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EIRLEifUBG: 

Die soelale UDtt literarische :Evolutt.oa s. 1'*41108 &wisc.beA 1900-1914 · 

"Ich m.Ochte Dicht als Vertaesor eben romaabatten Le1t

artike1s {anged.eutet v1r4 "Vater~"} ~~tlebenu~ 1 acbrieb 

B. Mana ia 4en eplte:ren Jahren (1949-) u .t. Lemke. Die ewei 

lfaktoren, 41e sich bei der Re&$ption 1104 Wiftulls H. !'iaJlas nicbt 

ar &u .seiner Lebeasseit, aoadeJ'n auoh !umte als \ID.8UD.8t1g 

erweisen, slnd. 41• BerUhlltheit ua4 tatematioaale · Aaerkennuns 

4es Bru.ders !'h. Mann ·un4 die Bezeielcuq B. Jfaus als "Politiker". 

Wiibrezad 4er E·xil•Zel t als R.Mana. 1940 naph Amerika tlieben 11\LBte 1 

staDd bei aeiaer Ankuntt 1a lew Yo•k der merlcwtlr41ge Bericbt in 

eizutr Zeituag: "Der J'WZibatte deutecb.e Autor Golo Mann, 4er Soha 

des bezilbaltea Autor T.b.M&nn, (1st) flD8ekotrJmen, in seiner 

.Begleitung babe stoh seta ODkel Be1~Wiob J!lla.Ju1 getunden, der 

sle1chtalla Scbrlttsteller sei 11 • 
2 fNtl 4•.r sro.Bea Jedeutung 

B. Harms 1a «om aati.taschistischez Kampf wiibreD4 <ter Exil-Jahre, 

beltam er asch dem Ea4e des &rlegs keiae uer:te~mung ia Weete:o. 

Auch Th.Mann beklagte 1950 Uesen Maagelt" Da8 aus dem a.nderea. 

Tet.l, aus Borm etwa, Frankfurt, MGD.chea octer seiner Vateratadt 

LUbeck, Jl1cht ein OJDtliches wort. der Teilnebll!e oder Ebrerb1etUDS 

kam, ist miserebel"•' 

. Die WirJt1la&. H.Jilculns oder au.ob Ue W1:rk1m68loa1peit des J>iehtersl 
~' 

uach 194' iat aut se.ine .. Politisieruq'* 4•r Li teratur surUck-

zufilbren. Ia O.etea beatibte man s1ch a aine Vereinnablluns der 

Arbeit B.Maus. Die Grfincle 4atur Uesea b. 4en kulturpolitischea 
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Be4iirtrd.slage der DDlt, die erstene ln de:r Volkstrontliteratur 

der Exilzeit die literarische Tradition. fUr ihre Literatur.zu 

.t~nden meinte. Zweitens war B.Mann eia. '"idealer .uad prominenter 

In1:egrationstaktor fur "Sos1al1smt1Sn und ~Biirge.rtum". 4 B •. Manas 

Verauche um eine Anni.iherung an die Arbeiter machte il'm av.ch 

vorbi14l1ch f6r die sozialietlsche L1te.ratur. B.Mann wurde in den 

Na·chkriegs~e.hren au einem v1elgeleeen81'1 Dichter in der DDR; in 

der B.RD wur4e er kaum beachtet. Das hiinp auch damit zusammen. 

4aS die Exil•I4. tertur kelaer Aob.t'U.rlg in den J'ahren des Wieder

autbaus 1a der mm gescheDltt wurde. Az:ulererseits war etn Grund 

s·eiaer Wtrk.\J.ngslosigk.eit die Tatsache, daB er vom Westen als ein 

radikal politischer Autor verstaD4en Wll'de• AJ1fangs nrde 

H. Mann zu e1nem "lteDOJZll!lier- Aut or der DDR n gemacbt un~ deswegen 

war er "ein aohlagkrittiges Mittel im 14eologiscben Abgrenlungs

kampffi. 5 R. Werner saeinte 4atu. 4a&" das deutscbe Btirgertum 

ibm den Weg nich.t veraeihen ltonnte9 der "llm von der .Proklam~tion 

eiaer "Ratio m111tailst:-.c:l (Geist und Tat) bie aur Betjahung 

eines sozialistischen Hua.nismus (nnettog der Zivil1sati.on 1936*') 

fiibrte, der es ibm ge.raten seia lie!• 4as .Btmdn.is mit allen tjenen £1 

such en, die geschworenet:. Feinde niebt nur des Faschismus waren, 

sondern euch eiaer SozialordllUDg, tie dies em zur poll tis chen 

Geltung verholten batte".6 

Die Rezeption R.Manns Werke val:' von Antans an niespal tig 

gewesen, Die Polartsie1'Uilg des Lesepeblikums und d.er lritiker 

iat aut aeine Thematik und seinen nTypus" der Scbrittstellexo

Agitator ;urUckz'tlfUbren •. Auch ala er seine "'dekadentea6 liomane 

echrieb 1 die von den Expressionisten als Vorlauf'er iln-er Bewegw1g 

anerkannt wur4en meinte andere~eita fh•Mana daB sie "Romane 



Yon aphro41siseher Petmllth"pbantasle* Kataloge des Lasters, 

in denen keitle Numer verges sen warn seiea. 7 Vnd ale er zunehmend 

politisch tiitig W\irie. war die bitik schater. 193:5 stand in dem 

"V6lkiscben lleobacbter": "Was 4ie llte•ariscbe Pb,aiopomie des 

mit R.e·cht eo ~zur:Uckgetreten wor4ecea8 Dicbterakademiepri814enten 

B.ftalm anbelangt, •o eitieren wir eu&cbSt einmal A. Bartels' 

"Geacbichte der Deutschen Literatutl i'•• •• •• • • -·,(B.l'lazm) ateht air 

neben Beille als Vertasser von nDeutaollland, ein W1ntermiircben". 

:Diese iuBerstftrertea:de und ds\ei. aeJU.t muiickheltende Oharakteristi11 

4e& li.terar1schen Schal'feDS VGil Ji.,Bana 4flrfte ~eden aufmerks~men 

Leser U.ber 4ea Expriisidenten d.er Dl-obterakedemie schoa b1nreichen4 

unternehtet haben. Bin Autor also, dessen l'haatasie sieb ( •••• ) 

wesentlich iD erotiscben 'rhemen ersch&ptte, der es sicb leistete, 

mitten 1m Wel tbleg naufreizende Bilder~• zu entwerten und, was 

volkieche Verantwortungslosigkeit aa'betrittt. mit einem H. Beine 

ltonlturrieren koute., eia. Autor solchen Scblagee w~r naoh Ansicht 

der Bovembe~gewaltisen dasu berutent die deutscbe Ge1stigte1t zu 

reprliseatieren".8 Aa4ererseits Ubte n.~tan:n gerade als engagierter 

Dichter den groBten Ein.tlua. besonders in den E:dl-Jahren. Er war 

die St:S.mlne des "aDderenn hutscbltmdt 4ea wabren Deutschland. 9 

B.Harm torderte im E¥11 eine gemeinse.me Kampftront aller anti

tascbistiechen Schrittateller. Mao kann il:m fast ale eine 

moralische lnetitution in tranaosiechem Exil bezeichnen. Nach 

L. tlarc'U.Se war H.fi&Jul . ne1ne Art Dachorganisation tiir alle, die 

sieh unter einem gemeins•en Dach streiteD wollten, bereits 

( Ulllekroat:er) hiisi4eni D&Cb Zusaae.nbrucb cles ftilleniums • n 10 



In den Exil-Jellren war H.Mau ffder intellektuelle FU.J;lrer 4er 

beV\iBtea politisehea Ead.grati.olln.11 Seiae sehoD 1914 aua 

Aus4"'uck gebrachte Wnnus im "Un'teftaD• vor dem Pascbismus un4 

seine .Bestiauag des Auswep duroh 4ie Sptbeee voa "Geist" 

(Literate) ua4 tttfattt (Po11t1k) 1Ut ilm ala e1D.er d.er tUhren4ea 

Geiste des aati.f'uchistischen larap£& aurtnten. 

Die Jahre swiachea 1900-1914 vcren Ue 'bedeut\ulgevollsten 

Jahre. ftir S.ttamls Entwicklung els polltiacbea Sc!lrirtsteller, 

dena 41e Wurseln H.Mamls pol:lt:S.sohezo Ulll lit!,rl'lriacbeD fbeor1e 

11egen in 41eser Zeit. s.Manna Position ala eiaer der scbirteten 

ltritiker d.er wilhelmiaischen Geselbcbatt am Vorabend dee ersten 

Weltkriess · lst teill8wegs ·ala KoJJJ:etlleP et.aer aelbststiin41gera 

geisttgea Eatvickluq. des Dlchte:rs fUlf}Useben. Betracbtet man den 

ithetis1erea4eA und rea11tlitseat:treden Ste.n4puntt fi.Manns 

zwhcb&a 1900-1903. so stellt mG.ll sotort test. claS ein 

4rastiacher GesS.DDunpwandel a.1ch volbopn ha"t. Die Wandlun; 

B.&r.ma ewischen ~900-1914 von 4er Position 4es .Aetheten su dea 

Standplmkt deo enpglerten demokratlnch•n Dichters wul'de nicbt 

aur ob~ektiv durch die iuBern sosi~politiacheu Verbiltnisse 

(das wilbelmiDische Deutachlaud)11 betinstt soadern auch sub3ekt1v C 

duroh d.ie Enttaltuns eines ki.iaatleriecheD BewuBtseins, dae sich 

von der Realitit allma.hlioh starker entf'remdet. Die sozio• 

politische un4 se1atige EntwickllU'l.g R.rtau stnud auch unter dem 

EintluS i'raa.kr-e1cha. Wetm es antanp aebJl' 1• Sirme eiDer 

'&r1terar1ecbea Wirkuns war (Stendhalt Bc.laac, Zola, lflaubert, 

Gautier), eo .tntiptte B.fianu nach 1905 mehr un4 mehr an die 

politische Tradition l'rantreic;hs (.Rousseau. die tranz5sische 



.. 
Bevolutioa) aa. tiber 4iese Arbeitsper1o4e meiot B..Masuu Das 

Jahraehat von 1898 ble 1908 1st die Zeit meiaer schl.rtsten 

Arbeit. !iierii.ber· spr'echeo die Ergebnisse selbst,. von Scblar,_

tfenlu.4 b1s mar Klelnea Stadt ( ••• ) »as Leben selbst a.ber, 
' ~ 

·sein ganzer Ernst ua4 setae gaaze St:reage war einzig die A.rbei t. 12 

Diese Vierzehn lahre sind aucb ale die erste bedeutencte 

Schattensperiode des Autore su bezelchnen,. In der e.rsten Baltte 

dieser Schaftensperi·ode gU.gen . die Romaae B.flatm.S von einer 

Jisthetisehen un4 antibiirgerlichen Position zur demokratisoben 

Wld S&£Htllsche.ttskr1tiscben Positlca tiber. Dieser Vbergang 

.vollsog sieh. nicht linear e»der koasequent• Die Romane zwischen 

1900-1906 zelgen eine unklare Entwickluns, d.enn eia.e scheinbare 

Widerspriieblicbkeit 1D den Werken tU.eser Jahre macht die 

Darstellung der sozt.aleu und po11tiechen EVolution H. HallllS 

verwirread. Eiaerseits war•tm SchlaratteDland' (1900) eine 

Xritit der OrUndereeit und 4es Wilhelm1ntsmua, andererseits 
nach · 

tru.gen 'Die G5ttinnen' (1902) un<l 'Me Jagc11Liebe' (1903) starke 

asthetizierende ZUge• e:t.ne Verebrung des diorqiscben Lebena und 

des In41 Vidualismus • Sie s 1114 abe• \reracbiedenartig geiiu&'erte 

Ausdriicke einer gesellschatts-pessimistiscben GruDdhaltwag. Die 

Perspektivlosigkeit 4ieser Ja.bre sollte ala Ergebn1s eines 

sub~ekti"en burgerlichen Bewuitseins verstanden Ulld wahrgeno~~mea 

werden, du sich ob~ektiv ait selaer Gesellsoha.tt nicht abtinden 

kormte und .aeinte AuSensei tel'." zu seirh· 

Der Xstbetiziemus, d•r den lotaarlen dieser Zeit (1900-1903) 

sugrundelegt, entspringt einem Bilckzupwunsch aus der nesati v 

erte.brenen welt. Die \Ulpolitische Weltauschaung dieser Jahre 

·war aucb feil seiner bi tteren Abw$D4uns von der eigenen Gesells,chat· 
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Zu 41eser Z•it wollte B.Ma:rm. zwar •sute• Belden gestalten, 

aver laerhalb der ex1st1eren4en Gesellecha.ft sab er keiae 

Jtaglicbkeit der Exieteu solcher JiSf.l"ll• 1907 scbrieb er 

"fteiA .E.brgeiz Wi~4 mehr rein. geiatiser Art: ich m8chte Belden 

hinatellen, wbkltche Belden., alao pnei'Sse, helle UD.d 

menaob.en1e1b.ande Henschen, als Geg6Yatz au 4ez meD&chenfeinctllcbea, 

der Reaktioa ergebenen Gescblecbt · VOfl heute~tt 13 H.Ha.zm nabm seine 

Verantwortug ala Schr1ttsteller ernst UDd konnte keine Pbantasie

t~en gesteJl,ten. Daher sin4 Ue Protagon1sten aeioer Romane 

eher Dega ti ve •&el4en• • •Gein Leben. vezoplit in Weobsel md.ecben 

rasendem lt\Ul8tf1eber, genihrt ml:t fte:aschenverachtung, UDd. Zeiten 

der Selmsucht uach Eiata.c)lkeit u4 !ieDScbliohke.1t. •i14 

Die AafanpromBD.e B.Haaas sind Zeupa Cer Uu5glicbkei t eiaer 

raautiaobea Flucht e.ue der Realitit. m.e 'Wid.er.sprtiche dieaer 

Sehaf'tensper1o4e kommen 1905 iD om Flaubert- Esea7 ua4 1907 in 4ea , . 

