt sein Egozentrismus hervor: 

,Warum gerade der? Fragte er sich, Tausende von solchen armen Teufeln gibts es in 

Wien allein. Wenn man sich um die aile kiimmern wollte,- um die Schicksale aller 

Unbekannten!(S.27) Als Gefiihl des Trostes, versichert er sich, dass er noch jung ist, 

noch lebt, und eine reizende liebenswerte Frau hat und noch mehrere haben 

konnte."(S.28 im PW) Hiermit meint er, das Erlebnis mit Marianne und fiihlt sich 

darin versichert, daB wenn er zuriick zu ihr gehen kann, wenn er es will. Der 

prominenteste Aspekt, der aus den zwei Erlebnissen, der eine bei Marianne und der 

andere bei dem Toten ist seine Angst vor dem Tod, mit dem er sich standig 

konfrontiert sieht: ,Und der Tote fiel ihm ein, den er eben verlassen( ... ) nach ewigen 
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Gesetzen Verwesung und Zerfall ihr Werk begonnen hatten(S.27 im PW) Und wenn 

es nicht nur der Tod ist, wovor er sich fiirchtet, wird er sich indessen bewusst, dass 

was ihm fehlt ist ,Liebe und Geborgenheit", dessen Bediirfnis er sich mehrmals fiihlt, 

seit seiner gestorten Beziehung zu Albertine. 

Somit zeigt Schnitzler, ,das Chaos der Assoziationen im Ich, wobei Errinerungen an 

die Vergangenheit, Gegenwartig und Vorwegnahrne der Zukunft sich ruhelos 

vennischen." 3 Der innere Monolog, hebt den Aspekt des sprachlichen Verfahren 

hervor. Hier in den inneren Monologen, ist der Syntax aufgelost und man sieht einen 

deutlichen Bruch mit den alten Sprachkonventionen. Wie bereits diskutiert(l.Kapitel), 

vom Fin de Siecle dem Ende der Epoche bis weit iiber die Jahrhunderwende hinaus 

suchte man Auswege aus den Sprachkonventionen( ... )(Grimminger). Der Innere 

Monolog war so eine Fonn, in der man einen deutlichen Abbruch von den alten 

Sprachtraditionen sieht. 

In der Begegnung mit den Coleuerstudenten fiihlt er sich in seiner Ehre gekdinkt. 

,Soll ich mich mit einem betrunkenen Studenten herstellen, ich ein Mann von 

fiinfunddrei/3ig J ahren, praktischer Arzt, verheiratet, Vater eines Kin des!

Kontrahage! Zeugen! Duell!"(S.29 im PW). Wenn ein Duell mit einem 

Coleurstudenten ihrn als unter seiner Wiirde vorkommt, scheint ihrn ein Duell mit 

dem ,Danen" eher respektabler. Zusammengebunden mit dem Ehrenmotiv (wie Im 

Leutnant Gustl es schon vorgekommen ist) sind die Assoziationen mit dem sozialen 

Rang und Status.d.h.was sittlich oder unsittlich ist, ist von der Position des 

Individuums bestimmt. Wie Leutnant Gustl in seiner Ehre gekriinkt fiihlt, so geht es 

ahnlicherweise dem Arzt Fridolin. Wenn Ehre eine der Zeitspezifischen und 

immerwiederkehrenden Themen in den. Werken Schnitzlers war, so war das Wort 

,Duell"--eine gewohliche Praxis, in jenen Jahren. ,Im Namen des Ideals, wurde ein 

offentliches Argemis durch das Mittel eines Duells" 4geracht. Das gleiche 

Ehrenmotiv, kommt deutlich hervor, wenn spater, Fridolin bei der Orgie, unter den 

Aristokraten (Adel) gelangt und wiederum in seiner Ehre herausgefordert fiihlt: 

,Wenn einer von den Herren sich durch mein Erscheinen in seiner Ehre gekrankt 

fiihlen sollte, so erklare ich mich bereit, ihrn in iiblicher Weise Genugtuung zu geben. 

Doch meine Maske werde ich nur in dem Falle ablegen, da/3 Sie alle das Gleiche tun, 

meine Henen."(S.56). So sieht man hier, wie die Ehre nach der Position und Schicht 
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variiert, und im Namen des Ideales- Moral und Werte ihre Bedeutung verlieren. Eng 

verbunden mit dem Ehrengefiihl ist die begleitende Angst und Paranoia, unter deren 

Druck Fridolin oft leidet: ,aber er verspiirte ein sonderbares Herzklopfen - ganz wie 

einmal vor zwolf vierzehn J ahren, als es so heftig an seine Tiir gepocht hatte. "Diese 

Gdanken auch wenn sie trivial oder nichtig vorkommen, treten hier auf, zusammen 

mit seiner Angst vor den Coleuerstudenten und zeigen es, dass das verdrangte Bild 

Albertine und die zusammengebundenen Erinnerungen noch ganz frisch im 

Gedachtnis sind. Und wenn es nicht Paranoia oder Unsicherheit ist, die seine innere 

Unruhe bezeichnen, so ist sein schwankendes Selbstwertgefiihl auch ein 

bestimmendes Motiv, das sem aussere Verhalten gestaltet: , Drei Sabelmensuren 

hatte er ausgefochten, und auch zu einem Pistolenduell war er einmal bereit gewesen, 

und nicht auf seine Veranlassung war die Sache damals giitlich beigelegt 

worden."(S29). Immer geht es ihm, ,wie es sein soll".5 Die Sicht auf die 

Coleurstudenten, ziindet in ibm die Erinnerung an seine Studentenzeit, da13 er nie 

einer Verbindung gehort hatte. So variieren sich seine Werturteile von Situation zu 

Situation, die aber immer auf sich selbst bezogen sind. 

Auf diese Weise sieht man eine Erweiterung des Blickwinkels des Schriftstellers, der 

sowohl die aussere Welt sowie die Innenwelt in seiner Erzahlung miteinschliesst und 

dies ist auch das erwiinschte Ziel des ,Erweiterung des Naturalismus", dass die Leser 

es ermoglichen, sich in die Lage der Hauptfigur hineinversetzen zu konnen, und somit 

fiir sich selbst die Fragen und Probleme des Hauptfigurs zu schatzen. 

Schnitzlers psychologische Erzahlkunst stellt diese ,Dialektik" der ausseren und 

inneren Welt dar. Wie es in den bisherigen Situationen vorgekommen ist, geht es 

immer darum, das Ich immer im Werden zu zeigen. Dies bedeutet, die Rolle der 

individuellen Werte, Empfindungen, Morale, Aussagen u.s.w. bei der Wahrnehmung 

der ausseren Welt darzustellen. Man versteht darunter auch die impressionistische 

Sehweise,( die die Au13enwelt und lnnenwelt miteinschlie13t) die im Kapitel 1. schon 

diskutiert worden ist, und dies betont da13, es keine absolute Wirklichkeit gibt, die 

ausserhalb des Wahmehmers liegt, und die auf eine klare Trennung des Subjekt

Welt Paradigmas basiert ist. Aber hier in der Erzahlung kommt einen radikalen 

,Wandel" von dem alten Paradigma vor, und somit legt der Autor vor uns keine reine 

empirische Arbeit oder einen Wirklichkeitsbericht vor, sondem eine authentische, 

wahre Figur, die standig im Konflikt mit seinem Verstand und Emotionen vorkommt. 
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ln jeder neuen Situation, in der Fridolin sich befindet, sucht er neue Losungen fur 

seine unerklarlich gewordene geistige Lage-aber die enden immer jedoch in den 

Tod.z.B. bevor er bei Mizzi landet: ,Konnte gleichfalls mit Tod enden, dachte er nur 

nicht so rasch."(S.31) Hier ist es kein Wunder, dass die zwei vorige Ereignisse, das 

eine bei Marianne und das andere bei dem zerlumpten Mensch, seine plotzliche 

Bessesenheit mit dem Wort Tod auslosen. ,Feig" ist noch ein anderes Wort, womit er 

sich selbst kritisiert, und so drangt sich in verschiedenen Situationen weiter. ,Feig" 

war auch ein Wort, das ihn bei der Begegnung mit den Coleuerstudenten betraf. Seine 

Unfahigkeit auf die Coleuerstudenten zu reagieren, beweisen ihm seine Mutlosigkeit 

und drangen ihn zu den weiteren Taten. Dies kommt zumal in der Situation hervor, als 

er sich davor furchtet, ob er zu einer Prostuierten gehen soll oder nicht. Hier stiitzt 

ihm seine Erinnerung an einen bekannten Freund, dem es immer bei Frauen Ieichter 

gegangen ist und so anhand dieser Erfahrung seines Freundes, entschliesst er sich, 

schliesslich, zu Mizzi zu gehen. Bei Mizzi, steht er zusammengebunden mit seiner 

Angst eines Ehebruches, mit der ethischen Frage konfrontiert: ,Bin ich verriickt? 

Fragte er sich. Ich werde sie natiirlich nicht anriihren" (S.3l imPW) Diese Gedanken 

driicken samt seiner Angst auch einen Mangel an Selbstvertrauen und einen grossen 

Schock iiber die Folge der Ereignisse aus. Die gleichen Gedanken widerholen sich, je 

weiter er sich in seiner Lage verwickelt findet: Wer auf der Welt mochte vermuten, 

dachte er, daB ich mich jetzt gerade in diesem Raum befinde? Hatte ich selbst es vor 

einer Stunde, vor zehn Minuten fur moglich gehalten? Und warum? Warum? .... (S.32) 

Und so geht seine qualende Krise weiter. Ein wichtiger Aspekt, den diese Krise 

Fridolins hervorbringt, ist, dass Fridolins Taten weder von seinem freien Willen 

gelenkt sind, noch fiihlt er sich seinem Gewissen verantwortlich. So bringt der Innere 

Monolog in den verschiedenen Stellen hevor, wie z.B. vor dem zerlumpten 

Menschen, wobei er es ablehnt, ihm zu helfen, oder auch wenn er bei Mizzi sein will. 

Dies bringt einen wichtigen Aspekt hervor, namlich die von den kontigenten 

Variablen.d.h. die unbewussten, halbbewussten Faktoren, die ihn dazu veranlassen 

von einer zur anderen Situation zu gehen.(?) Der Autor, indem er das 

,hypochondrische Ich" Fridolins darstellt, erhellt die Halt und Positionslosigkeit des 

Menschen in der Modeme. Der Innere Monolog schildert auf eine wirkungsvolle 

Weise, die moralischen, ethischen und metaphysischen Problemen, mit denen man 

sich in der modemen Gesellschaft konfrontieren muss. 
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Je hoher Fridolin den sozialen Leiter steigt, kommt ihm wie es nach ihm sein soli, 

eine Emiedrigung sozialer Werte in verschiedenen Situationen hervor. Als einen 

Ausweg entscheidet er sich mit Hilfe einer seinen Freunden sich an einer geheimen 

Orgie zu beteiligen. Wie immer er dazu geneigt ist, sich immer auf der Probe mit 

seinem Mut gesetzt zu fiihlen ermutigt er sich hinzugehen: , Nein, ich kann nicht 

zuriick, dachte er bei sich. Weiter meinen Weg, und wares mein Tod"(S.48-49). Auch 

hier auf seinem Weg nach dem Maskenball, ist er mit einer qiialererischen 

Unentschiedenheit konfrontiert. Ob er nicht zuriick zu den anderen Frauen 

zuriickehren soll oder lieber sich auf den weiteren Weg befinden soll.. .. Mit dieser 

Unentschiedenheit Fridolins wird der Autor den Leser uns darauf hinweisen, mit 

welchen Moglichkeiten sich ein Mensch rechnen kann und schlieBlich, ist es dem 

Einzelnen iiberlassen, welche Moglichkeiten der Existenz er/sie wahlen soli. 