!omaa • Zwischen den Res sen aur Eateche14\tD8• Beide a :Lad ube:r-

seugea.de Aussar;en voa H.MaiU.IS Buche uch euem festeo aozialen un4 

pistigea. Stan4punkt un4 dokae:ctlerteu den Wandel B.MalU'ls von 

deDI .ra4ikalen Au.Beneei ter zum 4eaokratischen Engage.tSma.nt. Eine 

wichtise B:olle spt.elt 4abei der Ei:ctld 4er 11 terarischen un4 

politiscbea 'i'ra41t1on Pftllkreichs. 

Die £volution H.ftanna ersch•illt aut 4em ersten Blick ala 

'briicbig un4 obne lontiau1 tit, weU Jlal1 kaum wahrgenommen bat, 4&8 

er 4uroh aeiDe _Romaae (1900-1903) seiaea 1sthetentua zu U.ber

winden versucht hat. ftau trenat tmmer 4eo lstheten und den 

Gesellschaftakritiker B.tterm.. !loch 1911 kcmnte K.Mattias be1 

eiaer Beiu1ch-Ma:rm-~aguas 111 Ltibeck behauptenc "Die GOttiinnec" •••• 

l'lldte a1t 4em Verebben isthetiscb.dekad.enten ZeitstrSawag an 



... ~·· ..;r ·or.., 

'Wirkun.g verlie~n, weil der blo!e lsthetisismus des vom Bausch 

der loh-lessellheit getriebeaen Gescheheas olme Et)los nur ».och 

bietoriscb o·der kulturpsyohologiscla 1nteressieren kau. "1·5 

Bemerkenswerterweise sab er die ~arodie un4 Ablebnung des 

lsthetlzlsmus uucl da4urch die Veraehtut&g der Ver!allsgesellscbaft 

a die Jahrhua4ertweude darin nicb't• Dl,e loatilluitat in den 

Werken lif&t s1ch durch einen Ver,gl.eich des ersten UD.d des 

letzten ROJiaDS dieser Periode erkli:iren,. nlm Scblarattenl.an4"{1900) 

und "Unte.-tan" (1914) sind Sati~en. auf 4as wilbelainische 

Deutscblarul, beide eZO:klllrea den mo<lernea flexaschen ale 'ltom64iant• 

unci 41.e Gesellscbaf't als •Theater• (&ie besieren auf fiietzscbes 

Kritik der mod.ernen Gesellscha.!t). 8$ide Romaae lehnen tie 

iistbetiscbea und moralischea Werte des wilhem.inischen Burgers 

ab. Nur der Schauplats ist anders : von der lttiastlerwelt im 

'"SchlarattenlaD.d n zur poli tiscben Welt itO. "Untertan n • Dor 

Unterschied liegt i~B.t~ gereitten bUrserlichen BewuBtsein. 

Wo er eich in der Zeit des •scblaratfeDlands• als der ubc.rlegene 

AuBenselter eapt1n4en wollte , war er "1914 pna bewuBt der 

engagierte J\irger und Dichter, der seine Real1tat mittles der 

Kunst lndern wollt. 

Die Berecbtigung der .Aaswahl dieser Zeit ala eine 

Schattenseinheit zu aaalysieren laBt sich auch aus hiatoriscben 

Grunden erkliiren. 1914 brach der lt'.rieg aus und. ktin.digte den 

Untergans der Monarehie und das Autkommen einer Republik an• 

ln tieser .Arbei t haben vir vor 1 die GrUade der verinderten 

literarisehen ud .geaellscba!tlichen Position R.Manna in den 

Jahren 1900.1914 hervor~uheben. In den Anfangen war er Teil der 

ganzeli neoromentisehen und dekadenten Bewegung des Fin de eiecle 
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1a D&u:tscbland. Bur staaa er nioht alG .leilnehmer in 4ies.er 

Bewegu.ag, soD:dern als passiver Beobacbter (Im Schlaraf'tenland) 

Er ·verwendet die Bilder 4ieser Bewepng• um 41e dekadente 

Geaellsobaft darzustellen ua4 krit1e1eren. Er war Diemals selbst 

der 4eltatleate "l,sthet" seiner Romane (Die Go~tiDnen). Aus dieser 

Gesellsohaft suoht &r einen Ausweg UJ).d t'indet ea in der "Liebe". 

Liebe wird ala Xategorie d.er Meneebltcbkeit e;rtaBt. H.Mann 

gestaltet zwei T)'.t.'a1lnen-Fingurezu Ute (Ja.gd nach. Liebe 1903) ad 

Professor Unrat (Professor Uarat 1904 ) 1 die ifeil einer Verfall

geaellscha.tt sind. Der Unterschied zwischen den beiden Jiguren 

liget in 1brer "11eneohl:i.chkeit" UD4 le1tet tiber zur ~achsten Phase. 

Ute erkermt der nLi.ebe" keine Pu.nktion. 1m Leben zu' uad meint als 

ttKunstwerk" sutrieden zu sein. Unrat wird durob seine Liebe sur 

Xtlnstlerin Problicb menschlicher ala Ute. Ala rettende Kratt 

tritt 1n B.Manns Arbeit die .lategorie von nLiebe". »er iegriff von . 
nLiebe" wird in <lea tolgenden Jahren rd.cl!lt aelU" als indi viduelles 

Erlebnis konsipiert, aoudern ala eine gesellschattliche ~at1gke1t. 

In der .. meDSohente:ln4lichenft Welt des w1lhela1Diaoben Deutscblan4 

w1es E.Mann der Liebe die retten4e Kratt zu. Liebe wird gleich

gesetzt mit Glaube an die Henscbheit UD4 MeDBchlicbkeit. 1910 

entwart H.Mann seine Autfassua.g von del' .S7ntbese von Geist ud 

Tat und dabei zeigte er die Hohlbeit beider Elemente ohne die 

Bex:iicksichtigung der "Liebe 8 uad des Gemeinsohaftsgetuhla 

(Zwischen den aassen 1907).. Sein lilekeDntnis zu.r Demokratie 

erwuohs daraus, aber seine Auftaeoua.s von Dem.okratie war zu dieser 

Zeit mehr u1top1scb ala realistisch. UtOpisch war aucb die Rolle 

cles Geitigen als liJhrer (Geist), der sein Volk sur Bevolution (fat) 

ftihren sollte .• Die polit1sche und. literarische Anlebnung an 



Prankre:lch erklirt und 'begrtilldet die £oulp1eru.ng des .Begritta 

von einem SObrittateller-Agitator •. .U.S· poU1;1so!:l tltlger 

.Scbrlftst~ller pstaltet er seiner& aats ... s.mperia11et1scben Boman 

nner Uaterten• • wo 4er E:r.-zihler 4uoh HaB etne erzieriecbe 

Funld:1on a.uet:uUbea •ersucht. Anhad des Zo1a-EeaaJS (1915) w1r4 

a.s .. e en4S&ltise Position B.Manns ale 4er .Umpfen4e Geist1ge 

darpstellt. Die eingreitead.e Rolle uad. 4as Geeelischaf15-

:_engas&ment B.fta!ms ab 1910 aachte ihll n elaem seltenen _Ball 

ln. Deutscbla4 vor dem lrl.eg. auch l>esOJ'l{Uti'IJ deswepn, well er 

Dicht en •sosta11st" oder •~narnet• war~ Er wollte 4ooh 

Schr:l.tttetellerble:lben l1D.d nicht Polidlter verden. Leider 

betrachtet MD setae Arbe1 t iaer wled.er aus einer poli tis chen 

Sicbt uacl av.r wenis A.Derkeuuag vtr4 seineu kUDStler1schen 

Ver41eaetea seecbeakt. 

Eille der be4eutaautea Leisttms•a 4ea frtiben H.PlaDD& liegt 

si.che:r in 4er AaerteDrma.s 4er Tatsaehe • c1a8 :ln Deutschland 

"1ndivi.4ue11e Bl1d\1D8 btiber gewenet wir4 als 8ttentliche, cU.e 

Autonollle u4 SelbstveJ~Wirkltchuas Ck» treien Persoalicbkeit 

h6her ela 4le Eattaltung eiaer "llf.b:ltigCtD9 eelbstdeokenden, 

selbsttitigea Gecellschaf't., (B.Me.mt)•.16 

Die Tradition B.MBDDS ale 4e~ autgetllrte Geistige 

Deutscblands wiiuead 4er W'eimarer ua4 lxll Zeit st68t noob beute 

in 4er BRD aut Widerstan4. x. ftat~ae bestltlst 41ese Position, 

indea er meiD.tc «IJie lan41iutige pwol'dene Auttaaeuag voa B.Mann 

als 4em poSen auntlilreriachen Batlonal.S.aten, der eiee vermeintlie! 

bU:rgerllche Geaellscba.tt eD.tlarvt a4 kri.tisch erle41gt haben soll, 

bedart angesichw ( •••• ) Zerrbilder tm4 Pebl1Dterpretationen 

4ringen4 der Korrek.tur. Heines tretfen4e iennseichnung dee 

wabrhatt autkl&re•1schen Scbrittetellere Lesaiq- "'Er war e1n 
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.... ter Mann, deJt9 wena et- mit eeiael' Poletnik a.u Alte serstorend 

beldiraptte 1 auch zu gleicher Zeit selber etwas .Beues UD4 Besseres 

schuf.,_ lilBt aut B.Hann kaua aawentlen, .~ geriil8 1st da nun 4ocb 

das Gegengewicht der "Rleinen Stadt• und 4es "Heari Quatrea 1a 

Geseatwerkn. 17 Babel wird weder die B:edeutu.ag B. Manns Easay1stik 

uoch tie Wicht1gkeit seiner dichterif.Jchea Evolution verstanden. 

B.Mau war als titlger Scbrittsta.tleSJ·Teil eines Gesel.lecbafts

SJ'Stems, ilulerhalb 4essen er 41e fle.uchen au Demokra tie 

· timeraiehen woll te. 
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~.:I lsthetizisiDUS UD.4 Gesellscllaftsa>eselmlsmus .• 

Der ~use B.tJatm (189,...1904) be~hte Me Ea.ttrem4uas 4es 

Schriftste,llers in eiaer Gesellsebatt a1s posit1vs Ze1cben dafilr, 

4a8 maa •andere• sei ua4 den anderea Uber1esea sei. Das Bew.Btsein 

eia.er • Ausnabaeexisteu • war ale eiae .11 tcuiar1ache 'Ko4e' 4er 

80er Jahre zu erltezmea.1 Xa der Gesellschatt: seiner Vaterstadt 

tUblte st.cb H~Y.aon stark eatt.rem4et• ·~ war der • romantische * ad 
' ' . r 

1Dte.llektllelle Adet&Seiter dieseJt spieSbtirgerlicbe~ Welt. •Schoa 
' ala lind. in meiner ·vaterstadt l.ii'beolt tiihlte iob mlch einigerma8en 

trapii.rdi.g tm4 dea aormalen Bl'WebelebGD1 worin aei11e Vortehrea 

sich ee1t 100 Jabren ausaeseicbaet batten, .stark jAttreadett! 2 

Das Uebetetlipseiil UD4 die Flucht sas dem A11t;iiglichen eapf&ll4 

er als uo.er1U11ch ttir ein•o Sobrittsteller un4 nahll 4eD schopt

erlachen A,uscbv.ck ·UD4 die asthettscbea. Erta.hrWlsen ala hochste 

Ziele 4es Leba& an~. Zwiecben Kuast UD.d der alltag11'cben 

Realitit, dell Leben 4es BUrgers w1,_.d etae Difl'eretizienas 

geucht, wo"bei ele lbm ale wailberbJ.Iiioltbere Gegenpole ~,;.chienen.' 
Eillerset..ts war B.Maan·iD. d!esen Jahlfen voillg daYOD uberzeugt. 

' .. 
4&8 Uese tie eohten Eigensebatten dea Xflnstlers ~area, 

a~ere:rseits kOute maa aebeA, 4all ,er zu 41-eser Position gera4e 
' 

desvegen selaag, weU er sich mit seiner Gesellecbatt bzv. mit 

seiner eiseaen sese11schaftlichen l:terkuntt nicbt abtinden koDQ.te. 

Voa eiaer Position 4es 1 ~art· po~ tart aus gbg H.Hann ia 

den spiiteren 90er Jabren au 4er. Position des Neokonse1'vativ1smus · 

b"ber. Zwischen 1895-96 war er der Re&iktu der · &.Dti-semi tis chen . 



ua4 d&utsQb""D.ationalen Zeitscbritt •:oas Zwanzipte Jahrbtmdert•, 

die ala reehtsstehende Zeitschritt eine volk:iscbe AllSchaUDg 

batte.4 In einem Zeitalter der rascb einsetzenden T&cbnologie 

u4 Industralisieruns: hielt sich Uese Ze1tscbr1tt von Wissensehaf't 

ad Tecbnologie tern. Zu diesem Zeitpuakt war H.Marm auch gegen . 

das Btirgertum. der Jabrhundertweade • und 4as (bilrgerliche) 

Philiatertum.Wld glaubte daB die Gesel1scbatt nur duech eine 

'intellektuelle Ulld asthetische Ar~st~tie gerettet verden 

k8ute. Obwohl 4ieser eia ·•litirer un4 reaktionirer Standpunkt 

t~ar, zeigt es s1ch schon ale einen Jtortschritt im Entwioklungs

prosei B.MaJ'lli$ zua gesellechattsuitischen Autor.Jetat glaubte 

er, 4a8 m.an elch schon mit den polltlsehen uad soaialen Fra:geD 

der Zeit befusen d8te. In den spiite7!en Jabren ecbrie'b er (1926): . 
'rtit tiiatundawanzig Jahren sagte 1ch mira Es ·.t.st notwenUs 

soziale Zeltromane su schreiben. l>&e deutscbe GesellschaEt kennt 

s.ieh selber nicht. S:le zerfillt iA f>cbichten u4 die .tUhren4e 

Jtlasse verschw:l.1111t hinter Wolken ... S .A'ber die Roman• dieser Zeit 

batten weder tfir Deutschland nocb :riir 48e .Lesepublikum der Zeit 

. ei.ne tiei'e Bedeutung. Sie waren mehr eine sub~ektive luBerung 

se·iner Enttauscmmg iiber die sozla,_,. &sthetiscben Umstiinden. 

Erst nach der hwiil tlgung dieser Phase gelugt er zu 4er Position 

des gesellschattskritischen Autors1 

Das Scbeitern der ere ten Versuche cum Engagement in. den 

Jahren 1892-1896 bildet den UZlllittelbaren Bintergrund aua B.HaiUlS 

Scbatteu in den tolgea.den Jahren. Von dem neoltonservativen Stqd-. . 

punkt den 90er Jabren ging B.!lann · 'Uil die Jallrhundertwende zum 

Aethetizismu iibett. Diese Phase ld.bmte -.a· ill Zueamaenh.ang mit 

seinen Anfingen bringen, sttb\4e das .gescheiterte. 
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nicht 
• GesellsOha.tteeagagelient • der goer· JahJ:te ·:!!j 4asw:lschen .• 

AuBerdem 1st er nicht mehl.' der •el'Wfiaschte• .Asthet der 80er 

Jahre, eondern sein lsthetentwa Ueser Perio4e (1900-1903) 1st 

eue Art ·• torc:l.erten • J.sthetiaisllUS• Der" Wlderspnclu 1athet 

una. Satir1lter vereinigen · .. · ai.ch 1n den Fribl'omaaen. .Der 

asthetiecbe Stafldpuakt dieser Jahre f.st aber SChOD. ale ltoD.tiauitiit 

seiner neokonservativea Position ztt eeben~ dena man sieht bier~, 

wiecter die Oberlegenheit einer diehteriscben Personlichkeit. ln 

41esen Jahren ( 1goo..1904) 'beschiitt!.st eicb B. Mann sehr inteMSi v 

liit dem KUD.stlerleben (Ktinstlerpscqchologie) und mit der Foaitioil 

und der Rolle dee KGnstlers in ci.en geae1lscha.ttliQben Prozes~en. 

Er wollte die Rolle des Xtinstlers "bervorheben". DaB der 

schopterische Ktiastler in 41eee.D. Jahrea in Deutschland keine 

fiihrende.Rolle eu spielea hatte UDd sogar der Macht des Gelcles 

unte~r4ent war. nabrn B.Mum mit Enttiiuaclnms wahr. Mese 

Eatiiuschung der .FunktioDS .. und Wirlaulgalo•igke1t d~s &tirlstlers 

Wld die lsol1erung 4es lnteilektuell:en wie aucb die .A.blehnun.g 

der hUlieben Bealitat wilhelmiuischen Deutscblan.4S b114et 41e 

Basis der Arbe1t dieser Perio4e~ lttmSt UDd L1teratur wer4en als 

Hittel sur Pluobt &\IS der Gesellscbaft emptUDden~ Sein Aatbetentum 

iat 4aber als Koasequenz seiner Entiusohbng zu versteben. 

2. Der • Aethet. s.Hann 

Kr1tiker b&ben ott den Fehler beiangan, H.Hann mit seinen 

lstheten W'ld Art1sten gle1cheuseteen.6 R.Pku:m war fticht der 

dekadente lsthet seiner Romane; er war der psellechattskritiscbe 
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ud -a'blehnen4e ltUnstler • 4em seine etgene Arbettsr1cbtuog 

uncl Fwlkti.on in diesen Jahren nicbt gG.DZ ttlar war Ulld der in der 

KUDS t u:a4 in der iehauptuag des Sel'bSts Zutlucbt nabm. Der 

UntersoJd.ed zwischen B.!'Jann und 4em. 1ltan4p\1Dkt seiner ltUnstle:r

P:i.guren lag <larin, daB seine Figures. tie .Poei tion · eiu.es 

•cl1ahmen.4eD und unprOdUktiven 1sthet1aismus vertraten• wibren4 
Flach~ aus 4er . 

B~Manns Stelluag der geaellacbattsnesie~endenjnegativ ertahre .. a 

b\lrprlichell Welt e·ntstammt. Die. Romane 41eser Zeit sind Zeugen 

einer tlberwindung und Distanzieruns "von einem iistbetiaiscbea 

luastbesri.f.t utld eiaer asthetteierendeD Le'benshal~US· n 7 .Sle 

sind Aus4rllcke e:Laes btirger11cben BewBtseins • det' se·ine:n 

AUieueitertWB Uberwillclen will und aen 'lersueh utendat,seine 

Position als ltUastler ua4 ntirger in 4&r ·Gesellscbatt wabr£unebmen 
• 

ud su erkeaea. Aus diesem ZU.sammeflbaas ectspraq eiaes der 

wicb.ti.gsten lfhemenkreise H.flanne a tlie Gegeni.iberstellung voa 

liinstler und BUrger Ulld die Xritik an. Kiinstler und Biirger. 

Der K\instler n.nann scbeiat seine Cresellsebatt in tU.esen 

Jabren (1900-1904) hauptsichlich listbetis4h zu verneinen~ Die 

antibiirgtu•liche Po1g11c B.Marms tns einem. &sthetischen 

Charakter, wobei der •Biirger• mit dem l?hi1ister gleicbgeeetat 

wtr4. 8 :Der 'Btirger' wir4 in • ietbetische• ·xa.tegorien verstan4en und 

k&u als politisches und soziales 1-lesen. In den 'G8ttlnnen• la:Bt 

B.Mann Violante von Ass7 eage:u •.Ich· kenn& nur e1ne Aristokratie: 

die der Emptill4~g. Gemein nenne ich ~eden~:. der haBlich 

emptindet". (G.z.. 333 ) Die iiethetisohe Empfindunpf'e.bigk,eit 

wircl sua Kriterium des Henschenwerte. 

»er Jsthet B.Mann, der die Gestllseha.ft satiriach darstellt. 

ist auch der ricksichtslose Anal7ti.ker der !stbeten .• "Der 
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.Asthet, ein Unbekannte, bevor der tiers ~etat mit sich selbst 

fertig war, ist eine d.er letzten Ausdrucksformen des Burgers". 9 

H.Mann parodiert seine .Astheten, die die Hettungskraft einer 

Herzogin tron Assy nicht haben. Ihre Vitalit"at und 'hohes 

Lebensgefuhl' erlost Violante von der extremen Form des 

.Asthetizismus,welcbe nur in Wabnsinn und Zerstorung iibergehen 

kann. Asthetizismus ist der Ausdruck der Menschen,die nieht. I 
mebr 'leben • , deren Wille und Kraft zum Leben ihnen entzogen Mf.~ 

wird und sicb in • hysterische • I~·erversitaten niederschlagt. 

H.Ma~ Ablehung gilt nicht nur Astheten und Komodianten

kiinstler (Produkte ihrer Zeit und Gesellschaf"t), die das Leben 

kalt und gefiihlslos als E:xperimentierfeld betrachten, (Ute, 

Mortoeil),. und die zugleich ihre Sebwache hinter einer 

tyrannischen Fassade verstecken. Gleichzeitig kritisiert er 

auch die K:iinstler,. die ihre Ideale aufgeben und im Dienst der 

Geldgesellschaft stehen (Claudius Martens). In diesen Jahren 

empfindet H.Hann. daB er sich einerseits von dieser Gesellschaf~ 
nicht absehlieBen konnte, und andererseits sie aueh nicht 

literarisch beeinflussen. Dadureh entstand sein tieter 
seine 

Pessimismus und )Ioffnungslosigkeit in dieser Zeit. 

Asthetizismus entsteht aus und in einer dekadenten 

Gesellschaft. Das stellt H.Mann 1900 in seinem Zola- Essay fest~ 
"lstbetizismus ist ein Produkt hoffnungsloser Zeiten, hoffnungsi 

totender Staaten." 10 Diese These ist die Voraussetzung bei 

der Konzipierung der Anfangsromane. Das Asthetentum.ist Teil 

einer '·Kultur der Oberflacbe', welehe keine Bedeutung un.d 

Tiefe fur ein Lesepublikum und fur die Zeitgeschichte baben kan 



Diese elitare 1md hoftnunplose lUltu.r aiel:lt sleh trom. Leben 

getrermt 1184 hat we4er Zukuntt nocb Vegangenhe1 t. Die lstbeten 

klltipften eicb an t:radlt1onen (Balm• Cont:1 1 Martens an -4ie 

RellS&Since ad 4ie Aatike), welcbe lbaen die asthetische Kate-

sorie der 'Scb6Dhe1 t• lie fen kinuea., Sle tibernehmen d1ese 

fra4it1on un4 dabe1 td.rd <ler Zeitkontext und die B.el.eveaz d1eser 

Kuost zur Zeit ihrer Eatstehuns volltg au.Ber Acht gelassezh 

Au8er4em tehlen h1er auoh die Voraussetmmgen datur, die GraBe 

der Renaae4ace und der Aatike tiu erreichen. Ihre unbeteiliste 

Gefiih~slesigke1t (Ute, Hortoeil) d&m Leben und den Menschea 

gegeniibe.r belmr.id.et slob in ihrer IUA$t• die nur um der iu.SereD 

ad formalen Schoaheits willtu.a. gestaltet wird und n1cht6 m.ehr ale 

eillen Hauten von echonen una. prtltlltVollen Worter 1st,. WeDn H.Han:as 

Romane ansche1nen4 d1ese Merlalale entbalt&nt so sind sie aber ala 

Dol*mente des Heinen .lstbetentums Ud. tier Kultur des Fin de 

siecle auf&W:lebmeu. 11. Werner hat den Gruatl erklnrt, warum 

M.&nn als .lsthet um cU.e Jahrhundel.'twende galt. Gleichzei tig hat 

\Ierner auch erkannt, inwiete.ra abe B.flaml 4ocb n1cbt lathet 

ger.mant werden kann. wD1e trUhen Werite n.l'Jamls verk6rpern in der Tat 

e~empla.riscb 'Modemitiit' im Sinne dea asthetisistischen flo4e1'1litiits 

begrifts der JahJ.'hundeli"twendec die Vorliebe fUr das KUJ.l8tliche, 

Abenteue:rlicbe, Bauscbhatte t An:t1•llfirSGJ;"l1che, die Dsrs tellUDS 4er 

decadence• die Trant'iguration des Wirkliehen eu symbolisoberl 

Wirkuatu das An.greiten Qtholog1soher i'hemen und Bilder, <lie 

'I!J:postasis der lsthetik zur alleiniscn l1ete.ph7sik' (G. Lukacs). 

Darin sind B.Mazms tribe Romane an die Kul.tur des Fin 4e oiecle 

gebunden •••• Was weitbiD. udurchschaut blieb, war die Tatsache, 

daB ~an niemals ale 1sthetiz1st im naiveu Wortsi~n gelten konntet 
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Deu um Real1tatsverschle1erung duroh eine Ideolo.g1e des 

schonen Scbeins war ibn •••• nicht zu tun.( •• ) Die· ra41lte.le 

istbetisch- mythische Utop1e ••••• bleibt stets ale GesenbUd 

bewuSt, erscheint al.s suba·ekti v aotwend.ige Antwo.rt aut etne 

biirgerlich vertaBte gesellschaftiche·wirklicbkeit ••••• " 12 

Die Bomane aus dieser Zeit Cande,n kaum eiae Resonans 1a 

Lesepubliltum. Jedoch gelten seiae i'..uhren Romane tUr die gaase 

Geaeration der Expressionsten als 'Vorlauf'er• i.brer Arbeit. 