Schnitzlers Traumnovelle stellt vor dem Leser in Form des Inneren Monologs und des 

Traumes die Identitatsproblematik des modemen Menschen dar, wobei der Mensch 

immer unter einer unendlichen Wahl der Moglichkeiten einer Identitat leidet. So 

leidet Fridolin jetzt da er sich auf seinem Weg nach der Orgie ist unter seiner 

selbstkreierten Illusion. Sein Beruf als Arzt, den er seit seiner Begegnung mit den 

Coleuerstudenten als ein Gebiet ,umgeben von Gefahren von allen Seiten 

betrachtet"(S.29), scheint ihm gerade auf dem Weg zum Maskenball als das Sicherste 

von allen: ,Und wie an etwas Erlosendes, dachte er daran dass er in wenigen Stunden 

schon, wenn alles gut ging, wie jeden Morgen zwischen den Betten seiner Kranken 

herumgehen wiirde-ein hilfsbereiter Arzt.(S.48) 

Schnitzlers Erzahlkunst legt vor uns die Anatomie der menschlichen Psychologie vor. 

Im Fall Fridolins erkennt man dies.Fridolin, der aus seiner gewohnten Lebensweise 

herausgerissen wird und sich bei der neuen fremden Kultur befindet: Dies lost bei 

ihm eine innere Panik aus: ,Wo bin ich? Dachte Fridolin. Unter Irrsinnigen? Unter 

Verschworem? Bin ich in die Versammlung irgendeiner religiosen Sekte 

geraten?(S.50). Und trotz volliges Bewusstsein einer riesigen Gefahr, der er sich 

ausgesetzt ist, will er sich nicht sofort entfemen, denn es geht ihm urn seinen Mut und 

seine Ehre: ,Nun bin ich einmal so weit, dachte er, mages enden, wie es wolle."(S.50 

im PW) Ohne auf die dringende und aufrichtige Bitte der Nonne Acht zu geben, 

glaubt er, daB das Richtige ware, zu bleiben und nicht gleich zu entfemen. Unfahig 

die Geschehnisse urn ihn logisch auszusortieren, verfallt er seiner Lust nach einem 
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qualenden Verlangen, ,nach dem wundersamen Frauenleib."(S.55 im PW). Je mehr 

Fridolin sich in die Orgie verwickeln Hisst, desto weniger wird er sich seiner Lage 

bewusst und wie er standig dazu geneigt ist, schiebt er die ganze Schuld auf seinen 

Schicksal. , Ich fiihle, daB ich in ein Schicksal geraten bin, das mit dieser Mummerei 

nichts mehr zu tun hat."(S.58). Als die einzige Losung aus seiner unverstandlich 

gewordenen Lage, sieht er darin, seine wahre Identitat zu enthiillen und somit frei und 

unverletzt aus der Situation rauszukommen. Doch in seinem panischen Zustand 

vergiBt er nicht, auch wenn er von der Orgie verjagt wird, die ausseren Merkmale des 

Ortes in sein Gedachtnis zu speichem, eine Aktion, die auch deutlich 

hervorgekommen ist, als er sich von Mizzi sich versbschiedet, und ihre Hausnummer 

fliichtig einpragt, damit er ihr als Dankbarkeit, Wein und Naschereien schicken kann. 

Die geheime Retterin erhalt in seinen Augen den gleichen Platz, ahnlich bei Mizzi, 

und auf deren Spur( die geheime Frau) er spater dann gehen will. 

Es ist klar daB, aus den ganzen dargestellten Ereignissen bei der Orgie, den 

soziokulturellen und politischen Aspekt des Werkes hervorgeht. Das Ich wird so 

erweitert, daB es die gesellchaftliche Welt umfaBt. Und so wird die empirische 

Erfahrung in ein metaphysisches Konstrukt, das dann in die Form eines inneren 

Monologs der Hauptfigur vorkommt, und damit werden andere Bedeutungen mit 

neuen Kombinationen aktiviert. , Ein literarischer Text erlangt nur dann die Ebene 

eines universalen menschlichen Diskurses, nur wenn der Schriftsteller iiber die sozio

politischen, kulturellen Bedingungen seiner Zeit hinausgeht, auch wenn es diese 

Bedingungen sind, die fiir ihn zum Ausgangspunkt werden und seiner Reflexion 

ausgesetzt werden." 6 

Der Untergang des Liberalismus und die politische Desillusionierung eines Teils des 

Biirgertums und deren Auswege in verschiedenen Formen des GenuB werden auf eine 

wirkungsvolle Weise in die Form des inneren Monologs hervorgebracht. 

Auf dem Weg von der Orgie zuriick wundert sich Fridolin iiber die niedrigen Morale 

solcher Manner und deren Anziehungskraft iiber solche schone Frauen: , Vielleicht 

gibt es Stunden, Nachten, dachte er, in denen solch ein seltsamer, unwiderstehlicher 

Zauber von Manner ausgeht, denen unter gewohnlichen Umstanden keine sonderliche 

Macht iiber das andere Geschlecht innewohnt?(S.60-61 im PW). Dieser von oben 

herabsehender Blick beweist sich deutlich als eine Projektion seines verletzten Egos 
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und seiner Versagung und Verjagung von der Orgie Szene. Interessant ist das Wort 

,Komodie" das Fridolin oft fUr seine Situation benutzt: , Sollte die Komodie 

vielleicht noch eine Fortsetzung finden? Und welcher Art sollte dieser sein?( S.61) 

Diese Gedanken bringen deutlich eine Sprachkrise hervor, wobei Worte nur benutzt 

sind, aber sie beweisen nichts und bringen ihm keine Bedeutung bei. Das 

Komodienmetapher reicht nicht aus, um sein Verhalten und das Verhalten der Leute 

auf der Orgie zu erkHiren. Die Worte, die er benutzt, um seine innere Wahrheit 

auszudri.icken, erzeugen einen Schein und so konnen die Wirklichkeit seines 

Seelenlebens nicht vollig fassen. Wie im Chandos Brief, ist Schnitzlers Sprachskepsis 

hier deutlich durch die inneren Monologen hervorgekommen. Aber hier erhalt 

Schnitzlers Sprachskepsis, eine kritische Perspektive, die nicht die Sprache selbst, 

sondem hier in der Erzahlung den Konflikt einer zwischenmenschlichen Beziehung 

(Die Mann-Frau Beziehung) blosstellt. 

Fridolin ist seinen Trieben gefolgt, die ihn blind machen. In seiner Spekulation iiber 

sein Schicksal im Wagen, verfa1lt er selbst dem Besitzdenken, dem die Leute auf der 

Orgie schon gefallen worden sind: ,Was hatte man mit ihm vor?( ... ) Heiteres 

Wiederfinden an anderem Ort? Lohn nach ri.ihmlich bestandener Probe, Aufnahme in 

die geheime Gesellschaft? Ungestorter Besitzt der herr lichen Nonne--?(S.61 im PW). 

Schnitzlers neuer methodologischer Ansatz, ( der innere Mono log) stellt das standig 

wechselnde Ich, das inkonsistente Ich, die Krise des Individuums in der Fin de Siecle 

Zeitperiode dar. 

Fridolins standigen Riickgriff auf das Schicksal weist auf seinen Abwehrmechnismus, 

sich seiner Lage klarer zu werden: ,Was lag ihm an seinem eigenem Leben? Sollte 

manes immer nur aus Pflicht, aus Opfermut aufs Spiel setzen, niemals aus Laune, aus 

Leidenschaft oder einfach, um sich mit dem Schicksal zu messen?!(S.63). Dieser 

Frustation entsprechend sind die Gedanken, die ihn in die Rolle eines Patienten 

versetzen um sich selbst aus der Perspektive eines Arztes analysieren zu lassen: ,Und 

wieder fie! ihm ein, daB er moglicherweise schon den Keim einer Todeskrankheit im 

Leibe trug. Ware es nicht zu albem, daran zu sterben, daB einem ein 

diphtheriekrankes Kind ins Gesicht gehustet hatte? Vielleicht war er schon krank. 

Hatte er nicht Fieber? Lag er in diesem Augenblick nicht daheim zu Bett-und all 

das, was er erlebt zu haben glaubte, waren nichts als Delierien gewesen?!(S63) 
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Fridolin rotiert in seiner selbstkreierte Illusion. Der innere Monolog, bringt seine 

Zweifeln iiber die Glaubhaftigkeit seiner Situation deutlich hervor. Der Monolog 

Fridolins zeigt die verschiedenen Eindriicke von der Wirklichkeit in ihrer 

mannigfaltigen Aspekten und bringt sie zu einem verwirrendem Bild zusammen. Die 

Welt scheint mal halb real- mal irreal, aus der Sicht Fridolins. Die Technik des 

inneren Monologs erhellt deutlich die Situation des modemen Menschen. Hier wird 

man sich daran erinnem, da13 die Jahrhundertendezeit auch ein Beginn der Modeme 

war und Modemitat harte mit sich ihre Probleme mitgebracht. Modemitat bedeutete 

nicht nur Individualismus, sondem auch Angst, Sorgen, und Zukunfstunsicherheit. 

Und die Erzahlung Traumnovelle erzahlt von so einem Menschen gefangen in den 

Problemen, die die Modeme mit sich brachte. 

Nach dem Traumgestandnis Albertines verstarkt sich die Krise Fridolins. Sein 

Bediirfnis nach Ordnung und Geborgenheit verscharft sich. Sein Beruf, mit dem er 

bisher als unzufrieden gezeigt hat, tragt zu seiner wachsenden Entauschung bei. ,Ich 

werde nie fiir die Leitung einer Abteilung in Betracht kommen, schon weil mir die 

Dozentur fehlt. Zu spat.(S. 78 im PW).Schnitzlers psychologische Erzahlkunst zeigt 

die wellenartigen Wirkungen, die kreiert sind durch die V eranderung einer der 

Elemente im Leben der Hauptfigur. Das Gesprach zuvor und das Gespriich 

inzwischen. d.h. Albertines TraumgesUindnis kreieren die ,Schneeball-Wirkung" im 

Geistesleben der heiden Hauptfiguren. Albertines Traum wird jetzt Wirklichkeit fiir 

ihn und stiindig verstellt er, liigt zu sich selbst , Eine wie die andere, dachte er mit 

Bitterkeit, und Albertine ist wie sie alle-sie ist die Schlimmste von allen. Ich werde 

mich von ihr trennen. Es kann nie wieder gut werden. (S. 78) und verwirrt Traum fiir 

Wirklichkeit. 

Besonders bezeichnend sind die Uberlegungen Fridolins, der der Orgie entrinnt und 

iiber die ,geheime Retterin" stellt: 

,Sein Dasein, so schien ihm hatte, nicht den geringsten Sinn mehr , wenn es ihm nicht 

gelang, die unbegreiffliche Frau widerzufinden, die in dieser Stunde den Preis fiir 

seine Rettung bezahlte. Was fiir einen, das war allezu Ieicht zu erraten. Aber welchen 

Anlass hatte sie, sich fiir ihn zu opfem? Zu opfem? War sie iiberhaupt eine Frau, fur 
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die was ihn nun bevorstand, was sie nun iiber sich ergehen Iiess, ein Opfer bedeutete? 

Wenn sie an diesen Gesellschaften teilnahm-und es konnte heute nicht zum 

erstenmal der Fall sein, das sie sich in die in die Brauche so eingeweiht zeigte--, was 

mochte ihr daran Iiegen allen zu Willen zu sein? Ja, konnte sie iiberhaupt etwas 

anderes sein? Dime-kein Zweifel. (S.60 im PW) 

Durch diese Gedanken Fridolins wird es klar, dass Fridolins Verwendung der Worter 

,Dime kein Zweifel" beleuchtet den spezifischen Prozess, durch den der Mensch den 

Dingen Bedeutung gibt. d.h. ,das Begriffssystem der Sprache, das durch den in ihr 

notwendig gesetzte allgemeine Moment, der Realitat, indem es sie bezeichnet, immer 

auch Gewalt antut. Dabei ist das Objekt der Unterdriickung jeweils durch das 

herrschende moralische System, das die Begriffe vorab in einer bestimmten Richtung 

wirksam werden la/3t, vorbestimmt". 7 Das Objekt der Unterdriickung hier ist die Frau 

und der Bedeutungserzeugende ist der Mensch, der es versucht Bedeutungen 

zuzuweisen, als vielmehr zu erkennen. In Fridolins verwirrten Zustand gelingt es ihm 

nicht zu Erkenntnis zu gelangen und der innere Monolog thematisiert die 

Unzuliinglichkeit der Sprache die Wahrheit seiner Situation zu erfassen. 