Noch 1950 stel.lt G.seu test, 4aBt "Die deutsche Literatur meiner 

Gene.ra.tio~ 1st 1n einem MaBe von den trubren Romanea UJld Novellea 

B.&nns e.bhiD.gig9 wle in lteinem ~ der Welt ~e eine Generation 

von einem Lebenden abhimgig war. 1)1ese Generati-on, ihr St11, ibr 

lUqtbmus t ihre 11hematik iet . nicht . ·Ob.fte H •. ftarm deDkbar. tt 13 Aber 

ia cl.iesen Jahren wurde B.Hann ott der Vorwurf gemacht er sei 

•4ekadenter lsthet• un4 seine Werlte seien Ausdruck eines 

art1stisohen Nibilismus. Han konnte ltaum seine Arbeit verstehen 

oder akeeptieren, denn sie war ''CD48tltsch' un4 nicht •valttsch-

' · erdha.tt Gebunden~ 14 1907/08 meinte Carl Buse1 n(B .• Haa:m) 1st 

trots aller rein kili:letlerischen EigeDSchatten geistlg eu 

UJ.ifruehbarkeit verdammt, weil er keine.n Mutterbo4ea bat un4 veil 

er die stirkende vaterlandische Erde ~o wer.d.g beriihrt. n 
15 

B.Manns Romane waren eine Abwe1chung von den. geltenden tistbetischen 

Norman, die von den politisch. Micbtigen bestimmt worden waren. 

In d6r zeit der Beim.atkunst die als die •sesunde' ltUDSt anerkarmt 

wrd•, erscheinen B.Ma1U'1S Romane, die nicht nur gesellechatta

entf.enit zu sein scbienen, sondern auoh gesellscbaftsnegierend 
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.waren als qoraliseb und 4~ka4:ent. 1la8 der lstbet II.Rana prade 
\ 

4en tmmoralismus ua4 die Dekadene 4ieaer Gesellschatt su 

entlarven sucbt · wu4e ntcht eiape6hen. 

Das Eade aer koneenativen Peno4e bef.eutet ei.~ten .Abkebr 

von Delltsobland uat. eiae Blpen4uns au. ltallen. De• Eiaflu8 

ltaliens ist besoil<lel'S benonQhebea., 4eu 4er lsthet B.llau irrV4e 

.aicht aur von <lel' l te.lierd.schen l:uDSt beetntlu8t • soa4era er 

emptand auch eue Vertrautheit nm ltaliaiecbe Volket la 

Geseuata n se1nem v~rhiluis au etgener& Vollt. •lob ha})e mich 

viel in ltalien aufphalten= aafatlgo a der Farbea ·UJ'16 LWen 

willen, die bier La:a4 ud luut ltt.tben, o.llmiihl:lch mehr aus 

Interesse am Volk <•·•·• ). Ich glnst :_;sebaltl ich kodte, beia 

naeh Italien. Ja etae zeitlang glaubte iOh zuHause au sein.16 Der 

erste aoman • Ita SeblaratteDland• wecte 1897 ia Italien entworten. 

ud wurdc:r 1900 verii:tten"tlioht. "1897 in Bom, Via Argenti:aa 34 • 

Uberfiel micb. c1as Tale:nt, icb wu&te Alcht1 was ich tat. Ich 

slaubte eiaen :BlelstUteatwvt zu machea., eohreib aber Clen beinahe 

· tertigen Rome.J'.l. fteia falent 1st 1D Boa .pboren u.ch drei~iillr1gen 

Wirk:Uug der StacJ.t." 17 In dieea ereten • 4eutscben • Roao clieser 

Perio4e (spiter kaaen aoch • Die Ja84 naeb Liebe', •r-rot. Unrat• 

und 'U~ttertaa• «an) w1r4. 4i.e Ber11Der Gesellschatt der 90er 

Jahre abwerteD4 du'gestelltt Aus 4er atterctea S1cht vv4e die 

Kritik 4es Gro8biirgeriums •Uglich., 1902 &uobte er in den 

* G8ttinneJl' 1d.e4er Zutlucht 1». Italien aus 4er 'bii811cheal• 

deuts,chen Reali tit. 



Der isthetisc~_-_ wle auoh ethlech s~sinnte aat1bUrgerlicbe ua4 

antikaptalistische Staa4 B.ftaaus l&t in seiner Ablehnung der 

kti.Dstlerischent moraliscben UR4 so-;talen Gescbmack8loeigkei1:en 

cler Geldpsellsebaft au sehea. ·Obwobl die Xritik aa 'BUrser• 

zwisChen 1898-1904 b.aupteichlich Usthetiscber Art war, waren aucb 

gesellschattskritischa Zuge in den Bomanen .eu erkennea. Es ·War 

scbwierig in dieser Zeit. "den lathet der Verinnerlichung mit 4em 

diOD7Jlisch•a Artieten u4 den ClioJl;'liaehea Artisteu mit 4em 

geaellschatt8kritiach•a Au tor zu VU'Glabaren." 18 

JJieser Geper 4er wilhelminiscb~ hsel'lachatt ud seines Stan48 

(es mul 4araut hingewiesen werden, ds.S B.Harm :sich in . der Hauptsach' 

nur mit seinem. d.h. mit Clem Hitteletand befaBt hat) 1st selbst 

~eil dieser Gesellsehatt. Die tolgeucf.ussage B.flanns tiber Plaaber* 

etimmt auch ttir S.l1aan selbsts " ••• (er) wei& sich Uberall 1m 

Gegeasatz su dea Gtanct, aue dem e1" kam ( •••. ). dieser l3ilrgerbasse~ 

ist selbst eia BUrser• Merkwiir4iger w~ es, weu 'tfr keio.er wiire. 

Gute Satiren sehrieb nie ~emaad, er hittCJ 4enn .i.rgen4e1ne -..~ 

ZugehU~lgkeit gebabt su <lem, was er 4em. Geliicbter preiegabt ein 

·Apoatat oder ein Nichteiagel-assenez-. In Satieen 1st Nei4 o4el" 

Eitel, aber 1mmer eiD gehiissiges Gemeiecbattsgetiihl." 19 Der 

lstbet Flaubert dleat h:l.er ala 14entif1kationsuske, 111t <lessen 

Bi.lfe H.Mann 1905 sich mit seiner U.terarisehen Position 

veetiD4igen koante. 

Personlicbe Bekenntaisse aus der Zeit (1900-1907) besttltigen, 

daB seine Biirgerkrit1k 1twemser Ausdruck gesellschaftlich-



pol.itischen Denkea ala vlelmebr eiaer ~aclika1en 1 auf iistbetischea 

:Emotionen beruheaden Negation der b&rserlicben Gesellscb.att; sei.n 20 

H.Mann erklirt die Basis der Getsteskultu tm Schlarattenlan4 

folgea4erwe1se• •Etae Gesellschatt, die iuch slle Prtisel ln 4er 

Welt .nicht daeu bewogeu werden k6rmte, eln Buch in tie Haa4 z• 

nebmen ••• • (Im s,. e. 22) l'ooh geprister kommt 41e aatil>Urgerliche 

Po1eJDik a.tta.nns 1m Siue von einer Unfahigltei t des Bbgertuu 

zum Schonen ia 4en • Gott1DJ1en • vo%'., Violante voa Aes7 sagt a 

"8telle.l1 Sle e.inem Uabekazm.ten vor eiae ffadoD.Da des BeliDI'li, es 

wlrd sich entscheiden von welchem Staade eza iet. (·o.s.?33 ) Vad 

wetter meint siet daB 'BUrges-• ·.u.e.4en1ge seieD, die hiiBlicb 

eJDPfind.ea uad_ihre hi&licbe Emptinduagen oberdreitl li.ighatt 

ausdricken• (G.s. 114)._ 

Der erste Roman dieser Period& 'Im Scblaraftenlaad' (1900) 

1st eine Satire aut ;~iguren ,d.er Be%!1irte1' Ges•llschatt ua die 

Jabrhuadertvea4e: laDkiers, Piaa:ru~bourgeolae ml t ibren 'TroB 

von Schmarotaen•, Emp6rkoaliase,1. alan11ehe und we1'b11che 

P.rostituiertea-.21 lh&i~cb Jle1.8t 4el:' uotat1tel de~ Roaaaa 

'Ein Romaau.ter teinen te-Q.teli' • »er Boman 1st die !del"lUlS einea 

empfirt.411chea Jdirletleriscben 9ewultseins, 4e.e sich iuerhalb d.er 

Ge14gesellschaft aer 3s.brhua4ertwende ieo11ert t\ihlt. Der 

Scb.l'iftsteller K6pt·· 4er tie e1r1sls$ einlgermaBea pos1.t1ve Flgur 

is Roman ist,.stebt der Position a •. ManDS aa nicbeten~ Er 1st 4er 

erate in der Reihe von Kritikern w4 ZweU1em, die der 

okonomischen und pol~tiscben .ftacht gegeniibtt' ohDdclltlg e~eben. 

ir lebt iDDerhalb der Gesellsohagt_ als zJilischer.·Au8enseiter. 
\ . 
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B.ftann hat duroh diese Figur die ·etse.ne Isolation, die iunkt1ocs

un4 Wirkuplosigkelt des Dicbters bltter wahrgenommeth der .nicht 

gegen 41e Herzschatt des Gelds enkommen kann. Die B1tterke1t 

ii'ber uad <lie ADltlage gegen die Parv•nii- Gesellscbaft wirct in 

. d:iesem Rome.a otfeabart. 

Absichtllch steht eia Banld.er unt •ItuutsEhmer• ~ilrkheiaer 

:1m l'Ii.ttelp'GDkt des Itomaa.s. Der Dichter verk"ert seine 

Antibtirgerlicbkeit UD.4 l.ritik an HonopolkApita11smus und der 

herrscheaden Klasse 1a dieser lfigur• Auob: wenn turkbeim.er 

eelbst 1a 4em Boman mar selten auftri.tt,. s1J14 alle Fi~en ua ibn 

pu.ppien deu er reprasGI'ltiert (Gel&-) Hecht. lm 6eseneats au 

ibm steht Aaueas Zumaee • dezo l'auptpJ'otason!st • der au mit Bilte 

mti~ltheS.m.ers (els Geliebte Frau. Hrkheimers) au e1aer di.cbteriscb.en 

•Penoalicbkeit' ia d.er Gesellscbatt weNen.ktum .• TUrkheiaer 

stellt die • iisthetiscben• Geschaacke1osiske1ten, 41e aoraliseb.e 

una. 8ltonomische ltorrapt.ion, die 'Macht• d.as Geldes dar; kur& er 

:let 4er '!ypust gegen den H.Manas Spott SEJrlcbtet ist. Aber da er 

als miicbtig ua4 unzeretorbar Silt • kann. der gehoftte tlntergaag 

d~s Vertallagesellscha.tt nur an de~ figur Arut~aas sescbildei7tr 

werden, der Bachahmer TU.rkheimere 1st-. Die Dekadenz uad 

Untaugl.ichkeit d.er Mtgli.eder 4ieses Schlaratfenlands wir4 cluroh 

den Nachahm.Ungstr1e'b di·eser Menschen besonders bervorgehoben. Der 

lulturg6DDer W.rkheiaes- ittt dea Aaligen (Feu4al1sieJ."UD8 des 

Gro.&bi.iJ'sertuu), del" Uatertan AG.dereas ablnt, den • Benaiess4aoe-. 
IDDILSChea' ~kheimer aac.b. fiirkheiraer Ufttl Anclreas~ sind einaa.de!" 

ergirlsea4,e Bipren einer theatralischen Gesellschatt • welche 

ihl"e Scllvicbe hiatel:' einel' Maske eu 'Verstec~r.z 
Schlan.tteDlan4• i&t auch e1ne Art 'Vo:mp1 

'!)\S~ , 
()_,\\"3>3) M \: 

\_~t'\~ 



4em • Untertan •. .Diese» Ideenge.halt hat s.Kam'l von· lU.etascbe 

tibernommen. der das i.ftiache Weaen. des ~).ehausptelers Als Plerkmal 

'des modernen t1enschen• uberhaupt beee1ohnet•22 

l)te • FeudalisierUDg' des Groftiirgertums vird 1m Roman 

angegritte:a. Das BUrgertum hat ihre biirgerlich.e Solidi tiit 

autgegeben ua4 tiihrt ein Leben d.er lfacbahmuug. Die Vertreter 

der Geldpsellschaft versuchen den Lebensstil der Adligen 

nachzuatten •. D1ese •reudal.ieierung' d.es GroBbiirgertums bedeutet 

die tlbertaabme des a41igen .Lebenst:ils 1 'in<lem ( es ) tails 

prichtige Vi.ll~n erric'hteten. • • 1 1n4em es. EheYerbiadugen 

(die Tochter Ttirkbeimers Asta heiratet Freiber~ von Bochatetten) 

mit de Adel .e1ngl.~;23 Weitere Iuste:Deen 4es.NachabaUDptr:Lebs 
und .. 

sind aus dem Bereich 4er tcuDSt eu llolea:/ in der Mimikr7 der 

ttmuenatenbatteu." Gewohsmeiten der a411gea lfichtuer zu tinden. 

Hrkbeiaer versammelt in E~einen Salons die Vertreter 4er 

'4eutschen Geisteskultur•. Durcb die Alltnacht seines Geldea 

ttJrapinsiert er die Kiinstlert so d.eS. tie al.s Dienu im So.te 

Tiirkheimers vcrkomm.en; iihnli.ch dea »S.cbtern an clen · Roten im 18. 