In emer iihnlichen Motiv zugrundelegende Erziihlung kommt die sprachkritische 

Perspektive hervor in einer neuen Formi hervor. Die Erzahlung heisst die ,Die Braut" 

Der fiktiver Ich Erzahler trifft sich mit einer Frau auf einem Maskenball, und erzahlt 

ihre Geschichte. Die ,Braut" will sich ihren Trieben hingeben. Sie ist festentschlossen 

und hat den Mut ihre Wiinsche zu erfiillen. Aber ihr Verlobter beweist seine 

Fin de Siecle war die Zeit des Beginn der Moderne, dessen Wurzeln in der 
Romantik lagen. Friedrich Schlegel , mit seiner Vorstellung von "Progressiven 
Universalpoesie betonte, die Versmischung von allen Gattungen und die Poesie 
sollte poetische Elemente integrieren.d.h. Philosophie, Rhetorik und Kritik. Schlegel 
betonte daiS die Form der Aussage ebenso wichtig wie der Inhalt war.Poesie 
bedeutete nach ihm umfassende Universalitat, sie sollte die Antike und die Moderne 
in ihrem Gegensatz uberwinden.( Siehe. Deutsche Literatur in Schlaglichter. S.260-
261)In der Fin de Siecle Literatur war eine Vermischung verschiedener Formen und 
Gattungen zu sehen. Die Fin de Siecle Kunstler im Gegensatz zur Romantik, deren 
Interesse am UnbewufSten oder an dem psychologischen Konflikt auf 
Ausnahmefiguren wie den Kunstler und Dichter beschrankt war, erschien in den 
Werken der Fin de Siecle Kunstler die inneren und aufSeren Widerspruche auch im 
Leben des Durchschnittsburger, wie es in der obigen Erzahlung hervorkommt. 
(Siehe:Iris Paetzke in:Erzahlen in der Wiener Moderne. Francke 
Verlag.Tubingen.Sl38) 
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patriarchalische Ansicht und lehnt es ab, das Wert ihrer Integretitat anzuerkennen und 

ihr ihr legitimes Teil des Adeltums zu teilen, etwas was sie besitzt und was ihm fehlt. 

,Nie hatte er Ahnliches in dem braven Madchen aus gutem Haus vermutet, das er mit 

der freudigen Zustimmung seiner Eltem zur Frau nehmen wollte und in dem er 

wahrscheinlich auch das zu finden hoffte, was wir ja alle von unseren kiinftigen 

Weiher erwarten: den wundersamen, heiligen, tugendhaften Kontrast zu der tollen 

Leidenschaftlichkeit unserer Jugendliebeleien ..... (S. 7. im PW) 

In den obigen Gedanken ihres Verlobten, urn es mit Scheible auszudriicken, zeigt die 

gewohnte Perspektive des patriarchalischen Ordnung wieder her, die keine andere 

Alternative als die der ,anstandigen Frau" und der ,Dime" gelten Hisst.8 

Die Doppelmoral des Verlobten kommt deutlich hervor, als er bewusst von ihr das 

verlangt was sie den anderen geben will: 

,Wenn es schon sein muss, wenn du schon die brave Hausfrau nicht sein kannst, 

wenn du allen gehoren willst, die sich wollen, so gehore doch zuerst mir, der dich will 

wie kein anderer.(S.8 im Primarwerk) 

Schnitzler wendet seinen Blick der weiblichen Kreativitat, die sich in verschiedenen 

Variationen manifestieren kann. Wie in diesem Faile, die Braut. Er gibt dieser 

Erzahlung den Untertitel ,Eine Studie'' und dies weist auf ein sprachliches 

Experiment, das vor uns ein Einzelfall stellt. Dieser Einzelfall ist reprasentativ fiir das 

Prinzip der Triebwelt. Schnitzlers Sprachkunst rekonstruiert das Objekt aus der Natur 

und hebt es aus der Kopie und Modell Forme! des Realismus hervor und gibt die 

wieder in die fingierte Ich Erzahlperspektive. In der Figur des Verlobten, kommt die 

Zerbrechlichkeit des Moral des Verlobten, seine patriarchalische Denkweise hervor. 

Eine Perspektive, ,die den Frauen zugedachtes Rollenbild gibt und so verengt ihren 

Artikulationsraum und behindert sie in der Durch und Umsetzung ihrer 

Schaffensm6glichkeiten."9 

Fridolins Suche nimmt detektivartige Ziige an: ,Zweite Wamung-? Wieso? Ach ja, in 

der Nacht war die erste an ihn ergangen. Warum aber zweite- und nicht letzte?(S.81) 

Was aber liegt diesen Untersuchungen Fridolins zugrunde? Ein echtes Motiv, Sinn in 

dem Vergangenen zu finden. Ein immer wichtiger geitiger Zustand liegt Fridolins 
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Taten zugrunde: Langeweile. Es ist die im Beruf, in seiner Beziehung zu seiner Frau 

auftretende Langeweile, die ibn oft auf verschiedenes einlaBt. Nicht zufallig tauchen 

in seinen Reflexionen die Worte , Abenteuer", ,Gespensterhaft", ,Zauber" auf, und 

dies signalisieren das Neue das Unbekannte die Feme-auf deren Suche Fridolin stets 

ist und die seinen gesamten geistigen Zustand charakterisieren. Als Medizin auf 

Langeweile haben auch die Leute auf der Orgie, ihren Weg zurn SpaB ausgesucht. 

Und man kann die am Anfang der Erzahlung erwahnte Redoute nicht vergessen. 

Die Erzahlung hebt die Wichtigkeit der zwei Worter Schein und Luge hervor. Fridolin 

stellt die Ordnung seines Lebens, seines Berufes, seines Heiratslebens in Frage. Mit 

dern Anfangsgesprach glauben die heiden Eheleute, die Fassade ihres Ehelebens 

gebrochen zu haben. Nun scheint ihm, dass nach all den Ereignissen-eine gestorte 

Beziehung. die Begegnung mit den Coleuerstudenten, den Besuch bei der Prostituierte 

und die danach folgende Odyssee, haben ihrn statt was Neues/ Erkenntnis 

beizubringen, die Leere und Wertlosigkeit seiner Existenz beweisen. Das ,Andere" 

Selbst, das niedrige Selbst wird dargestellt. Er rotiert in seiner paranoidischen 

Labyrinth und bezeichnet seinen geistigen Zustand als ,Doppelleben", oder 

,Doppelexistenz". 

Auf diese Weise, zeigt Schnitzlers Erzahlkunst, die verschiedenen Ebenen, auf denen 

das Bewusstsein operiert. Man erinnert sich bier an das was Ernst Mach gesagt hatte: 

, Das Ich lost sich auf- namlich in Bewegung von Farben, Tonen, Zeiten, Raurnen, 

Stirnrnungen us.w. ,Starke Spannungen und Widerspriiche sind die Konquenz. Und in 

der Auflosung aller Werte und dern Verlust alles Objektiven bleibt dern Einzelnen nur 

ein Sich zuriickziehen auf sich selbst und eine letzte Vereinsarnung des Menschen, 

wie keine Zeit vorher sie gekannt hat, ist die Folge"10 wie Kluckhohn es richtig 

bernerkt, so ist es auch charakteristisch fiir die Lage Fridolins- seine 

Selbstentfrerndung und Isolierung auch ein Merkmal der Fin de Siecle Zeitperiode, 

ein auf sich zuriickziehen. In der ganzen breit dargestellten Krise, ist es ihm nie zurn 

Bewusstsein gekomrnen, dass er sein eigener Tater, sein eigener Opfer, und sein 

eigener Aufklarer ist. Doch endet Fridolins Faustartiger Konflikt, sein Leidenweg 

erst, als er auf der Suche nach der gheirnen Retterin geht, und sich die Gesichtsziige 

der Toten, mit denen der Albertines vorstellt. 
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Das authentische Ich Albetiines kommt in Fonn eines Traumes vor. ,Der Traum 

,dient der Funktion verborgene Gefuhlsqualitaten aufzuspiiren, die der rationalen 

Analyse nicht zuganglich sind" 11 Deshalb wendet ihn Schnitzler nicht ,als ein bloJ3er 

Vorwand an, eine Geschichte zu fabulieren, sondem als ein wirkungsvolles 

Erkenntnismittel." 12 Albertines Traum ist unterschiedlich interpretiert worden. Aus 

den verschiedenen Interpretationen stelle ich zwei im folgenden dar. 

A) Michaela Perlmann in ihrer Analyse der Traumnovelle in:Der Traum in der 

literarischen Modeme. 13 

B) Giuseppe Farese in:Doppelte Verwirrung. 14 

Albertines Traum ist, nach Perlamann, ,ein ungebrochener Wunschtraum, der die 

Befreiung aus patriarchalischen Zwangen von Anfang bis Ende konsequent 

durchfuhrt" (S.l93) Albertines Rolle als Hausfrau und Mutter wird total ausgblendet 

und was ganzlich im Vordergrund kommt, sind ihre erotischen Wiinsche: 

Ihr Traum verweist in verschiedenen Stellen, auf einen direkten Bezug auf das 

Anfangsgesprach. Im Traum kommt ihr Mann eher als Geliebte als ein Ehemann vor. 

Sie bedauert den Beginn ihrer Hochzeitsnacht. Dies geht von den folgenden Dialogen 

hervor: 

,Du nahmst mich in die Anne und liebtest mich sehr.'' 

,Du mich hoffentlich auch,'' meinte er mit einem unsichtbaren b6sen Lacheln. 

,Ich glaube, noch viel mehr,'' meinte Albertine ernst. 

,Aber wie soil ich die das erklaren- trotz der innigsten Umarmung war unsere 

Zartlichket ganz schwermiitig wie mit einer Ahnung von vorbestimmtem Leid. (S.67 

imPW) 

Nach diesem Gesprach trennen die Wege der heiden. Ihre Kleider werden fort, und 

Albertine schiebt die ganze Schuld auf Fridolin, wiederum als 
. . 

eme aggressive 

Reaktion ihrer friih geschlossenen Heirat und Verlust ihrer Virginitat. Fridolin erfullt 

seine ,Emahrerrolle" und kauft Kleider, Schmuck, Wasche--als eine normale 

Aufgabe seines sozialen Status als Ehemann, wahrend Albertine ihre Rolle als 

Ehefrau- gemaJ3 beobachtet nur, wie Fridolin die Dinge besorgt: 
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,Diese Stadt sah ich nicht, aber ich wuBte sie. Sie lag tief unter mir und war von einer 

hohen Mauer umgeben; eine ganz phantastische Stadt, die ich nicht schildem kann. 