Jshrbundert. Geld regiert bier souverin ad die l.uo.st iet der 

ftacht des Gelds untergeordaet. Der Dichter H.Hann aegiert und 

lehnt die lunst ab, die in dieser Gese1lschaft produziert w:Lr4 

un.d dadurch negiert !!.Mann die gaue BevolkeJ:!'W'l& des Schlarattenland, 

ll&s ottentliche vie aucb das J>ri'V'ate Leben.4er BUrger wir4 

als uamoralisch ~ korrupt d.argestellt• Durch ihre Liebe&iiftaren 

hottten die l'rauen den Adligen aacbtuitten, aber wie es sich letzten 

Endes henusetellt, sind sie 4och aur •gu.te Biirger• (I). 



.;riule:ta von lochStetten melat 4azut "Eure Frauen a8sea sich 

ab!itihen, groBe Damea oder Kokottea e'Q affea, so •lelben eie 

tiir micb gerade 4as , vas sie beileibe oioht seio m8c.bten: 

kleiae P\lteA aus 4ea BilrgerstaD4e .• « (lm s. s. 105-106). 

ll2; Ge14gler der Burgett wird auob indinkt ale Zeichen 4ee 

Ve:rfalls erkarm.t. Ibre Abhbpgtelt Voll Geld macnt sie zu 

Mar1onctten. Allerlei Tnen aus vewchle4en.en Schichten bevolkern 

diesen Roman: 4er Arbeiter und Revolultiolliir Matzke, der keiller 

mehr bleibt1 ~obald er • Sohveigestld.' von ~kbeimer bekommt, 

Kiiastler1 Moraltsten (Liebling), Journalisten un4 A411ge. Ein 

Element vereinigt sie c lhre Abhbgl,pei t vom Geld und. indirekt 

bedeutet das ibre Abhingiglteit von tfi»khe1mer (bier nicht 41e 
etwa 

geistige Macht eder tie Macht 4es ~a~men-/Ute Ulld Vnrat). Baa 

Verhill tnis zwisc.hen Tiirltheiaer (tiODOpolkapi talismus) W'.lC1 Alldreas 

verdeutlicht tie Situation zwis<;heti 4ea !1ti.oht1gen u.nd den 

Ma.chtlosen ia der Gesellschaft .• Ala de:l" 4urcb den Ertolg· arrogant 

geword.ene Andreas meiat • er hitte 4e~ gleic.heD P.ans ia der 

Gesellschatt vie ftirhkeiaer erreicllt utld halb aue ·l;p.ngeweile halb 

aus'Egotismus eine Liebea!tfare mit der ratraese TUrkheiaere 

begonnen hat, -.8 · er herunterserissen werd.ea. Von eicem be kana ten 

Dichter un4 »ramatiker wiN. er zum Re4aktur, BUll Unding.( - · · 

Die folgen4e Aussege Andreas ZU.ee reprisentiert die Wuascb

position H .• Manns: •fiirkhitiaer 1st doch die Macht, 1ch 4er Geist •• 

Naturlich besiegt der Geist die Maeht1 aber leise, le:l.ae, 1ndea 

er sie .heimlich uaterminiert'. (lin J. s.:560) H.Kann aber ertreut 

die Stirke 4er • Macht' uad schildert den triuphierenden 

'lUrkhe1mer em ED.de. Die iiathetische und moralisc.he Klage gegen 

die Geldgesellschaf·t ist ei:u passives Bekeutllis mur Macht des 
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Geldes und funktionslosigkeit einas schopterisehen Kunstlers. 

Das Konzept von tMacbt• b·ege~t man hautig in den 

Werken H.Manns. 1922 autert er dazu: .,Die am hau1'1gsten von 

mir durehgefiihrte Idee ist eben die der Macbt."24 Die (Gel.d) 

Macht Turkh.eimers .ist daher nicht nur eine okonomische und . 

politische sondern aucb eine • ~istige• MaCht. Um die Erbaltung 

dieser t"s.ebt arbei ten auch die Vertreter der Intelligenz- die 

Journalisten. Sie ss.mmeln sieh .in Cafe liurra- der Name deut~t 

scbon auf den Burrapatriotismus der tiihrenden Schiebten. 

Journalisten, die Stolz darauf sind; da.B sie tse.it zehn Jahren 

kein Bucb• (lm s.s. 15) gelesen haben. Sie sind leil einer 

Geisteskultur, die wie der Redaktur Bediener Andreas erklart.n( ••• 

Im politischen Teil ••• aueb fur den niedertriiehtigsten 

Fabrikdirektor voll und ganz (eiatritt) ••• Aber im Feuilleton 

nehmen wir S.telltm.g tilr die ·Unterdriickten, wegen unsers iiber

legenen sozialen Gerechtigkeitssinnes ••• Wie betracbten uns 

namlich ala ein Organ der deutschen Gelsteskultur. Im Unter

he.ltungsteil. der Frease UDd aut der Btibne daraf psedd.o

revolutionare Literatur des Beifalle der gesellschaftlieh 

tonangebenden Milionarsgattinnen gewiB sein: (Im s. G. 13$ Die 

Bemerkung Bedieners tiber pseudo• revolutionare Literatur ist 

ein Hinweis auf das Stiick 'Bache• (welehe eine Satire auf 

Hauptmanns 'Weber• sein sollte), die bei einer Auffiihrung unter 

d.en • teinen • Leuten groBen Erf'olg hatte~ ~s wird ·als 

'miebealangelesk• (ein Isieblingswort dieser Geaelleehatt) 



.. iebea. M ttels der Kuas t entla1.11t a.MalUl die meuchliehe 

:_.~heit 4el' V•~ter clS.eser Ge$el1echa1't• Das Moti• der 

fheaterauf.f'Uhnas, 4as B.fta..lul zu tiesem Zweck benU.tst, ist ott 

1a aeiaea Romuen n erkermen. (Vsl 1 G6ttbmea• un4 'IUeiae 

Sta4t' ) • as Die ZuecbtuleJ", Vertretw <tes GroSbtirsertums 

&J'1Dpatb1steren mit dem Proletariar aut der BlbD.e-: sle weinen mit 

UD4 verden ia ib»ea Mltle14 mit dem Vo1k eosar hyateriecht aber 

in der Reali tat heutea sie dieee Schtobt getiihll.os aus. Dle 

AntUUrgerlicbk.e:U~ B.Milma richtet sio!l gegen die Heucb.elei 1 

Scheinmoral (lmmo·ralismus) ud u"berhaupt d.a.s Scheinleben des 

Hrgers. B.Marms. UDpolitisobe WelttUlGchaung d.ieser Jahre ist 

aucb Teil seines geazen lstbetentums. Eioerseits klagt er 4ea 

Burrapati-otismus der tiillrenden Scbichten (•Ill Scblarattenlaa41 ) 

an, &D<lenrseits ble1bt er selbst apo11tlsch. In dem Bo:ll8ll • Die 

G6ttiaen. • kommt diese Bal t'Uag beGoDd&ln) BUll Vorscheb. Ia 

Boeanteil • Dleae • tri tt tie Berzogin &ls Freihei tskiillpterin 

tu.r das aoralald.sobe Volk psen ltoD1s l~ioholaus eia. Ihrl 

Revolution scbeitertl sie aB tliehen. Aber die Frase uch den 

Griinden des E1apelfezae tiir 4as Volk b1e1bt otten·W'14 

UDbeantwortet. Violante handelt ld.cht 1a politieohen St.ue un4 

will eine Devolution ausruten, well :de «te bfirserliche 

Pe4anter1e uncl Splelert\lD am Bote •eraehtet. DaB tieee :Revolution 

ein •polltiscbes Abe!l,teur• 1st Ud t\IJ.- tie Herzogin nlcht aebr ala 

Spiel ist, steht testa • Die F.reunde del' Herzosin ·traten, ua , 

sicb die d.almatirdecbe Revolution ~usehen, aus Paris unci Weill 

eint als fiib.ren. e1e zu e1nem Derby od.er £t.t euer Preaier'.(G.S.78) 

Violante betraohtet die dormerend.ea Beden 4ea tribun Javio ale 



Theater, sie 1tatm sieh u.nter deli Vo1k in dem Freilieltskampt . 

nicht geistig ad.schen. 'lbr. Volk 1st mt.r, w1r gesagt gleichg\il.tig! 

(G.S.53) Jiila sie t.st tiese Erfa.brW16 1e41glich ei~a listhetisch 

1x.d1Vidualistisches Erlebl'lie. Bas Soaiale un4 Politi.Sche 1st 

ven1ger wicbtig ala das lsthetische ud dlee gilt aucb in 4!Lesen 

Jshreu fUr B.t~arm. Der 3uge freua4 del:' liereosin :Bini gehirt einer 

Organisation, we es in erster LinlG um tie .int~al tuDs der 

Pers8nliohkelt geh.t• 'Wir sind eatsctsloasen, cle.r Freiheit un4 

. <lea .Reohte der Penonlichkeit UDSera :t.ebea 4aY:aubringen un4 

. nten zum Kampf gegea den So.eiali.smus,. der sie beide vergewaltigt. • 

(G.s. 616) Die Aegativ-sub~ektive politische Ph1losopb1e, wie 

aucb. die negativ karild.ertea polltisehea Figure"- itachen .Politik 

zu el.ner kaum e:rDsteuaebmeaden Bache. Drastt.sch iron1s1erea.4 stellt 

der Verfasser.4es liomaDS 41e l:LSU' <lea VolkredDe:ra Pav1c 4ar, 

der me1ate 1 •um mioh spirmt, ein sutea Stick Romantik• · (G.a. 3,) .• 

Seine Eitelkeit erlaubt es ihll eeille Pose ale Revolutioniir - - - ' ' 

ei'DSteu.aehmen. WeJm er zua erasteamal Getahr begega.et, versagt 
"· era Gibt ea ltein wur41geres ·Oprerf Bobheit lcb 'briDge ttiglich 

Opfer. dee Geists WlC1 des Bersens ,. f (8,. .• s. 74) 

Dem anderen Freibeitskimpter San B841co schenkt H.Mann mehr 

Aohtung, zugleich schildert er aber auch die Uuoglichltei t eeiaer 

Position. Dieser alte Garibaldianer tiihlt oich in der inter

nationalen. Gesellschalt um die Hereogin tehl am Platz wie auch 

•UDter seinen Kollegen 1m Parlam.ent ••• weltltundige Her"n, .deren 

sahlreiche Ordenbande~ als fabnen autseptlanat waren aut e1nea 

Wall von Die'bereiea un4 Gesim1uilgs1osigkeiten. •• : San Bacoo 
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seb.D.te slch uch 4ea 'alten guten Tptannen' (G-S. 38S) •. Der 

Stan4p11Dkt der goer dabre, tie lton&eX'Vati.ve StellUDS Jt.Marme 

4em GrolbUrgertum gegeniiber 1st in Sa.u. Baccos Able:bauq der 

modernen 'Polltiker• au erkennen. 

Der zeitgen6esiscben politischea Ordmms w!r4 kelne 

Verbess~ptunltt1oa zugewteaen. Zum anderea erkennt B.Maan 

aber dem Ohristentum (ale die awelte 6tfent11che lostitution) 

auob keine positive eozio•politiecb& Funktion zu. Ale hart UJl4 

.habgieris werden Furatizmea. Bieeboge des Landes Dalmatiea 

· geecbildert, 4te ill Namen der liwch& ·Geld . tterwerl:)en'* • 'Es is t 
' eiD.e · der heilipa Kircbe durcbaus ~eo. ADge.legenhei t einer 

ung1Gck11cben Verbaaten ibr 1rd.ie-obes Gut euriicltsugewinnen! 