Nicht orientalisch, auch nicht eigentlich altdeutsch, und doch bald das eine, bald das 

andere, jedenfalls eine Hingst und fiir immer versunkene Stadt.(S.68 im Primarwerk) 

Auch das Kleidermotiv in der Erzahlung, zeigt nach Perlmann- em deutlicher 

Korrespondenz zwischen Fridolins nachtlichen Abenteuem und Albertines Traum. In 

Albertines Traum kauft Fridolin in einer Art ,tiirkischen Bazaar" ein, wahrend der 

Maskenverleiher, bei dem er unter Rittem, Kappen, Bauem, Jagem, Gelehrten, 

orientalen und Narren aus verschiedenen Jahrhunderten eine Maske aussucht,tragt 

eine ,tiirkische Miitze mir einer Troddel." (S.43 im Primarwerk) 

Im Traum erkennt Albertine nach der Hochzeitsnacht, daB Fridolins anfangliches 

Auftreten im Prinzenkostiim ein Vorgeben falscher Tatsachen war. Besonders diese 

Erkenntnis erklart warum sie seine Bemiihungen, Kleidung zu besorgen, mit Hohn 

kommentiert.(Perlmann) 

,Doch du griiBtest mich lachelnd mit den Augen wie zum Zeichen, daB du meinen 

Wunsch erfiillt hattest und mir alles brachtest, wessen ich bedurfte:- Kleider und 

Schuhe und Schmuck. Ich aber fand dein Gebaren tiber alle MaBen toricht und 

sinnlos, und es lockte mich, dich zu verhohnen, dir ins Gesicht zu lachen"(S.72 im 

Primarwerk) 

Wahrend Fridolin im Berufsleben von unsichtbaren Konkurrenten verfolgt fiihlt: 

,Immerfort aber warst du von einer Menschenmenge verfolgt, die ich nicht 

wahmahm, ich harte nur ihr dumpfes, drohendes Geheul."(S.69 im Primarwerk), 

bleibt Albertine seinen Sorgen und Angsten gegeniiber teilnahmslos .. 

Die Atmosphare im Albertines Traum kommt, als eine Art Befreiung aus der ,als 

unbefriedigend und fesselnd empfundener Ehe." ( ... ) 

,Also mir war, als erlebte ich unzahlige Tage und Nachte, es gab weder Zeit noch 

Raum, es war auch nicht mehr die von Wald und F els eingefriedete Lichtung, in der 

ich mich befand, es war eine weite, unendlich weite, unendlich weithin gedehnte, 
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blumenbunte Flache, die sich nach allen Seiten in den Horizont verlor."(S.69-70 im 

PW) 

Albertine ubt ihre Rache an Fridolin, indem sie Befriedigung bei anderen Mannem 

sucht. Wahrend Fridolin in der Stadt beschaftigt ist, um Kleider fiir sie zu besorgen, 

,bleibt Albertine nackt im Brautgemach zuruck. '( ... ) Der Dane in den Albertine sich 

im Urlaub verliebt hatte, und der ihre Zuneigung nach ihm weder bemerkt oder 

erwiedert hatte, tritt im Traum Albertines als ausdauemder Verehrer auf. Ohne 

Zogem, gibt sie sich ihm, wii.hrend Fridolins Abwesenheit. 

,Und nun erschien der Andere wieder, der Dane, der friiher vor dem Felsenwand 

stehengeblieben war. Wieder kam er vom Walde her auf mich zu,-- und ich wuBte, 

daB er indessen um die ganze Welt gewandert war. Er sah anders aus als zuvor, aber 

doch er war derselbe. Er blieb wie das erstemal vor der Felswand stehen, verschwand 

wieder aus dem wald hervor, verschwand, kam aus dem Wald; das wiederholte sich 

zwei oder drei- oder hundertmal. Es war immer derselbe und immer ein anderer, 

jedesmal gruBte er, wenn er an mir voruberkam, endlich aber blieb er vor mir stehen, 

sah mich priifend an, ich lachte verlockend, wie ich nie im meinem gelacht habe, er 

streckte die Arme nach mir aus, nun wollte ich fliehen, doch ich vermochte es nicht,

und er sank zu ihr auf die Wiese hin.''(S.69 im PW) 

Giuseppe Farese m semem Artikel ,Doppelte Verwirrung" stellt die folgende 

Interpretation dar: 

Nach Farese gilt der Traum als der seelische Bezirk, fiir die Erfiillung der Wunsche, 

sowie ist der Traum nach ihm ein Weg zu dem Tiefenbewusstsein. Albertines Traum 

kommt ihm nicht aber als ein Wunschtraum. Er ist mehr ,eine spigelbildliche 

Taumhandlung im Hinblick aufFriodlins phantastisches nachtliches Abenteuer."15 

Der emz1ge Unterschied, den Farese zwischen den heiden Handlungen 

sieht(Traum/Fridolins Nachtabenteur), ist in der Endsituation: Fridolin gelingt es 

nicht, in seinem nachtlichen Abenteuer die schone unbekannte Retterin, die sich fiir 

ihn opfert, zu besitzen. Albertine dagegen gibt sich dem Danen hin, wohnt lachend 

der Kreuzigung Fridolins bei, der sich dieses Opfer auf sich nimmt, nur um ihr treu 

zu bleiben. 
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So erfiillt Albertines Traum nach Farese, zwei Funktionen, die eine, sie dicht sich an 

ihn fiir seine Untreuheit, die andere, sie zwingt Fridolin iiber seine eigene Untreue 

nachzudenken. Nach diesem Traum, kehrt Fridolin in die normalen Sphiiren des 

Lebens zuriick. So bietet der Traum Albertines die Hypothese der kiinftigen 

V ersohnung der Beiden an. 

Die obigen Interpretationsansiitze zeigen, daB es einen deutlichen Zusammenhang 

zwischen den Ereignissen im Traum Albertines und dem Anfangsgespriich und 

Fridolins Nachtabenteuer gibt. Es gelingt Schnitzler auf verschiedene Weise in den 

Schichten des BewuBtseins einzudringen. Die beiden Technike, der innere Monolog 

und der Traum, sind iihnlich mit denen, die in der modemen Psychologie angewandt 

sind, in Schichten des BewuBtseins einzudringen und dem Patienten iiber das 

UnbewuBte in sich selbst bewuBt zu machen und eigene Losungen zu seinen 

Problemen zu finden. So ist dieses Teil des Traumes in der Erziihlung, wie eine 

wissenschaftliche Analyse der menschlichen Psychologie. Diese Portion des Traumes 

zeigt, daB ein intuitiver Schriftsteller wie Schnitzler hat jene Kenntnisse erworben, 

jene Wahrheiten entdeckt, die die Natuwissenschaftler durch methodische Strenge 

und Experimentation entdecken miissen. So schrieb Sigmund Freud, der Schnitzler 

sein Doppelganger nannte, den folgenden Brief an Schnitzler (24.Mai.1926) : 

,Ich habe mich oft verwundert gefragt, woher Sie diese oder jene geheime Kenntnisse 

nehmen konnen, die ich mir durch miihselige Erforschung des Objektes erworben und 

endlich kam ich dazu, den Dichter zu beneiden, den ich sonst bewundert.( ... ).Ich habe 

mich immer wieder, wenn ich mich in Ihre schonen Schopfungen vertiefe, hinter 

deren poetischen Schein die niimlichen Voraussetzungen, Interesse und Ergebnisse zu 

finden geglaubt, die mir als die eigenen bekannt waren. Ihr Determinismus wie Ihre 

Skepsis was die Leute Pessimismus heiBen-Ihr Ergriffensein von den Triebnatur des 

Menschen, Ihre Zersetzung der kulturell-konventionellen Sicherheiten, das Haften 

Ihrer Gedanken an der Polaritat von Leben und Sterben, das alles beriihrte mich mit 

einer unheimlichen V ertrautheit. So habe ich den Eindruck gewonnen, das Sie durch 

Intuition-eigentlich aber in Folge feiner Selbstwahmehmung-alles das wissen, was 

ich in miihseliger Arbeit an anderen Menschen aufgedeckt habe. Ja ich glaube, im 

Grunde Ihres Wesens sind sie ein psychologischer Tiefenforscher, so ehrlich 

unparteiisch und unerschrocken wie nur je einer war, und wenn Sie das nicht wiiren, 
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batten Ihre kiinstlerischen Fahigkeiten, Ihre Sprachkunst und Gestaltungskraft, freies 

Spiel gehabt, und Sie zu einem Dichter weit mehr nach dem Wunsch der Menge 

gemacht.'' 16 

Auch der Versohnungsteil in der Erzahlung ist unterschiedlich interpretiert worden. 

Zuerst stelle ich im folgenden die Meinungen von Farese und Perlmann vor. 

In den Schlussworter Albertines"Niemals in die Zukunft fragen", sieht Farese, ,den 

Detenninismus und den Skeptizismus, den Freud zu Recht bei Schnitzler sah". Er fiigt 

hinzu, dass die existentielle Unsicherheit Fridolins, die fiir die zwanziger Jahren so 

charakteristisch war kommt auch deutlich in den anderen Werken Schnitzlers hervor, 

w1e z.B ,Spiel 1m Morgengrauen" (1926), ,Therese. Chronik emes 

Frauenlebens(1927) So schatzt Farese, daB das Ende der Erzahlung, ,sieghafte 

Lichtstrahl, der den neuen Tag ankiindigt, und das helle Kinderlachen von 

nebenan"(S.l 03 im Primarwerk), den emiichtemden Chronisten einer niedergehenden 

Welt einen Augenblick fiir die Hoffnung zuganglich machen. 17 

Perlmann sieht in der Figur Albertines, eme ,Pragmatikerin und Skeptikerin. 

Albertine bemiiht sich, die Spannung, die durch ihre riickhaltlose Offenheit 

entstanden ist, zu Iosen, indem sie auf die Vegleichbarkeit der beiden 

Erlebnissspharen (Traum) hindeutet. Sie bietet ihrerseits Verzeihung an. Als Zeichen 

ihres Wissens oder Ahnens Iegt sie die Maske auf dem Kopfkissen. Auf die Frage, 

,was sollen wir tun Albertine"(S.l 03 im PW), antwortet sie entwaffuend und direkt: 

,Dem Schicksal dankbar sein, glaube ich, dass wir aus allen Abenteuem heil davon 

gekommen sind-aus den wirklichen und aus den getraumten."(S.l03 im Primarwerk) 

Ihre praktische Lebensweisheit hebt sich positiv von Fridolins Charakterschwachen 

ab. (P erlmann). 

,Ich ahne, dass die Wirklihkeit einer Nacht, ja dass nicht einmal die eines ganzen 

Lebens zugleich auch seine innerste Wahrheit bedeutet. "(S.l 03 im PW) 

Der Traum Albertines ist, nach Perlamnn, ,nur eine Facette ihrer vielschichtigen 

Personlichkeit. Deshalb schatzt sie den Einfluss unbewuBter Wiinsche auf das 

Wachleben nicht so hoch ein, als den des bewussten Willens. So verhalt sie sich 
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skeptischer und zugleich konsequenter gegeniiber Fridolins Enthusiasmus iiber das 

vem1eintlich wiedergefundene Ehegliick" : 

,Nun sind wir wohl erwacht, sagte sie- fiir lange. Fiir immer,wollte er hinfiigen, aber 

noch ehe er die Worte ausgesprochen, legte sie ihm einen Finger auf die Lippen und, 

wie vor sich hin, fliisterte sie: Niemals in die Zukunft fragen. , (S.l 03 im PW) 18 

So stellt Schnitzlers psychologische Erzahlkunst die Veranderungen im BewuBtsein 

der menschlichen Psyche dar. Fridolin und Albertine hatten vom Anfang an einen 

aufrichtigen und ehrlichen Ansatz. Somit enden sie die alte Beziehung, und die neue 

Beziehung fangt an, eine Beziehung basiert auf eine gegenseitige Anahme des 

wahren Selbst, und des Partners. Aber ihr ReifungsprozeB ist mit dem Endegesprach 

nicht zu Ende. Und aus dem ehrlichen und aufrichtigen Gesprach, das zwischen ihnen 

stattfindet, geht ein neues BewuBtsein hervor und ein neues Wissen. Das, iiber die 

ethische 19 Bindung der Ehe, ihre Fragilitat in einer unstabilen Gesellschaft, und sowie 

eine Anerkennung der Obermacht. So meint Scheible in seinem Nachwort zu 

Traumnovelle: 

In der Behutsamkeit des Schliisses driickt sich die labilitat des befriedeten zustandes 

aus, der doppelt gefahrdet ist: durch die Dynamik alles Psychischen wie durch die 

Tatsache, dass amEnde der Novelle Versiihnung nur inmitten in einer unversohnten 

Gesellschaft, deren zerstorerische Krafte fortwirken, sichtbar wird. Dass die 

Bewahrung individueller Autonomie unter dem zunehmenden gesellschaftlichen 

Druck immer starker gefahrdet ist, liegt auf der Hand. Den Schluss der Novelle gering 

zu schatzen, geht trotzdem nicht an. Denn in ihr iiberlebt die Einsicht Lessings, di erst 

dann entgiiltig widerlegt ware, wenn noch die Erinnerung an das autonome 

Individuum und dessen Fahigkeit, zwischen Wahrheit und bloB faktischer 

Wirklichkeit zu unterscheiden, geloscht ware.( ... ) 20 

Joseph Roth schrieb iiber Arthur Schnitzler im Jahr 1930: 

Was nun im besonderen Arthur Schnitzler betrifft, so scheint hier zwar nicht die 

Gelegenheit gegebenen, ihn literarisch zu werten, aber immerhin zu bemerken, dass er 

representativ fiir eine Epoche, ein Land, eine Monarchie war und ist; dass seine 

dramatische und epische Leistung mit den lacherlichen privaten Konfessionen und 

Reportagen der jungen Generation nicht zu vergleichen ist; dass seine Sprache der 

dichterische Reiz der Melancholie auszeichnet und nicht der blanke, nackte Schimmer 

einer Tatsachenhaufung und nicht das rufzeichen-Pathos politischer Anklagen." 21 
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Anmerkungen 

1 Moral: Der Begriff stammt von lateinisch und bedeutet Sitte, Brauch, Gewohnheit, 

Ordnung. Die Moral einer Gesellschaft meint die gesellschaftliche Praxis im Bereich 

des Sittlichen, ihr durch Wertvorstellungen bestimmtes Verhalten, ihre Sittlichkeit. 

Die Begriffe moralisch und sittlich werden meist praxisbezogen gebraucht.Moral halt 

uns davon ab, wenn sie funktioniert etwas zu tun, sagt aber nicht, was wir konkret tun 

sollen. Moralische Regeln sind allgemein und sind von Absichten oder subjektiven 

Regeln bestimmt. Moral ist deshalb immer etwas Freiwilliges und wie jede Freiheit 

liegt in ihr auch die Moglichkeit des MiBbrauchs. Schnitzler hatte den Ruf eines 

Moralisten verdient. Die Erzi.ihlung zeigt es, daB derAutor vor uns kein moralisches 

System vorgestellt hat. Er lehrt nicht sondem zeigt die Zerbrechlichkeit der Morale im 

Menschen, die er von innen bloBstellt. 
2 Zit.nach.Giuseppe.Farese in:Doppelte Verwirrung. 
3 Siehe.Grimminger. in: Der Sturz der alten !deale. S 170) 
4 ebensoda 
5 ebensoda 
6 Siebe Rosy Singh in ihrer Dissertation Existentielle Situationen in den Werken 

Franz Kafkas- eine semiotische Analyse, 1996 S. 304-5, 309 
7 Siebe: Scheible. In Liebe und Liberalismus. S.187 
8 ebensoda S .186 
9 Siebe Lisa Fischer in:Die Wiener Jahrhundertwende.hrsg.Nautz.Vahrenkamp.Wien.l996) 
10 Zit. Nach. Paul Kluckhohn. S. 5 
11 Zit.nach.Scheible.S. 179 
12 a.a.o.S 179 
13 Dissertation von Michaela Perlmann :Der Traum m der literarischen 

Modeme: .Band.3 7. Wilhelm Fink Verlag.Miinchen.1987. 
14 Giuseppe Farese :Doppelte Verwirrung in:Arthur Schnitzler. Ein Leben m 

Wien.1862-1931. Verlag.C.H.Beck.Miinchen.1999. 
15 .(Siehe: Farese. 8.268-269) 
16 Sigmund Freuds Brief erscheint in Scheibles Nachwort zu Traumnovelle in : Liebe 

und Liberalismus. Uber Arthur Schnitzler. Aisthesis Verlag. Bielefeld 1996 S. 173 
17 Zit. nach Farese.S.270-271 
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18 Dissertation von Michaela Perlmann 
19 Ethik: Der Begriff Ehik steht nach dem Vorbild von Aristoteles steht fiir die 

Wissenschaft von der Moral und Sitte. Der Philosoph Immanuel Kant entwarf in 

seinen Schriften, sie vermittle dem Einzelnen Menschen eine Richtschnur, an der er 

sein alltagliches Handeln orientieren kann. Dieses Prinzip ist in einer seinen Schriften 

so formuliert und lautet: ,Handle so, daB die Maxime deines Willens jederzeit 

zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten konnen.Der Mensch ist 

fiir Kant von zwei Kraft en bestimmt von Eigeninterese und von der V ernunft. Kant 

legt groBes Wert auf die Wahrheit als personliche Tugend. Er verteidigt die Wiirde 

der menschlichen Personlichkeit gegen die feudalabsolutische Ordnung. Seine auf die 

,Autonomie des Willens" gegriindete Pflichtauffassung war gegen die heteronome 

Begriindung der Pflicht durch die Theologie und scholastische Philosophie gerichtet. 

Das Sittengesetz druckt nach Kant den Selbst oder Endzweck menschlichen Handelns 

aus, die Tatsache, daB der Mensch als verniiftiges Wesen sich selbst als Zweck an sich 

setzt. Dementsprechend lautet die zweite Formulierung des Sittengesetzes so: ,Handle 

so, daB du die Menschheit, sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden 

anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloB als Mittel brauchst." Kants Ethik 

kulminiert letzten Endes in der These, daB der Mensch selbst infolge seiner 

Unvollkommenheit das Sittengesetz nicht voll verwirklichen kann und daB er dazu 

einer unsterblichen Seele und Gott bediirfe. So nimmt das Sittengesetz Kants trotz 

aller Betonung des menschlichen Willens in letzter Instanz doch den Charakter einer 

Forderung Gottes an, und Gott selbst wird zur Vorausetzung und zur Garantie 

sittlichen Handelns. Die Erzahlung bringt die Relativierbarkeit der Kriterien je nach 

der Situation. Da Fridolin und Albertine ihrer Unvollkommenheit bewuBter geworden 

sind und so Albertines pragmatischer Verweis ,Niemals in die Zukunft fragen". 

(Siehe:Philosophisches Worterbuch 1. VEB. Bibliographisches Institut. Leipzig, 1976. 

und www4. w-4.de/~tbhahfu/kantzus.html) 
20 Zit. nach Scheible in Liebe und Liberalismus. S 189 
21 Joseph Roths Zitat erscheint in Scheibles Monographie iiber Schnitzler. 
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Sandor SzaYost macbt Alice ,cir.:. Attfv ,;rtung. 





Alice hilft Helena bei den Schularbeiten, BiU verabschiedet sich 
noch cinmal ins Biiro. 

3 



Marion Nathanson gesteht Bill ihre Liebe. 

In Greenwich Village trifft Bill auf Domino, die ihn verfuhrt . 

....__ 
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• J 

Nick Nightingale, der Pianist, vcrriit Bill, wo die Party stattfindct. 

Billlciht sich bei Milich noch schncll cin Kosti.im und cine Maske. 

i 
-J 
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Rill hcobachtet a us dem Hintergrund das Ritual des Maskenballs. 

-
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Er wird enttarnt ... 

1 
l 





Billliest in der Zeitung vom Tod der jungen Frau, die er auf dem 
Maskcnball getroffcn hat. 

Bill bringt sein Kostti!n wiedcr zurtick zu Milich. 

q 



Bill ist auf der Suche nach Domino, aber er trifft nur ihre Mit
bewohnerin Sally an. 

Victor Ziegler erkliirt ihm die Vorfalle auf dem Maskenball. 

10 
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..... 
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AJs Bill nach Hause kommt, gesteht er alles. 

12-



{'' 
~· 
{· . 
" ' 

Trotz allcr Vorkommnisse entscheioen sich Bill und Alice fur eine 
gcmeinsame Zukunft. 



Wenn man es schreiben oder denken kann, dann Hifit es sich auch verfilmen. (Motto von 

Kubrick) 

4. , Traumnovelle" und ,Eyes Wide Shut" 

Es ware nun interessant, wie eine V erfimung oder die ,Adaptation" von Traumnovelle in 

einer urn die letzte J ahrhundertwende( 1999) in seiner popularen Film version als 

,psychological thriller" unter dem Namen ,Eyes Wide Shut" zu rezipieren ist. 

Ein literarisches Werk muB selbstverstandlich einiges,'erfahren' und durchmachen wenn 

es sich in einem vollig anderen Medium erscheinen will. Eine ,Adaptation" des 

literarischen Textes heiBt in den Worten von Dudley Andrews ,the appropriation of a 

meaning from a prior Text."1 Das Drehbuch spielt also eine bedeutende Rolle und 

bestimmt die Gestalt des Filmes und ist insofem eine Interpretation, einer Rekonstuktion 

des literarischen Textes. So wird einerseits die Wirkung der literarischen Textes 

konkretisiert, wahrend andererseits dieser Prozess der Rekreierung des Textes zur 

Entfaltung ihres Wirkungsvermogens weiter beitragt. Einem Filmregisseuer stehen 

verschiedene technische Mittel zur Verfiigung. Die Filmkamera ist in einer besseren 

Lage, die raumliche Perspektive scharf zu erfassen und die Subjektivitat der 

Romanfiguren wiederzugeben. Personlich fasziniert mich dieser Prozess des medialen 

Transfers, weil in meinem unmittelbaren kulterellen Kontext sowie im Bereich des 

interkulturellen Studiums, der Film sowie das Femsehen eine ungeheuer wichtige Rolle 

spielen. Das Medium des Kinos ist begrenzt d. h. der Zugang zum Kino ist nicht jedem 

moglich, aber das Gebiet der Filmtheorie ist gross. In die Einzelheiten der Filmtheorie 

will ich in diesem Teil nicht eingehen. Dieser Teil meiner Arbeit wird also mehr ,eine 

Rede iiber den verfilmten Text sein, wie schon in der Einleitung erwahnt, als eine 

theoretisch ausgearbeitete Filmanalyse. 
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Einige Rezensionen iiber den Film lauten: 

,Before I continue and attempt to explain certain points from the much hushed and 

falsely contemplated final film of the late genius/ director Stanley Kubrick, I must warn: 

this film is not for everyone. In fact, I strongly believe and predict that 90% of the movie 

going public will not understand it, or flat out hate its sometimes obscene-yet all too 

true-message and ambiguous nature. Sadly, false preconceptions could kill the success 

of this film.( ... )The obvious question being whispered after my screening was ,What 

was all that about"? Well, as any admirer of Kubrick knows, the film is about many 

things, some hidden and others fairly obvious. Like 2001: A Space Odeyssee, I am sure it 

will take several more viewings for me to extract that ever elusive Kubrickean implicity 

from such devices as the engrossing red/ blue lighting, the symbolic names colors, and 

the that much debated orgy sequence that serves as the mysterious centrepiece to ,Eyes 

Wide Shut".2 

Eine ganz andersartige Meinung vertritt Frau Maslin, die in ihrem Rezension in der New 

York Times, unter dem Titel: Danger and Desier in a haunting bedroom Odyssey ihre 

Beurteilung der beiden, des Filmes sowie des Werkes prasentiert. 

Janet Eyes Wide Shut provides a stunning epiphany for the summer of the dirty joke. 