(G.S.1,7). zu den kornptea bilrprl..lChea socialen 'Und politischeD 

U.Sti.ndea bietet n.Ma.Da kebe Alternative, statt dessea su.cht er 

iD. 4er Pari41e 4es AstbetiaislillS ua4 in <ter Verspottq der 

bestehenden Geaellscbaf'tsordnuq Zuflucbt. ·· 

Das Scheinlebea Wld. tie Selbsttauschuzas werden -auch als 
; 

Bauptmerkmale des BUrgers anerkaD.nt (vgl auch Vte/Olaude •Die 
. . ' 

Jas<t nacb Liebe•) und a'bgelebnt. An<ireas verwecbselt die Realitfit 

mit seinem Wuascbtraum Ulld das ist tie lf7bris, ti«t ia · 

'Schlarattenland' zu seine• Sturz fuhrt. Andreas meint er vertritt 

den Geist t ltirkh&imer die Macht • Diese liicherlich• groteske 

Selbsttiuechung is t t1J)iach ttir tie ~eatpn• des sen Ideal daa 

schl:Sne groBe Renai9sd.nceleben 1st• Dei ilmen ateht der Wuraschtraua 

ill 41rekten Gegensats zu 1brer scbwachu Existens. Iroaiscb)~J.J 
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li.Bt H.f"l&Dll f!Jeinen Hauptprotagonisteo Afttlreas nach der 
' . 

erfolgrelchen Auffiibrung seines StUeks 4enkeru 'Hoch Uber 

diesem dunkel Getrilhl, die Spblre, w~u. leben 1¢iedripeitea 

begehen muBte, wei t eDtrickt , etandea .nur zwei Mi.maer: · Turkbeimer 

'WlC1 Anelreas aelbst.. ( •••• ) Bier wadelte wtrklich eiua1 der 

Dichter mit 4em UD.ig auf der Menscbheit BohneN. Welch'' 

o17JDP1Sche Laqeweile l Und etas eiflelge • was dem Micb:tigen auf 

seiner l.ablen Boba ubrigblieb, war ·clG.e webmiitige VergnUgen, 4ie 

Meuchen zu durchSchauen: (Im s. s. 210.211 ). 

lli"G Obamaoht u.4 Schwiche 4er burgerlichen Jq:.asse ve:rateht 

die Rerzogin wohl= ''Venn man nieht imatude ist, seine Leic:t

enscba!t oder- seine GeliiEite · der \Jelt gegeniiber ·zu '.:'beha.upten, 4&Dll 

emp6rt man sich, nuchtet ins »iokiobt, scbleuder.t· Verwunschungen, 

zertert uber Beuchelet• (o.s. 544) •. Violante von Ass7 Dint 

Zutlucht aus ibrer b.ii811chen bfirgel.-licben Bealitit in 4er 

Entfal tuag 4es aub3eltti ven lehS. Si.e, a.ie die eiuige Figur 

B.Muns ist, 4er das Oesear- Borgia ... Leben geliqt, veracbtet den 

bilrgerlichen Schein. Viola'ttf.i'i~~ usy 1st die einizise lrisur 

H.Manne, die sieh gegenUber /~ bleibt. Der Moralist B.riarln . ' 
kann das Scheinleben. der in4eren Astheten ntcht ertragen, 

4eswegen verschont er sie nicht. Die echte MenschengroBe hat nur 

die Heeopn, al.le andere sind 'lustige 'l1ere •. Ale Slebelaa.4 

<ler 4,en t7J)ischen Seheine711ismus seiner JQ.asae besits, Uber seine 

nie.drlge Berlmaft in einea weltmawachen '1on ereiiblt, erwidert 

die Rersogln echaftt 'lcb mae; nS.emarJ.d sich •erspotten b6ren. Es 

besohemt ua4 .qUilt mlch. • (G.s. 280),.. 
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In dem zweiten Roman (lieaer .Sehattenspe%'1ode 'Die 

G6ttinen' bringt R.Mann seine Leserscl'le.tt voD der biirgerlichen 

Gesellschaf't in •schleratteJlland• au $UG:r iaterne.tioz:aalen 

Gesellsoba1't, die a die aristokre:t1ecbe Vi.olante von Ass,

bewogt.. Im Roman kbmmezu ttPikante Art.ek4ote e.us der iaternationalen 

bohen Gesellschattt .Romieohe irot\ltue Seanctaleu.se, Wiener 

Hofklatach ect.• 26 Aber 41e GnntUage. bei4er Roma:ae: bildet 

4aa Bewuatsein des Vertalls der bl.h-gerlioben Ges~llachaft. 

Daher wen.e die FigurGn, d.ie Bttrge.r .<•soblarattenlaDd' .) 

und die KUnstler v.n4 .As'thetea {'Die GOttimlen•) ala Trlger des 

Dekadenzthemu geschildert. Die mit Abnet.guns portriterte 

Berliner ~sellscha.~t um 1895 1st eine Verfa~lsgesellscbaft. 

B.fta.nn betont 4iese Ta.ts~che durch die pbysische Untabigkeit 

'Tiirkheimera. der wegen seiner,K.raukheit nlcht alles unbeschriiDkt 
' 

•genieBen' kau •. Noch ein In4iz der Vert~alisg~sellscbati; ist die 

Impotenz Bochstetted. Aut dieses Tbema wir4 in den • G8ttirmen • 

nochmals hingewiesen. Die Herzogin stlrbt, o~e ein lind 

geb~ren su habeas ein Hinwels aut den Verf'all ibrer Lillie, 
. '" 

' 

ln4irekt bedeutet es <ler Verfall dieser 4eka4enten Gesellsohatt. 

l>eu Boman 'lm Schla:rattenlaDi• bezeicbnet mall als eine . . 

•osiale Satire, tie 4le pplitiscbea UD(l 8koaomt.scben Verhiiltinisse 

der Zeit enthiillte.2? Abe:r bei einer aiheren Betracbttms lii8t 

sich .teststellen, daJ 4ar1D. kaa etne .ForderuDg aach einer 

Verbessercmg cter gesellecbaftlicben Zustan4e eteckt, eonde!'Zl 

es 1st le4igl1ch ein 1ndivi4ualtst1sche~ und esoteriecher 

Protest gegen eine Ge1dgesellscb~!t, t.nnerhalb 4eren cter Ktinstler 

keinen Ple.te hat. solanse er frei un4 seh5pter1sch. bleiben will. 
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Die pessimistische Grundstimmung einer Auswegslosigkeit liegt 

den Romanen -dieser Zeit zugrunde. 

H.Mann gi'Qt die wilhelminisehe Rellitat durch Stilmittel 

der Satire wieder: Karikatur, lronie,. Groteske und Parodie. 

Sie. dienen dem Zwe-ck einer ree.litata..-entfernten Darstellung. 

Dazu au:Bert sieh B.Mann und erkliirte, • Im Schla.raffe.Xllan.d • _ sei 

ein Roman, der da sei, nua zu zeigent daB ieh die glatte 

Realistik nicht aus nang4an Wirkliehkeitssinn'liegen lasse, 

sondern aus Geringschatzung~" 28 

Die • Geringecbat.zung der Reali tat• bildet auch den AnlaB 

zu seinem zweiten Roman. aus dieser Feriode • Die GOttirmen•. An 

seinen Verleger A. Langen schrieb H.Marm 1900: •vorerst habe 

ich wie Sie verstehen werden, die landlaufigen. Burger sa·tt und 

begebe mieh daoh Dalmatian. Dort regiert Nioholaus von Corburg 

zusammen mit der Sebauspielerin Beate Scb!laken~ und es kommen in 

seinem Bote e;enug groteske Dinge vor, um mich tiber den Alltag 

zu erbeben:29 Ein paasiver Gesellschaftsabscheu pragte aucb die 

Konzipierung des Romans ' Die GOttinnen' • welcbe ale eine Art 

asthetiscber Jlucbt aue der b\irgerlichen Realitat veretanden 

werden konnte. H.~1ann 1'lieht bier aus der Biir.gerwelt in eine 

Marehenwelt. Durch die Herstellung einer marcbenhaften zweiten 

Welt hot:t'te B.J1ann wenigstens eine subjekti ve Al ternativen gerund: 

zu baben. 

3.2 Kiinstlerkritik: Die Artisten und .Astheten B.Ma.nns 

Die Kritik H.Manns an der Verfallagesellsehalt beziebt sieh 

nicht nur aut die BUrger, sondern die KU.nstler und .iistheten diese: 
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GeGellachatt werden auch aegiertt Die EUDstler ua4 lstheten 

verden ale ErpbDls ud .Miterzeusett 41eaer Deka4ene betrachtet. 

Obwobl ».Harm in seiaer lritik ~ 4eA Kfillstlern baupteacbl:lch 

die unacbipterische ,, eli tiire ltuatJt (Clo.ude Hart ens • ftOrtoe:Ll, 

Balm, Conti• Ute) a.ap'eitt. i.at aucb seiae AblebnUDS aeit

gea5seiscber kiiastleriacher :Jtrieuagen itA • Scblarattea.lan4 • 

entbalten. Oit.Maaa weDdet sioh sesea ·tie 4eutsch-:oat1o.nale 

Kunst ura.4 4en Naturaliaeue ). 

In 4e:a Werken H.MalUlS wir4 des- .lUst einen be·soa.4ereu Pl.ats 

eugew.ieseA. Die Xritik an der Gf)eellaohatt. 4.b. 4le Verurteiluns 

(ler Menscbec cU.eser Gesellsebatt emcbelat aut 4em Umweg · der 

· KUDSt-. Die IUastler nBtea ia Sohlartaft'ealad .uch dea Verlaagea 

tbres BeschUteer schatten U4 a.as·stellt·cU.e leraprOble~~&.tik 

H.f'18.DDS 4.ara Die Stelluiltt Ub4 Vereil:l$~ ·4es .scb&pferisohec 

liiDStlers iamerb.alb der Gel4psellscbaft:1 tie 4ann-wle4er 4en 

Zwiespalt von Iteben W1Cl .Kunst vemu:aaob.t ·Q4-mum l_ethetentu ad 

kcbahmtmp'trie'b tiihrt. ller ,llachab1mu.tp~eb., der cU .. e Oharakte:re UD 

Akt1vltitea des Scb:la.raffenlaadB prist ist aucb:Lm Bereich 

4er Kuast zu tin4en. Die epigoaale Kust w1r4 bier verlatlgt.. tlan 

v111 c1en al ten t1e1stern nacbahmen Ull4 dadurch sehnte man aich 

aach 4em 'greBen • Leben" ueb 4em :mmsollhaften1 ecb6.aen leben, 

&as ihnen doch Dicht selingt. Im Sohlan.ftoD1an4 1st weder die 

Kunst llOch der Wert· lbrea Scb6ptera wichtig,. sondera wicht1s 

W1d etaunenewert ist, wie man 4uroh 4ie EllllSt (Besonders ale 

Dramati1ter,_ l~upieluq UD4 A.ndeut,uas aut eine grundeiitslich 
0 



th-e-atralisebe Gesellschatt), Eintri.tt ill diese Ges~).lschaft 
· erklart 

bekommt. It6pf redet \'Om n:seruf" 4es Oramatikers ua4' Alldreas .. 
zynisch die gesellscbatt11cbea Zwecke d!.eses Berurst »as 

!heater hat zweltellos aucll eine literarieche Seite, aber tie 

.psellige 1st wicbtiger •••• Bier ltollmt ee vor allea aut die 

gesel1sehaftli.chen Verbindungen aa! (Im s. s.364) Aa4reae silt 

alB Dramat1kell', o'b'Wobl er fast o.ichts gescbrleben hat, lediglich 
.,. 

e1Jli&e scblecht Gedichte in der G·lumpaebn•r Ze·itulls. Es ist 

aber a.uch, gal" nicht I\Oti(h er scbrieb ale was, aber Draaatiker 
• ist er 4och. (Im :S., s. 41). 

. . 
In dea 106tttnnea' wird 4iesez- nerneakl'eis vestarkt 

weiterge.tfihrt. In dlesea Roaan schvebt es von ltW'18tentbad.aamus 

Ulld Sinnen.rausch. MaD sah in c.U.eeea Werk e1ne Be ~&hung des 

rauschhatten p-oBen Lebens • Orgien• Imorelisaus. · Dle l>ewBte 

un4 pwollte SebstabschlieBuag una. lsolierung des lstheten wir4 

als Ausd.wck eineJ!l extremea Gese11scbattsablebnung aDd Anti• 

biii-SeJ:'llchkei t u.erke.Dilt (41e Bereosia). Das Feebleiben von der 

Realitat ·b114et die Basis 4er k.UDstlerlscben Arbeit 1a Roman. 

Docb dart· man Die auBer Acht lassen, daB .Ueser Roman d.er 

erste l&gernde Versuoh ».Harms war, aeinen .lstbetentrum cu 

iiberwinden-. .Du.rcb tie liegieruns seiner Fisuren laSt sicb diese 

Position des Autoi'S erklaren. 

Die.lsthetea \ltl4 Artisten 1m Bomen sind gegenilber der 

:liederlase ibrer Nati.irlichlteit du,rcb Intellekt ohzuaiiehtis. Die 

Ohaaehtverui'sacb:t die Fbantas:i.e~ von &raft und Scbonheit .,,_ ibretl 



Werken uncl 1m Leben. Der Begrift des tc6Dst1erkom641aaten, der 

von Nietzsche ti.beraonunen wir4, weist aut die Unculillglichkeiten 

der Kiiutlerfipren. ":Ss 1st 4er besliiokenae Wahn der groBen 

Scbauepieler (bzw.. aucb des aodernen Henschen) t daB es 4ea 

historischec Personen, welche si.e darstellen, wirklicb so 

zumute geweaen sei, wie ihnen bei de=" Da.rstelluq, aber si• 

irren sich stark dari:cu 1hre JlQCh~de u4 erratende ltra1't •••• 

dringt nur gerade tiet genus ein, um Gebarclen, ~one und Blicke ua4 

uberbaupt d.as Au.Bn-liche eu erkliirenl('\.~••1t Verpssea wir doch 

Die, sobal.4e derartige Atmta:Bugen 1aut wer4~, aaa der 

Sche.usp.ieler eben e1JUt4ealer A!te 1st uad so sebr A.tte • da.B er an 

4ae •wesen.• ud dae 'Wesentliche' ~ nic.ht su glauben vermaga 

Alles viri lbm Spiel., fon Gebar4e1 Biihne ltulisse wad Fubl1kua:·30 

Der Oberflich11chkeit wird ~tehr Wert seschenkt, eiiafach weil 

diese ~iguren nicht 4ie 'Ursacben UDd Be41Dguagea• 4ea gro8en 

Leben haben. Die Cbaraltterlos.igkei.t tm4 Bchwiche versteoken 

eie hinter einer rausobhatteD Maskend$.31 

Die Kunstlertiguren 1a Bomaa eia T7Pea dieeer negat1ven Artc 

Conti, Balm, Guignol. Morteil 1 der uamenscbliche Dillotant, 

de111 das Leben ein F..'x.perimentierfe14 ut, .- -- - ~ eraiihlt eiae 
.. . - . Anekdote, wie eln geborenen Li.terat «as .Leben beban4elt (.Gl-~r-~66)(" . 