This is a dead serious film about sexual yearnings, one that flirts with ridicule yet sustains 

its fundamental eeriness and gravity throughout. The dreamlike intensity of previous 

Kubrick visions is in full force here, in an adaptation of al926 Viennese novella that is 

stark and haunting in its own right. In Arthur Schnitzlers "Dream Story", which the film 

follows with surprising ease that its New York has a grandly Viennese flavour, a doctor 

and his wife are teased apart by sexual jealousy as the husband is drawn into a "lascivious 

adventures, all without an end." Step by step, this languorous yet precise film glides into 

a similarly mysterious realm.''3 
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3) Eyes Wide Shut ist kein schlechter Film, eher schon ein gescheiterter. Er leidet unter 

dem Dilemma eines Filmemachers, dessen bizarres Streben nach Perfektion den Blick auf 

die Realitaten verstellt hat. Das Psychogramm eines individuell erlebten ehelichen 

Fegefeuers sollte vor allem wegen seiner formalen Delikatesse genossen werden. DaB der 

Film aufgrund einiger freiziigiger Szene des Ehepaares Cruise/Kidmann in Amerika zum 

Skandal hochstilisiert wurde und dort nur in einer entscharften Version in die Kinos kam, 

ist ganz und gar bedeutungslos. Kubricks Vermachtnis mag begeistem , enttauschen oder 

verargem. Ein Sexfilm ist es sicher nicht.4 

Die obigen Rezensionen bringen die multischichtigen Reaktionen iiber den Film hervor. 

Anscheinend wird iiber den Erfolg und MiBerfolg des Filmes, des Symbolismus, 

Traumhaftigkeit, die Botschaft, Ehekonflikt, u.s.w. viel gesprochen. Im folgenden sehe 

ich ob die obigen Punkte in meiner Rekonstruktion des Filmes giiltig, ungiiltig sind und 

inwiefem es Kubrick gelingt die Botschaft der Traumnovelle durch das Filmmedium 

wiederzugeben. 

Eyes Wide Shut 

Der Film in seinem Kontext 

Dr William (Bill) (Tom Cruise) und Alice, seine Frau(Nicole Kidmann) bereiten sich auf 

eine Weihnachtsparty vor. Die Anfangsszene liiuft so in der Darstellung des Alltags in 

ihrem Eheleben: 

Ankleiderraum- Bill und Alices Appartment- Nacht. 

Bill: Schatz? Hast du meine Brieftasche gesehen? 

Alice: Liegt die nicht auf dem Nachttisch? 

Bill geht hiniiber zum Nachttisch und sieht dort seine Brieftasche. 

Bill: Ja. Du weiBt, daB wir langst weg sein sollten? 

Bill geht um das Bett herum in das angrenzende Badezimmer. Alice sitzt auf dem Klo, 

sie tragt ein Abendkleid. 

Alice: Ich weiss. Wie sehe ich aus? 
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Bill geht zum Spiegel, um sein Ausehen zu iiberprufen, ohne dabei Alice anzusehen. 

Bill: Perfekt. 

Dieses Anfangsgespriich schildert den Beginn emes Ehekonflikts, die 

Kommunikationslosigkeit zwischen den heiden, und die allmiihliche Entfremdung Bill 

und Alices nach dem Gespriich, wobei die heiden einander unter der Wirkung 

,Marijuana oder Pot" ihre Sexualphantasien gestehen. Alice iiber ihr Begehren nach 

einem Sailor, den sie in ihrem letzten Sommerurlaub in Cape Cod gesehen hatte, wiihrend 

Bill ihr seinen Phantasien von den zwei Modellen von der Weihnachtsparty. 

Tief erschiittert von Alices Gestiindnis, leidet Bill unter Eifersuchtsqual auf dem Weg 

nach Lou Nathansons Haus. Die Kamera fokussiert auf das Gesicht Bills. Bill ist 

eifersuchtig und phantasiert uber den Liebesakt zwischen Alice und dem Marineoffizier. 

Auch als er im Taxi ist, qualt sich Bill weiter mit Alices Gestiindnis. Mit Hilfe der 

technischen Mittel wird die innere Wirklichkeit Bills zur Schau gestellt. Bill gelangt zu 

Hause Nathansons, wo die Tochter Marianne ihm ihre Liebe fur ihn gesteht. Sie erwiihnt 

ihm von ihrem Verlobten Carl Thomas, den Mathematik Professor an der Universitat von 

Michigan. Bill reagiert ganz neutral auf Mariannes Gestandnis. Hier fehlt fast alle 

Subjektivitat, da es keine inneren Monologe gibt, weder nach dem Liebesgestiindnis noch 

nach Bill Carl Thomas getroffen hat. W elche V erwirrungen, Gedanken werden im Kopf 

Bills erzeugt der Leser nicht welche Gedanken im Kopf Bills laufen, sind Ieicht vom 

Bills neutrales Verhalten Marion und Carl gegeniiber zu ahnen. Bills schwere 

Identitiitskrise, sein Qual des Leidens nach einer gestorten Beziehung zu seiner Frau, 

werden vom Mienengebiirden und der Korpersprache Bills zu verstehen. 

Bills innere Wirklichkeit wird immer wieder wird mit technischen Hilfsmitteln gezeigt, 

die folgende Handlung versteht man als eine Projektion Bills innerer Wirklichkeit in die 

iiussere Welt verstehen. Bill steht vor einer ethischen Dilemma, als er von von einer 

betrunkenen Studenten im Vorbeigehen absichtlich an einen Wagen gesto13en. Bill fallt, 

kommt wieder auf die Beine. Die Studenten beleidigen ihn, provokativ hohnen sie iiber 

seine Sexualitiit. Bill schaut ihnen wiitend hinterher, als sie die Strasse hinunterlaufen und 

dabei weiter Beleidigungen hinausschreien."(Regieanweisungen im Drehbuch S.129)). 
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Im Kontrast zur Novelle, wobei Fridolins Innerer Monolog das Hauptteil der Situation 

bildet, liegt der Schwerpunkt im Film auf die Studenten und deren amerikanische Slang

obszone rassistische Beleidigungen, die dem Bill vorgeworfen werden. Dies wirken sehr 

stark und provokativ auf den ein und der Zuschauer fiihlt sich so gar Mitleid mit Bill, der 

hilflos den Studenten anschaut. 

Kubrick gelingt es, die wellenartige Wirkung, die das Anfangsgesprach auf die zwei 

anderen Ereignisse auf Bill gehabt hat, darzustellen. Ein desorientierter Billlandet bei der 

Prostuierte Domino. Schon der Name, Domino ist symbolisch und bedeutet Spiel. Auf 

welches Spiellal3t sich Bill ein und in welchen geistigen Zustand befindet sich Bill, als er 

bei Domino ist. Dies wird durch Regieanweisungen klar hervorgebracht. 

Bill etwas unsicher begleitet Domino zum Hause. ,Sie verlangsamen den Schritt, und 

Bill schaut sich verstohlen urn." (Drehbuch.S.l30). 

Domino tritt ein, und Bill folgt ihr, dabei schaut er sich um.(S 130 im Drehbuch) 

Im Zimmer Dominos: Bill schaut sich urn, dann setzt er sich unbeholfen auf den Rand 

der Badewanne.( ebensoda) 

Im Gesprach mit Domino: Es is ... es ist sehr gemutlich hier. Gemutliche Wohnung.(S.131 

im Drehbuch) 

Domino kiisst Bill: Bill zunachst unsicher, reagiert ein bisschen.(S.132 im Drehbuch) 

Der kurze Szenenwechsel , wobei Bill von Alice inzwischen einen Anruf von der 

Prostuierte bekommt, verweist auf die Absicht Kubricks, die Kongruenz der Gedanken 

Bills und Alices darzustellen. Es ist alsob Alice es intuitive spurt, daB Bill in iregendeiner 

Gefahr ist und durch den Anruf wird das Geschaft gebrochen.Domino lehnt die 150 

Dollars ab, die Bill ihr anbietet. Es ist Kubricks Methode, die die Rolle der Chance, 

Schicksal und Selbstreflexion im Leben des modemen Menschen hervorhebt. Hatte Bill 

und Alice einander ihre Sexualphantasien nicht gestanden, ware die folgende V erwirrung 

der Gefiihle nicht entstanden und Bill ware nie vielleicht bei einer Prostituirte gelandet. 

Kubricks Absicht den Menschen in all ihrer Unvollkommenheit zu zeigen, die Krise der 

Identitat darzustellen gelingt ibm mit jedem Szenenwechsel. 
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Bills psychologischer Zustand drangt ihn zu der Orgie. Durchaus ist hier der 

Kamerablick stark aus der Perspektive Bills. Durch diese Unmitttelbarkeit wird darauf 

gezielt, daB der Zuschauer, sich mit der Hauptfigur identifiziert und sich an dem 

Buhnengeschehen teilnimmt. Bill geht durch die Tiir und spaziert langsam durch den 

Vorraum.(Sl48 im Drehbuch) 

Bill sieht einen hell erleuchteten Zirkel mit knienden Figuren.( ebensoda) 

Bill erblickt am anderen Ende der Halle Nick, dessen Augen schwer verbunden 

sind .. ( ebensoda) 

Bill beobachtet das Spektakel von einer weit entfemten Saule aus, als Roter Umhang jetzt 

mit seinem Staub auf den roten Teppich klopft.( ebensoda) 

Bill beobachtet diese sich wiederholende Prozedur, wobei die gesegneten Frauen 

anscheinend willkiirlich Manner aus dem Zuschauerkreis auswahlen.(S.l49 im 

Drehbuch). 

Die Orgieszene im Film dauert 30 Minuten. Somit erzielt der Direktor Stanley Kubrick 

mit dieser minutiosen Beschreibung der Orgieszene fast im Vergleich zu dem 

Zeitlupenstil oder der Sekundenstil des Naturalismus die Innenperspektive des Charakters 

zu schildem. Analog zur Novelle wird, Bill von der mysteriosen Frau gewamt. Bei 

Schnitzler wehrt sich Fridolin tapfer und verlangt Genugtuung und behalt die Maske an. 

Bill ist leider in der Rolle des Opfers, das die Maske abnimmt. Auch ist in der Novelle 

die Parole Danemark und hat mit den unerfiillten Wiinschen und Sehnsiichten zu tun, 

aber ,im Film ist das PaBwort ,Fidelio" und weist auf Treue und somit eine Mahnung"5 

Aus der hemmungslosen Darstellung der Geschlechtsaktes geht den kulturkritischen 

Aspekt des Filmes hervor. Der Film stellt, das Dekandentum in der amerikanischen 

Gesellschaft, eine Gesellschaft urn das J ahr 1999, eine Gesellschaft charakterisert durch 

den Zerfall der Werte, Morale und falsche !deale dar. Der Perfektionist Kubrick gelingt 

es, durch optische Bilder den Zeitgeist zu schildem. Im Namen des Ideals ist hier ein 

Voyerismus entstanden und Bill selbst faJlt diesem Voyerismus, vergiBt fiir den 

Augenblick, daB er eine liebenswerte Frau und eine Tochter hat. Kubricks hat damit 

beabsichtigt, den Menschen in der Modeme mit einem gespaltenen BewuBtsein 

darzustellen, wobei es ihm gelingt, nicht gelingt zu rationalen entscheidungen zu 

gelangen. 
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Nach Bills Riickkehr nach Hause, laBt Kubrick die innere Wirklichkeit Albertines zu 

Wort kommen. Albertine Traum zeigt eine Welt in sich, die ein Konglomerat von 

Empfindungen, Gedanken, Wunscherfiillungen und unerfiillte Sehnsiichte ist. Sie gesteht 

Bill iiber ihre Phantasien von dem Sailor auf Cape Cod, mit dem sie im Traum schlaft 

und ihr niedriges Selbst entbl6Bt. Bills innere Welt wird die aussere Welt. Sein 

psychlogischer Zustand wiest auf seine Selbstbezogenheit und dringt ihn am Tage 

darauf auf eine vergebliche Suche nach Nightingale. Motive eines Detektivfilmes sind 

hier klar zu sehen und weisen auf eine Mischung verschiedener Genres im Film. 

Nightingale ist von zwei Herren begleitet und vom Hotel mitgenommen worden. Bei 

Milich, dem Kostiimverleiher notiert er, dass die Maske vermiBt. Er geht iiber die 

Brooklyn Briicke zu dem Haus, wo die geheime Party der vorherigen Nacht stattgefunden 

hat und wird Bill einen Brief ausgereicht und gewamt. Statt der Innere Monolog werden 

schon die Gedanken Fridolins im Brief ausgedruckt : ,Geben Sie lhre vollkommen 

nutzlosen Nachforschungen auf, und betrachten Sie diese Worte als zweite Wamung. Wir 

hoffen, zu Ihrem eigenen Besten, daB dies geniigt"(S.l64 im Drehbuch). 

Die sHindige Spannung zwischen Bill und Alice wird verstarkt urn das Innere der beiden 

hervorzubringen. Bill ist zutiefst betroffen von der Wirkung Alices Traum, und dies 

kommt im Film deutlich hervor : ,Wahrend Alice Helena bei den Schularbeiten hilft und 

Bill ihr dabei von der Kiiche aus zusieht, verfolgen ihn ihre Worte aus der vergangenen 

Nacht"(Regieanweisungen.S.166). ( ... )Wahrend Bill noch ihre Stimme horen kann, wirft 

Alice ihm emen sehr liebevollen Blick zu. Bill lachelt sehr gezwungen 

zuriick.(Regieanweisungen. S.166). 

Bills Depressivitat seine schizophreniehaftige Existenz, am Tag ein guter Vater, ein 

guter Mann zu sein und in der N acht das Gegenteil zu sein, auch ein Syndrome fiir die 

Zeit der Modeme ist nach dieser Szene sichtlich deutlich. Er ruft Marion an, statt sie zu 

besuchen, legt aber ab, als Marions Verlobter Carl den Anrufbeantwortet. Er besucht das 

Appartement- haus Dominos, nur von ihrer Freundin zu Iemen, dass Domino HIV+ ist 

und wahrscheinlich nie wieder nach Hause zuriickkehrt. Auf der Strasse draussen, wird 

sich Bill bewu13t daB er verfolgt wird. Er eilt hastig in Sharkeys Cafe und liest in der 
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Zeitung von dem Tod der Ex-Schonheitskonigin an emer Drogeniiberdosis. Er 

entscheidet sich dieser Spur zu folgen und gelangt in ein Krankenhaus. Wie immer es Bill 

gelungen ist, mit Hilfe seines Arztausweis Information oder Zutritt zu gewinnen ist es 

ihm auch hier gelungen, Zugang zum Leichenhaus zu finden. Die Verstorbene, erkennt er 

als die Frau, die er bei Zieglers Party gesehen hatte. Nach all diesen vergeblichen 

Versuche Bills sich eine Losung fur seine Lage zu finden, scheitert Bill. Erkenntnis 

kommt ihm auch nicht wenn er das Gesicht der mysteriose Frau gesehen hat. Der Verlust 

der Objektivitat, der Verlust der Werte und die Situation Bills nach dem Zusammenbruch 

des einzigen System der Unterstiitzung, die Familie, und die daraus entstehende Krise 

Bills benotigen es wahrscheinlich daB Bill einen Aufklarer braucht. Dies fuhrt Kubrick in 

den Charakter Zieglers. Ziegler klart das ganze Mysterium der Ereignisse auf. Er bricht 

die zuvor aufgebaute gehimnisvolle Stimmung. Er erklart Bill, bei Billiardspiel, daB es 

einfach kein zweites PaBwort gab, daB Bill der einzige war, der in ein Taxi zum 

Maskenball kam, wahrend die Anderen in Limousinen hin gelangt sind, und daB die 

mysteriose Frau nichts andere sei als eine ,Nutte". Zum Ende fugt er als Trost die 

Schlagzeile: ,Jemand ist gestorben, das geschieht Tag fur Tag. Aber das Leben geht 

weiter. Es hort nie auf, bis es aufhort. Aber das wissen Sie doch, oder? (S.l81 im 

Drehbuch). Diese Szene fehlt total in der Traumnovelle. Ziegler spielt die Rolle des 

Aufklarers, und so entmystifiziert das Geheimnis. Fridolins Weg ist langer, komplizierter 

und Erkenntnis kommt ihm erst als er sich die Gesichtsziige des Toten mit denen der 

Albertines identifiziert. Bills Leidensweg endet sehr leicht und schlicht. Das Geheimnis 

lost zu bald auf. Wie es der Film behauptet tragt der Film den Untertitel: ein 

Psychological Thriller. Kubrick will in all den Situationen die gestorte Mann -Frau 

Beziehung, das Problem der Institution der Ehe, und die Rolle der unbewussten und 

vorbewusste Prozesse der menschlichen Psyche erhellen. Kubrick hates vom Anfang an 

versucht, eine Geschichte, die unkonventionell ist, oder besser gesagt, die die biirgerliche 

Moral sowie die akzeptierten Normen und Wertekodex ablehnt darzustellen. Am Ende 

laBt Kubrick Bill vor seiner Frau weinen, also ein Mann bricht vor einer Frau zusammen 

und sucht nach Rat und Einsicht in ihrer Situation. Kubrick zerbricht damit die 

existierenden Kraft Strukturen, die dem Mann die Oberhand und der Frau die zweite 

Position lassen. Seit Fin de Siecle war auch eine Zeit wo die herrschenden Normen und 
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Kraft Strukturen in Frage gestellt wurden und der weiblichen Kreativitat ein neues Wert 

anerkannt wurde, so gelingt es Kubrick auch dies in die postmodeme Situation 

umzusetzen. 

Bill: ,Ich erzahle dir alles"(S.182 im Drehbuch). Der Versohnungsteil im Film findet 

im Spielzeugladen statt. Mit einer Versicherung von Alice, , Ich Iiebe dich", und ein 

Vorschlag von ihr daB sie fl'** sollen, endet der Film hier. Wie in der Traumnovelle ist 

es Bill und Alice gelungen, sich selbst und einander besser zu verstehen. Bill und Alices 

aufrichtige Einstellung sich selbst und dem Partner gegeniiber hilft ihnen trotz aller 

Vorkommnisse zusammenzubleiben und sich nicht scheiden zu lassen. Der 

Versohnungsteil im Film wird von vielen, die das Werk sowie den Film gesehen haben 

entauschend gefunden. So lautet die folgende Rezension von Jochen Hung: 

,In dem literarsichen Text steht am Ende das Aufwachen aus der Traumrealitat, die 

Aussprache der beiden. Nicht etwa die Auflosung des Nebels, die gesamte Geschichte 

bleibt weiterhin mysterios, unaufgeklart, doch das Ehepaar hat sie hinter sich gelassen, 

sie sind aufgewacht. Niemand versucht das Vorangegangene zu erklaren, sie stellen nur 

versohnlich fest, dass die ,Wirklichkeit einer Nacht, ja dass nicht einmal die eines ganzen 

Menschenlebens zugleich auch seine innerste Wahrheit bedeutet." 

Ganz anders der Film : Wahrend die aul3ere Handlung fast gleich ist, wird weder durch 

technische Mittel noch durch schauspielerische Leistungen die beschriebene Atmosphare 

getroffen. Das Ehepaar kommt zwar am ende auf den selben Schluss, doch haat sich de 

Regisseuer dazu hinreil3en lassen, noch ein Neunziger Jahre gemal3es f- Wort anzufiigen. 

Aber gerade an den Stellen, an denen ,Eyes Wide Shut" versucht selbststandig zu sein, 

versagt er. Kubrick fiihrt zum Beispiel eine Figur ein, die am Ende des Filmes alles 

aufklart. 6 

Mit der obigen Rezension aber bin ich nicht einvertanden. Kubrick gelingt es, durch das 

aufrichtige Gesprach Bill und Albertines die wesentlichen Elemente fur eine intakte 

zwischenmenschlihe Beziehung namlich Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit hervorzuheben. 

Auch Zieglers Worte beweisen sich als leer und sind Ieider nicht in der Lage, den 
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Konflikt zwischen Bill und Alice zu losen. Die Frage, welcher sei besser :der Film oder 

die Erzahlung betrifft mich nicht. Eyes Wide Shut und Traumnovelle sind Kunstwerke, 

die in vollig anderen Kulturraumen besiedelt sind und der Leser wird natiirlich, Paralelle 

ziehen und sich das Ende der Geschichte auch so vorstellen, wie es in der Novelle 

vorgekommen ist. Beide sind Werke, die stark von Modemitat und ihren Problemen 

betroffen sind. Und da sie vollig andere Medien der Kommunikation sind, werden 

natiirlich andere Methoden bei der Konzipierung angewandt. Ein begabter Filmdirektor 

wie Stanley Kubrick hat selbstverstandlich sein eigenes Verstandnis des Filmes und seine 

eigenen Motive hinter der Verfilmung dieses Werkes. In einer der vorhandenen 

Rezensionen sagt Kubrick: 

,A film is-or should be - more like music than fiction. It should be a progression of 

moods and feelings. The theme, what is behind the emotion, the meaning all that comes 

later, maybe without ever actually realizing it, you somehow get what the filmmaker has 

been trying to tell you."7 

Der Leser hat es an verschiedenen Stellen im Text es gemerkt. Sowie ist der Leser iiber 

die zeitgemaBigen Unterschiede im Film und Text bewuBt z.B. die Verwendung der 

amerikanischen Slang- sprache im Anfangsgesprach zwischen Bill und Alice sowie bei 

den Collegestudenten. 

Bill benutzt das Mobiltelefon oft, em Gerat, das representativ fiir den technischen 

Fortschritt der 90er Jahre. 

Bill muB immer sein Arztausweis vorstellen urn Zugang zur Information zu finden. 

Die Verwendung der Farben und deren Wirkung hat es ermoglicht die Stimmung des 

Buches in den Film umzusetzen. Dazu kommentiert Janet Maslin in ihrer Filmrezension: 

"The film also gives an otherworldly radiance and personality to Christmas lights,just as 

it overpoweringly deploys certain colors, most notably red and blue. The conjugal life as 

is bathed in red, at first, and death and danger in blue-until the film begins switching 

and juxtaposing them incessantly to create underlying tension.( ... ) The word Rainbow 

will appear later in the film Bill goes to Milichs shop.( ... ) When the advent of purple, 
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first on the dress of a young prostitute and later on the sheets where Alice sleeps, has its 

own innate drama. So does the jarringly red pool table used in one of the few ill

advisedly earthbound scenes in the film, a denouncement that threatens to rupture the 

reverie with too much cloak and dagger plot."8 

So entsteht im Film eine Art von Impressionismus, bei der Verwendung der Farben wird 

die Wirkung des Geschehens verstiirkt. Kubrick ist es gelungen nicht nur die 

impresionistische Sehweise auf eine schone Weise in den Film zu iibertragen und die 

Wirkung der traumhaft-erhohten Wirklichkeit zu erhohen. AuBerdem beriihrt der Film 

wie die Traumnovelle, die gleichen Themen wie:Die Institution der Ehe, Traum und 

Wirklichkeit, der Konflikt in der Mann-Frau Beziehung, die Identitiitskrise Bills( In der 

Novelle wird die Erziihlzeit liinger als die erziihlte Zeit. Die Krise Fridolins dauert 2 Tage 

und eine Nacht und die Novelle besteht aus 93 Seiten, wiihrend im Film spielt die 

Handlung innerhalb 3 Tage und zwei Niichte und der Film dauert 159 Minuten). Bills 

widerspriichliche Glaubwiirdigkeit iiber seine Frau, wie es im Anfangsgespriich 

vorkommt hebt die sprachkrtische Perspektive des Wekes hervor, wobei Worte nur als 

leer beweisen und die innere Wirklichkeit des Menschen zu fassen nicht in der Lage 

sind.( ,Alice:Und weswegen warst du noch nie meinetwegen eifersiichtig?, ,Bill: Ich 

weiB auch nicht, Alice. Vielleicht weil du die Mutter meines Kindes bist. Und weil ich 

genau weiB, daB du mich niemals betriigen wiirdest.(S.l21 im Drehbuch) 

So liiBt, das Drehbuch sowie der Film den Eindruck erwecken, daB Kubrick indem er dem 

Werk Texttreu geblieben ist, es versucht hat, das gleiche Erkenntiswert, das das Buch 

anzubieten hat, zu reproduzieren. Er hat die Form, den Stil des Fin de Siecle bis zum 

Ietzten Detail gefangen, und die wichtigsten Einsichte, die das literarische Werk 

anzubieten hat, in das Filmmedium iibertragen. 