• 
l>abei geht es ua eine tl"Uher Geliebte, Ue ala s.le bemer:tte, daB 

er ibrer ilberdrtisaig wurde, den Aat.rag einea wohltaben4eD 

BUrgers aooahm. Moeteil kompromittierte dieses Hi4chen ud die 

Verlobung wurde autgeb.oben. •Beachteo Sie, bitte, 4a8 JISlr alchts 

daran. lag, ob sie damals 4~n. woblhabenden. .BUrger nahm oder nich.t ,

:lch babe <len .A.uftritt einzig herbe.tgefiihrt, um seine WirkUDg aut 

eille feierli<Jh.e ~raugesellschatt au studieren. Icb braucht 4as 



fiir· aeine literarischen Arbeiten• aua 4er 4ann 4och D.icllts 

geworden ist." (G.s .• 36a '-Die Slr.m.• ad. Zwe~klosigkeit 4leser 

B:uut ist 1n tliesem sats enthalten. DaB dlese lsth'eten aa 
Ki.instler typisch .fUr ihre Zeit s1ad1 wir4 1m Roman augegeben, vie 

ll11Cht daB sie UD.t&r 4ea £intlu.8 des Uberme:DSch-Besriffs 

Nietzschee stehen. 

Die Got'liinnen galt als • Dotument des· BeDSbsiancismus • , 

dabel geht H.Mann von der zu der Zeit populiren Begritt uad Mode 

der Ja.brhundertwende aus .• ' 2 Diesee f.bema hat er scbon ia 

'SeblaraffeDlud1 erwaimt• Die Renas-..aee wirtl ZWI Ideal der 

Verfallsgesellscbaft. h einer zeitkri.tischen Reaz4'111on he18t 

es: "Der Roman zieht sich 4as Faslt derr ganzen modernen dekadenten 

Benaes1acesesinnuns mit all lhren t,-pisellen Eiseasch.atten. w:ui 

8a8losigkeiten, er zieht daS Fazlt des istbetizistischea 

Reaassensismwu • Bier also war alles • Wotl&ch man sich sehllte 

zu. d.ieser Zeits Sch6Dheit, l1acht, trbermeDSchentWD u4 Su8igke.it 

_ der Erde, Glut der Sinne, Uppigltelt, Reichtua, Pallste a4 
' Throne, Gebirge und Meer, W114heit Pracht und abenteuerliches 

Leben, Le14enschaft, v·erw6stung und ven!':ttheit, a11es- nur Dichta 

von Seele UXl.d nichta voa Giite,i~ar kein Ethos 1n 41eser Welt. • 

Das Renaes .. :.ncem.otiv geh6rt be1 H.Na.n.n n dem B11411aterial des 

Eom6diantenthemas zur Entlarvung •enschlicher Boblheit. Die . ' . Henschen, die sich diesem Ideal der fe~onlichkeit! ua4 dee 

'tlbermenschen• h:i.D.geben, leben .rrei ·und herrlicb, genieBea 4as 

'lch' und die Welt unci blei.ben. ihren 1-"d.tmenschen gegenuber lcalt 

und gleichg{ilt1g •. 

'' 

1m Roman entdeckt der groBen Damenmaler Jakobus Balm seiae 

eigene Genre, er nermte ee die *h,.aterisch. Renass.ince• (G.s. 343). 



~ ftoderne lrml.1ohkei ten und Perversi tiiten verk.le14e und schminke 

icb mit Uberlegener Geschiclllicbkeit1 4al sie aa dem vollen 

Me»&cheatum des gol4enea Ze1talters teil zu haben scbeinen •• 

Ihr Eland erregt ke1nen W14erwillea• soDdern ltiteel., llae ist 

meine Kur:ast•••• Dle vertiihriecbea KrarJ.kbatt1gltelten waren senau 

das, as ich zu machen hatte. lfiitte 1ch si.e sout machea kouent 

Wir ldSnnen Ide glauben, etvae anderea eu kormen ala das wae wir 

machen ••• Wir sind heute alle aut 4aS Kranke angeviesen. Wo 1uer 

eia Ver.fall rochelt• da a.D.tworten 'iiflt fJas, ist u:nser Beruf•••• 
" " "' . W1r baben eiae ffiidiglte1t 1m llut. ('@•i>-543) Er kann dea Gro8en 

. . 
pchabme:a, sch6pferisoh 1st er selbst :nicbt. Seine Kwast pa8' 

sich weder der Zeit aocb d.er Gesellscbaft ,an und ist eine dekadent~ 

Xuast. Sie erklirt die Entartuns Ueser Gesellachaft. Jakobus 
und 

Balm erketmt d1e timBenscbllchkeit ;Ge.tOhlslosigk:el t der 

lsthetiscben Kunst. 'lch liebe ••• nur dort, wo ich wenis sehe• 

und wo es tiir mich keine Kunst glbt., Heine Kunst will ich etark, 

streng uapers8nlich von meinen Gefiiblen unabhiagig ••• ~ entwicklen~ 

(G.s. 284) ln dieser trennung wa Kunst UD4. Leben liegt 41e 

Xernproblematik des lstbetiz1smus. !Jein Unsch6pfertum zu 

verkleiden verwendet er die Mittel 4er Illusion, XUDstlichkeit, 

Bachahmu.ng, Mimiltr7 u.nd Sel'bstbetng. Jakobus rettet sich vor 

der Kunst. indem e:tt sich davon abwendet un4 auts Laad seht, 

eirle 'wundervoll e;eistlose• heiratet Wld e:LD. •gesUDdes' Leben 

fiihrt. ( G.S.672 ) Aaderen gelillgt ea nicht,. Jean Guip.ol vlse.gt 

vor ctem Leben ud t6tet sicb in dem fioment 1 in dem er 41e 

Herzocin '-ihne Literatur• liebt. Die' gro.Se Properz1a Conti mit 

~b:'er selbstserstCSriscben Besessenbett geht an ibrer Leideascbatt' 



.;.;;~ ·eiaen Dllettanten (Mortoeil) supuaae. Billo mit se.1aer 

Senheucht aacb •_oeschichtenerleben' (G,.a. :379) ist ·ein 

Vertreter 4ieser Gesellsohatt, F.r bekez:m.t in eiaem. Augenbliok 

der Selbstbesiuus: 0 W1r siad alle lleruateraeltommen, blasiert 

., ..,... 

UDct dekadentt aus zweiter Jlaa4 1st -alles .••• :(G.BJ;46 ) ~Der 

Dekadens BeS~"ift hiqt ait de.r gaceen hoblemat1k des J.sthetentums 
• suse.mmea. Dekadenz wircl als Xouequene des Asthetiaismus sesehe1u 

Flucht a.us 4er Beall tit in ph&.llt·aetieche t.r.raUIIWelten; Negieruas aer 

gesel.lscbattlioaen iu.nktiea 4•r Ut•atu; as Bevorausen 

becteuttmssloeer Stott.e und fheme~t mt4 4aher 4ae Versluen in 

hohle~ Asthetislsmus 1::tla SiDA,e eiues nstraktea. Sch6nbeits14eals.•3A 

Be1 del$ Schvacben uad.. lsthetea waa4&1t slch 4ae Sebnen aach 4ea 

po8en Leben in B)sterie una Perversttit. Burch seine ltiiDstler

Figuren eS'kenat 4er Dlchter 41e'Wwaellosigkeit reinen 

!sthetentums.•'' 

4. Die Vedlrwlg des Zndlvidurec Bolles LebeasgetUhl 

Die 'G6ttlnaeD' ist Dicht fl'Ul' eia.e ~i tik 4er a~ thetis eben 

Werte des Gro81riirs;ertume uncl 41e etbisch- eoralische Ablebaung 

der Gesellscht!lf't,,- sondern eiae Ph&Atuie, ein Rrchell, deesen Basis 

die Verehl'1mg des 'Xndivi4Uilid.eals• bi14et. tJber 150 Pisuren 

nehlDeD an 4iesea Reman te11, docb Ue ebailse ernst zunehllende F1gur 

ist 41e der aristokratischen H.eraoGJ.n1 41e ibre In41vi4ualit;iit 

be.baupten rill. "Sie 1st beaerk.enswe:rte.r 'Weise ein Hensch· UD4. 

wircl ernst geeametu Ue aeistea i.ibrlgen Fipren etnd luatige 

· Tlere Vie la • Schlarattenlan4.. •• 36 Dies& l'tbcb.entr~log1e erhebt 



.B.:ttal:m ube:r seine Gesellscbaft una. bringt ihri in tie JVthiscbe 

Welt der 4rei G6ttiuezu Diane, Mla-erva U1ld Venus. '"Im ersten 

fell S].iiht (Violute) eie vor Frelheitsoeben, 1JD cwelten vor 

K'WiSt.eaptia4en., ia drittec vor BJMm.St,. ••• wenn al'les gel.bgt, 1f1r4 

4er 1. Teil exotiscb bunt t der 2te ltunsttruDken, der 3th obsln 

u.n4 bltteJ:"." 37 

Die Henosta erwucbs in eiaem Scblo& am erf\Ul4enea Ort am 

lti. ttelmeer. 1br Vater well te • dem Kiod eiae m8glteb.st bohe 
It . 

Achtw:lg von 4er •lsnen .Person (G.S,.14 ) beibriagen uad es e;elaag 

ibm• "Es kam 1hr nt.emals de~ . Gedanket daB au.Ber ibr etwas 

Nermem.nrertes vorhan4ea sein koD.De._ (G.s,. 14). 1r1· dea •Gatt1uen• 

Di~t der Astbetiaismus B.Manas die rom 4er Ubenteigel"\Ulg 

individualistischer Le'beDSgetutJle. Dieses Werlt dart man keineswegs 

als die Enttaltwlg: der- Hau.pttigur Viole.tlte von Ass7 1n 

traditioD~..Allea 8ilduossromanst11 beuachten. V.ielaehr .1st es eine 

Er.tabrunS des 1 lcbs•l8 FUr Violante ef.Dd alle Erf~gen -
die po1itischen. die kiiMtlerischea UD4 41e erttiscbe.n aa, ua 

lbren Leben • as maa.7 pulsatioDS as possible • au ge'ben und • (to) 

si 't'e the hi pest quall t)' to our ll017leats as the7 pass. • 39 

Violate lebt nur fii.z- die ausenblicklkhe Eaptind\Ulfh tUr du 

hohe \ Lebell$.gettibl. • Die ctrei Sta4ien UD4 Aspekte ibres Lebeaa 

repraseat1e~ 4urch die 4rei G8ttinaen sind ale Ertahrungspbasen. 

die e:Le ohne Reue ua« Pesaimismus 4Uohlebt. J'i.ir Violaate let 

alles 'Spiel ewa Zweck ei·ner achtinen Geate und eiaes starken 

Schauers, ••• Me eum letzen Atemns wir4 ale bereit bleiben 

Neues au erprobe+och aus dem ·'l'od · wtr4 ste Vergntigen maohen, 

eine Szene 1 eiD Spielt • (G • .s. 6Q~e) Das Leben 4er J.etbetin 



Violaate von Assy ist eia •ttuastwerk' Wld. sie • Slaubt DU 

an frauae• (G.s .• 16). Dies entsprioht d~JI. ltaltuag B.Mauas • der 

auob Zutlucht 14 euea frawa geaommen. hat. Dieser • frauar• 1st 
' 

e.ia bewdt verwendetes euphorisches Hi ttel gegeD 4as Bao.ale 

·UD4 Ntitslicbe der biirgerlichen Gesellsebaft •. Aus ~einezo Welt 

n•eht H.Mann in tie Litei'atur. "VOft 4er BUrgerwelt kau mu 

sich. aur in der Literatur e,.-:boien·" sobr1eb er 1900 · • 40 

Dreimal braucht die llerzogin eine aeue • A.-~< des Lebeas • 

(G.;S• 424) als .Diane, Minerva tmd Vetm.&. Ia 4em zweiten i1e11 
.. ' 

des Roaaus tr~tt die Berzogin als :BeschfltzeriD. det: Kunst auf. 

Piir Violan'te bedeutet <lie luast aber keltle sch6pterisohe fiitigkeit 

UDd die KUDSt, die 1a Minerva gefoJ:'den., wiri, .ist . episoneDhatt. 

Ale Pallas trag t eie aiemals , "wt.e es in l:readen aeelen au.ss1eht a 

lcb ~iirchte au sehr die unsaubei'Gn Aotwol'ten• Viel lieber 

bepti.ge ich mtcb mt:t Verklei4ung~ Obe~tlache, Spiel UJ14 lasee 

. ihre Sob5Dbei t ael ten, . tie ei».e geeohlcltt(l} BUlle angel est 
I . , 

haben• (G.s• 265) DaG verschWeD4eri$cbe Leben, dae die llersogin 
' . . 

slch erwilaso}?-t, .ge11b6t ibr eine Zei~laDg 4urch die Rolleaspiel; 

durcb Masken. Gegen 41e 'Langeweil.e• und 41e Bonierheit des 

btirgerlichen Lebeu und _S7ste•• stell1: Violante ihr eigenes 

Lebeukunstwerk. Parallel su de~ Realebene, schaftt die 

lferzogin si~b ei~e _aweite Phaatas1eebene, wodurch sie derm ibre 

8ub~ektivitit behaupten kann. Nur in der Figur der Berzog1n 

wird das Verlangen ucb dem rauschbaften Leben, nacb d.er 

Enttaltuag der lndiv14ualitit nicht negat1v emptun4en, 



. " 

aach dem .ReD.fised.llca- Leben. Daau i.Bt aber au die .leraogin 

geeignet, a.ean vor aen l:oJlSequeaeea dteses Lebens ve.raageD alle 
.. 

andere. tJm Uese Lebensha.l tung 'bessar .eu vesastehea., karm man 

eiae aemerlamg lietseches beranziebea. *ftaa erkenat 4ie tiber

'lepnbeit •••• us BeD&ils6.ncemenscbea Slit aber mall. m8ehte ibn 

ohne Ursaehea unc1 Betinguagen haben." 41 Die Artilsten UD4 

.lstheten B.;Hann ertrage.n die Wirklichkeit nicbt, soluse es 

Phantasie bi.eibt. sebnen sie aicb denach~ "Der .Benaissancist 

setat etch ••• tUr Seh6Dheit .und Leben eirl, aber fur eln Leben 

ohne Verftllchtug gegea e:i.n Ideal, .obae Zucht, ohne Piihipeit 

eiaer Aeuen Gestaltung cles Dasei.rlS, die Dauero hi!tte. 42 

.5. Gesellscbaf'tspessials~tus. 