Die Traumnovelle hat ihrerseits eine tiefe Wirkung auf Kubrick gehabt. Die Starke eines 

literarischen Textes liegt darin, daB die Kluft zwischen dem Leser und dem Inhalt 

aufgehoben wird. Der Leser identifiziert sich mit dem Textgeschehen, und im Faile 

Kubricks scheint es gelungen zu sein. Wie einer der Rezensionen es uns informiert: 
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,I believe Eyes Wide Shut was a very personal piece of art for Kubrick. Stanley had been 

searching for a way to film Schnitzlers story since "200 1 ", nearly 30 years ago, and the 

apartment that serves as Bill and Alices in the film is the very apartment Kubrick and his 

wife called home in the late 1950s. Mrs Kubricks paintings even decorate the rooms. Is 

this film a confession, is it mere fiction, or is it more a statement on life?9 

Vielleicht Kubrick antwortet es selbst, der immer mit dem Motto umgegangen ist, 

,Wenn man es schreiben oder denken kann, dann kann man es auch verfilmen. So 

Kubrick : 

,The very meaninglessness of life forces man to create his own meanings ... However 

vast the darkness, we must supply our own light.. ."10 

Anmerkungen 

1 Siehe: Dudley Andrew in: German Film and Literature: Adaptations and 

Transformations. Edited by Eric Rentschler. Methuen. New York.London.1986. 
2 Die Information wurde unter: http.//members.aol.com/ragebull80/eyes.htm gefunden. 
3 Siehe: Maslin unter:www.borg-lienz.asn-ibk.ac.at/vidl4.html 
4 cinezone.com/zone/2/html 
5 Siehe: www.cosmopolis.ch/Kubrick.html 
6 Siehe:Jochen Hung in:www.germanistik.fu-berlin.de/stigma/aus3h.html 
7 Information unter:http.//members.aol.com/ragebull80/eyes.html 
8 Maslin unter www.borg-1ienz.asn-ibk.ac.at/vidl4.html-16k) 
9 Information unter http//.members.aol.com/ragebull80/eyes.html) 
10 Information : a.a.o. 
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Schlu6bemerkungen 

Betrachtet man die ganze Arbeit tiber Schnitzlers Traumnovelle und Kubricks Eyes 

Wide Shut, so wurde im ersten Teil der Arbeit, eine nahe ErHiuterung von den 

wichtigsten Schltisselbegriffen, w1e z.B. Impressionismus, Sprachkrise, 

Psychoanalyse, erweiterter Naturalismus, und mit den zwei Hauptwerken der 

literarischen Modeme, Chandos Brief und Leutnant Gustl befaBt. All diese Begriffe 

und die allseits bekannten zwei Werke Chandos Brief und Leutnant Gustl, deuteten 

auf eine Akzentierung des Subjekts, oder eine engere Beschaftigung mit der inneren 

Wirklichkeit des Subjekts, eine Hinwendung zur Kunst und Natur und schlieBlich 

neue Erklarungsmuster. Besonders war eine neue BewuBtwerdung tiber die Grenzen 

der Rationalisierung, Verstadterung, lndustrialisierung und eine wachsende politische 

Desillusionierung charakteristisch fiir diese Zeitperiode.Und so ein emeuertes 

Bedtirfnis fur Spiritualismus, Askeze, neue Formen der GenuB und schlieBlich innere 

Ruhe. 

Der zweite Teil der Arbeit, sah eine Rekonstruktion der Traumnovelle anhand der 

schon diskutierten Konzepte im ersten Teil der Arbeit. Das dritte oder das letzte Teil, 

das vergleichene Teil, sah wie ein neues Medium der Kommunikation das literarische 

Werk adaptierte und die Botschaft des literarischen Werkes wiederzugeben versuchte. 

Aber sosehr ich eine Wtirdigung des Werkes/des Filmes angestrebt habe, ist mir im 

BewuBtsein geblieben, daB die heiden Werke verschiedenen Interpretationen offen 

sind sowie verschiedene Erkliirungsmuster haben, und ich nur ein Teil aus dem 

Ganzen herausgenommen habe, fiir meine Werkanalyse.z.B. Der Filmteil hatte aus 

einer filmtheoretischen Perspektive naher erlautert werden konnen, sowie eine Kritik 

an das Werk bzw den Film angeboten werden. 

Die erkenntnisleitenden Interessen, die dieser Arbeit zugrunde liegen, fiihren zu den 

folgenden Erkenntnissen: 

Es ist der Literatur der Fin de Siecle gelungen, die durch die naturwissenschaftliche 

und joumalistische bedingte/konditionierte Welt zu tibersteigen und einmalige 

Einsichten in die Funktionalisierung der Welt sowie in den ProzeB der 

Transzendierung dieser konditionierten Wirklichkeit zu bieten. Schnitzlers 

Traumnovelle und Kubricks Eyes Wide Shut, stellen exemplarisch, die akzeptierten 

Betrachtungsweisen der Erkenntnisgewinnung in Frage dar. Schnitzlers gelingt es 
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durch die innovativen Formen, Stilen und der Sprache, wahrend Kubrick es durch das 

Medium der optischen Bilder, Farben und anderen technischen Mitteln. 

Kubricks Film dient als eine Briicke zwischen zwei Jahrhunderten, als eme 

Weiterfiihrung des Projekts Modeme. Analog zum Werk kreiert er die zwe1 

Hauptcharaktere Bill und Alice, denen es gelingt wie es im Werk vorkommt, sich 

selbst besser zu verstehen oder besser zu erkennen. Denn es liegt den beiden Kiinstler 

der Werke, der eine als Dichter und der Andere als Fimproduzent, die wie es deutlich 

hervorgekommen ist, nicht ein Programm zu verkiinden, im Kontrast/Bezug zu einer 

Einbildung oder Voraussetzung des idealen Menschen sondem der Zustand des 

modemen/ postmodemen Menschen zu schildern. Die beiden Kiinstler haben mit den 

vier Hauptfiguren Menschen mit Eigenschaften kreiert, die in der Handlung der 

Werke, sich ihres Selbst und den anderen Institutionen wie (z.B. die Ehe in diesem 

Kontext) bewu13t zu werden. Den beiden begabten Kiinstlern Kubrick und Schnitzler 

gelingt es die Frage der Identitat, in der Mensch-Mensch, Mensch-Natur, Mensch

Gesellschaft Beziehung zu behandeln. Schnitzler stellt das gespaltene Ich, die 

Schizophrenic des modernen Menschen auf die Ebene des kreativen Verfahrens dar. 

Und dies in Form des inneren monologs. Freilich war der innere Monolog keine 

osterreichische Erfindung und wurde von vielen deutschen und auslandischen 

Autoren wie Proust, Henry James, James Joyce, Hermann Hesse, Heinrich Boll, 

Hermann Broch, Jane Austen und Virginia Woolf benutzt. In Form des 1nneren 

Monologs, gelingt es Schnitzler das soziokulturelle Umfeld ( in der Freuds 

Psychologic und Ernst Machs Empiriokritizismus die Literatur beeinflii13ten) seiner 

Zeit zu iibersteigen. Er erweitert das Ich in verschiedenen gesellschaftlichen 

Situationen und somit verwandelt die empirische Erfahrung in ein metaphysisches 

Konstrukt. Mit dem Innenblick in die Natur des Menschen, in Form des inneren 

Monologs, bringt Schnitzler die Sorgen, Angste, moralische und ethischen Problemen 

zum Bewu13tsein, die fast allen und jedem betreffen und so einen universalen 

Anspruch erheben. Der Leser sowie der Zuschauer des Filmes bekommt die 

Gelegenheit sich mit diesen dem Kern des Menschen liegenden Problemen zu 

identifizieren und iiber die eigenen Wiinsche, Morale und personliche Ethik 

nachzudenken. Der ganze Zweck dieses Schreibens liegt darin, daB eine kathartische 

Wirkung erzeugt und somit eine Reinigung erzielt wird. Der Innere Monolog bringt 

das Verhaltnis zwischen Bewu13ten und Unbewu13tem, Trieb und V erantworten und 

den unaufloslichen Widerspruch zwischen Gefiihle und Verstand deutlich heraus. 
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Diese Form des inneren Monologs hebt, die subjektivistische und relativistische 

Epistemologie hervor, die die Moglichkeit emer objektivistischen 

Wirklichkeitserkenntnis und die IdentWit des Subjekts in Frage stellt. 

Fridolin und Albertine haben einander bewu13t ihre innere Wirklichkeit gestanden 

und so sind sie gegen die traditionellen biirgerlichen Werte gegangen. Die Erzahlung 

schildert hier einen Verklarungsproze13, da13 es eine einmalige Liebe gabe. Fridolin 

und Albertine wollen einander priifen, ob sie einander wirklich lieben und indessen 

wollen sie bewu13ter iiber sich selbst und den anderen Partner werden. Mit ihrem 

Anfangsgesprach wollen sie ihre eigenen Ideen eines idealen Ehelebens 

verwirklichen. Die heiden Hauptfiguren Fridolin und Albertine batten ihr Eheleben 

und ihr Alltag fiir selbstverstandlich gehalten. Bis zum eines Tages erkennen sie die 

Fassade des Ausseren und nehmen einen Blick in die innere Wirklichkeit. Ihre 

ehrlichen Gestandnisse gefahrden ihr Eheleben. Gegenseitige Zweifel, hauptsachlich 

Selbstzweifel, und eine Identitatskrise sind die Konquenzen. Fridolin stehen neue 

Moglichkeiten urn jede Ecke, wo er sich an Albertine rachen konnte und oder sein 

Leben radikal verandem konnte. Aber den Beiden gelingt es durch schwierige Wege, 

sich ihrer Triebe und Gefiihle besser zu verstehen und, reifer zu werden und sich am 

Ende zu versohnen. Und aus der Versohnung geht ein neues Wissen hervor: iiber die 

ethische Bindung der Ehe, iiber die Multischichtigkeit und Irrationalitat ihrer 

Personlichkeiten. Von nun ist ihre Beziehung deutlich auf eine gegenseitige Annahme 

und Authentizitat basiert und zugleich sind sie iiber die Kraft der Ubermacht bewu13t. 

Somit la13t Schnitzler das Alte in der Beziehung Fridolins und Albertines zu Ende 

kommen. 'Das unrettbare Ich' wird gerettet durch die neuen Wege, Abwege, die 

ihnen vorhanden sind, und dies sind Wege die ihnen trotz ihrer Unvollkommenheiten 

ein friedliches Zusammenleben ermoglichen. Namlich sich selbst besser zu verstehen 

und zu erkennen und Ehrlichkeit, und Aufrichtigkeit, die zwei intakten affektiven 

Basis einer zwischenmenschlichen Beziehung. Ich mochte hier im folgenden, den 

Schlu13 anhand eines Zitats vollenden: 

Kennte sich jeder--und noch wesentlicher--vertriige jeder, dafi der andere ihn 

kennt, so ware das Leben Ieichter. (Arthur Schnitzler. Autobiographie. 25. 

Feb.1927) 
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