Der .lsthetielamus 4er 'G8ttl1lt'len• und. der "AuBense1tertua" 

B.Piar.D ln diesen Jahren entsprlngt einem Gesellscbatts

pessillismus. Im ttSchlaraftenlan4" gab • laerhin einen Versuch, 

sich mit der deutschen B,eal1 tilt auseiJJ.anderzusetzen. Da R.Mazm 

keine rettenede Alteraative n der hallicb emptua.enen bUrgerlichen 

RealS.tit faad, schel4et der Autor e.us uad pht in eine Fhantasie

Welt iiber. •fJle mltlebenden Burge» tindet e,- lbgst ohne Reim, 

ibr Groteskes klaslich. E~ braucht wilde Ab8on4erlichkeiteo 9 eine 

Welt der Ungeheuer und Gifte •••• u 
4-' H.~~ann Dimat Zutlucht aus 

4er biirgerlichen Real :I. tit in clem Be.na~~uce-Begrift, in Bietascbe, 

in cler .Antike. Der eskapistiecb:e Gestus ist bei a·.I'Jallll in 41eaen 



Jahren D.icht zu verke~mea. 44 Doch !est aber darin Dicht e:lae 

blo8e Affirmation d.es Jisthetizismus eu rinden, denn nur 4urch 

die Zutlucht in 4s ttlsthetizismus" koill\te B.l1aml slch von 

der biirgerlicben R-ealitit abscbl:leaea. Glelchzeitig wird auch 

<lie praktiscbe UndurchfUbrbarkeit des 1stb.etestums durcb. 4as 

Scheitern der-Figuren dargestellt. R.8'a.JuL tindet-weder ill der 

R.ealitat eine Alternative, noch tat ·e£ne Rettwlg uad e.in Auswes 

~eaaeits der Realitat zu suchea. Ein ,absolut sosio- politiacber 

un<l. ltUlturelleza Pesimissmus 4ringt .il'l1 Roman durch. 

• Die Gattinnen• 1st ke:l.n positives Bekenatld.e sum lsthetentua. 

Das 'lositive lag in der 'lehauptung. des lndiV14ualiin~us 4er 

Herzosir.&• DaB die Lebenaform, d1e 1m Roman gescbiidert wud, nicbt 

las l4eale 1st, gibt n.nann S:elber ev. •. 'Das U.nbefrie4igeade des 

RomaDSt • 4a8 dle groBe heidaiscb.e Slnnlichkeit1 die darin geteiert 

w1r4• ••• • bier gar Dicht 4as Ideale 1st. 1 45 Wobl erkeut der 

Autor, daB der lstbetizisns von AlltfUl.S an zum Sch.eitern bediog't 

ist und daher muBte man diesen Roman a1s Versuch H."anns Yerstehen 

aus seiner isthetisch bestiml'lteD.t pessimistischen Weltaaschauag 

}lerauszukommen. Das BevuBtsein, .daf! er keille Alternative in 

einem romaatiseben, sch6nen v1eltb114 ~talten koDDte, halt 

H.11aun aus tieser Phase in die Diiehste;~ gesel1scbattskr1t1sche 

Phase hinein. B.tlaml hatte sieh etne artisti&cbe Utople vor

gestellt. welche nieht exietieren kormte. Seine Enttiiuscbung di(Uber 

tubrte ibn dazu tie Gestaltuns einer esoterisehe KUDSt autsuheben. 

\lm aus d.iesem lsthetizismus in die wix'klicble Welt zu plangent 

.llUSte sich 4er Dichter Dicht nur von ·dam Jsth~ieismus, sonderll 

auch von det bUrgerlichen Realitit in dlesea Jahrea (1900-1904) 

terDI'uk.lten. 'Die Unpersonlichkeit wu ibll personl1ch.sces 



t41t 

Be46.rtnis • • 46 Nur 4adurob gelingt er 1904 au. ei·n.em ob3ekt1vereD 
; 

l311d der Gesellschatt uad daher koimt er auob par•doxerweise 

als Betei11ste und ltritiker e1ae WlrltuDs in der Gesellschaft . 
. . . . . ~ 

haben. In aeirlem fast emot1onellen,. t~:asthetischea unci moraliscben 

b.B gegen die Geldgesellschatt tritt ein 'O!cschwuog eln. Ab 1904 

sohliist sicb eine "praktische" Wut 1a 4e:r Essa7istlk ua4 in den 

Romanen H.MaDns ate4er t die Aktivitat gegen 4as wilhelmiuiscbe 

Deutschlaa4 fordert ud. eneu.gt. Zugle1ch erm6g11cht sie aucb 

dadurch eine Boftnung aafeine beseere .Zukunft. 

Der negative Protest dieser Romane·t:ragt.auch eur gauell 

Wirkungs1os.igkeit B.Manas in diesen labren bei. AuBerdem 

varmint an in d.iesen Romanen das aensehliche Element. Di~ 

zwisch.enmeaschlichen Beziehungen sind durch e1ne GetUblelosiglte!t 

gepriigt. Die Darstelluq 4er Geftihl.sloeistteit 4er rlenschen dieser 

,Geselle.cbatt 1st B.Mau durch seine geltQDselte Schre1bwe1se 

geluagen, dle nicht realitiitst:t"eu bleiben konnte. Die feohliik: 4er 

Dialogform,, wobe1 kelne E1mrl.schung dUroh ltommentare elngelassen 

wird, erweckt d .. en Eindruck ei8er .BG.hne.nauftfihrung •. Die Pigurea 

kommen einem wie Narioaetten vor; ubertrteben, getublelos un4 

kalt. Die •n.111.* Atmoepbite in den Romtulen ist ·B.&Da 4urch 

besttmmte lUDetgr.ifte aogl.ich gewesea• EJ:atens sibt ea keio.e 

Enttalt\uig der Fabel im trad1tionel1en SltJ.D.et autatt 4essen wer4ell 

ltUD.stlicb g.eataltente Szenen a.uteinandergereibt, die aber hiutis 

· einander ntcht{rolgen. ~ie. Bildzi tate 1m Roun ( • Die Gottinnen' ) 

. dienen zur Enttremdung. Dabei benu.t.a H • .ftanll Bilder a\18 der Mo4erne 



w:Le auob aus der Aatike ud der GbeJSSAS va realen Bt.lcl sur 

Allegorie uD.cl ttetapher erweckt aet~eus cle8 .Lesers .keine feilnahme.4 

Po»mec 4er Satire verweadet n.Bann m.eloterhatt wa den E1D4ru.ck 

.eJ..aes tbeatralische:e krer.ake:n Ve:t-tallesesel1schaft au erweckea. ses.a 
Ver1e1er A-A.Laageu scbrieb B.Maaul 1900: ttHaben eie 4en. Boden 4er 

Wahl'Scbeinllchkeit )liiufig mit Auloht verlassen, um burlesk cu 

wer4ea?48 u. HaJms Bomaae geb8ren :. Dioht 1D 4er Reihe 4er 

traditi.ormeleu. Romaatormen. -Sie b114en eiaen.aeuen 'Artt7Pus•. 

•statt ale iiblicbes Durcheinend•r VOl\ Abeateuer una.· Wissensbele

erhebt f.d.cb au 4ae ~tomanges~ au 4ea eigeaeo., · bildreichen 

Jichol ins. t3poate.n-Wirkli.che und .Da&eiGShatte. ·••·• Seine (dea 

Verte.asers) aaordrlende lenatnie um 4f.• -'ewe111gen Scbaupliltae • 

seine Ciberlegead Eln&1cht in die agi.erenclea Oharakt•re, ••• c1.1ese 

. ganse 1 tm al ten Beman ruditnentlir it:lmer flbli.g bleibende Wid. eo 
• 

411ettantiacb bemerklich Regiert~ wlrd eingesaugt ua4 

autge~cbluckt in ein na~teDloses ua4 •i.J.lgeacl geottenbartes 

episohes Sicb.Selber4arstellea." 49 

la dieaen Jahren batte fl. Haca eta sehr goriDges Lesepublikum • 
.. 

Zu dieaer Zeit widerspr~ebt setae tfberle'lgenbeit als Xtinetler 

seiner Entiuschu.Ds iibe~ seine Wirkungslosigk·eit, de1U1 er sobrieb ......: 

n.icht DV der Jrorm na.ch, soadem eueh l!lhaltliob t\ir eine 

Eli tepublikua. Aa4.erereeita verl81lgte es.- als 8chr11~steller 

uerkenaung von der ganeen Oesellsohe.tt. Y. Markus Bueboer aeint• 

1912& 'E.Hau schreibt, als vUrea sar keine Leser vorhazulen• .50 

Dieseu Vortiurt akae·ptieret-J B.rtann ud spiiter ochrieb ert •tcb 

babe 4ie ersten fUnttieh:a Jahre me~.n& Jlcme~e u~ater einer atill•A 

Zu.sti&nm.tDgt· etwas lauteren Ablehnung von neitnumea4 Peraonen 



- ''51 geschrieben.. 81& waren . darnals soeia1 ubrauchba~. · Seine 

Boma».e waren •sozial unbrauchbar' t we.il sie eretena tie ganse 

e~istierende biirgerlicbe Geaellschaft ablelmten uad zweitene 

weil ~ie eio.en individualistischen es(!tel"ischen Stan4pullkt 

vertraten. 
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;;11 ttberwindung des ls thet1z1smus 

llie se1tgenoss1&chea gesellsct:wftlichen uad po11t1achea 

ZptiD.4e swingten H.ftann aus der Wirkllcbk•lt zu tliehen u.nd 

sich dem lstbeti~temus zuzuwendea. Aber etas UDzeitgemB.Be dee 

romantiachen Tr&UJbS ln ei.ner spatbGrg&rl:lehen Welt stellt 

H.Mas mit 4en t,Gattinnen• teat Ui'l4 .to. dem. aiehsteD Bomaa 

eersto»t er en,.ltig cti.ese mrawawel:' 4eke.4enter MeAscben. D1e 

Jriprett (!fi.J"ger- \1.114 ltUnstlerfi~ll.) 'bls ttetst waren rd.cbt 

mar .negative Prototne~t des •ll04emea• tl$DSchen, eonclem waren auch 

Trager der Gesellsehattsnucht B.lta~m&• Dle Flucbt au cler 

Wi,..klichkeS. t iu llbcheahafte • ia 4ie itomantik war von Begia 

sum Scheitern 'bestimmt. Ia •.Der Jatpi aacb·Liebe• kommt e.s au 

einer krassea SchU4erung der Re&lltit ad. M.e Stellung a.er 

lstheten und Anist.eo in dieser Wlrklicbkeit. E1ne Plu.cb:t iDs 

t1fit'chenhatte wir<l .nicht erlaubt. Afthaad. twe1 Zentraltiguren, Claude 

und Ute erldirt B.Hau aeiae Distanaiewag vom Jsthet1zismus 

durcb die tiegie1"fmC der astbetlsehea X4ea1e Utes u.n4 Claudes. 

Die deutsche Realita't wira weituhin flla h88licb u.D.d negativ 

emptun4en1 aber LftaDn entzieht sieh ·ClieseS" lieU tit. Aa Beispiel 

Flaubcrts (1905) f;u:kennt er die Auswesslos1ke1t und iDer 

tietere VereiDSetiUDS Wl4 Isolation eines lstheteDS. Deswegen 

Yei'Sucht er scboa 1903 aus seiner foi'Ci.erten Isolation 

zurU.ckzutebre~ ClaUde erlteut dlese Isolation in '»er Jagd 

aacb Liebe': "Wir sincl &chauerlich a11e1nt uberwiiltigen4 allein" 

(JL s. 127)~ Obwohl auch hier keiae Alternative~ 4er.deka4enten 

Gesellacbatt aucb aageboten vird, galt •Die Jagd naob Liebe• · 



als Dokuaeat ~!~arms Oberwin4uag Ul\4 J)lsta.ne1eWD.B Yom 

iathetischen Lebeubegritf. 

In 'Der Jagd aaeh .Liebe • macht B.Matm. das In41v:l4uas14eal 

der •a6ttirmea• 'Baurott•. 1910 sohrieb H.Mau$ daB er iA 

seiner • Jagd u.ch Liebe • *'4as in41~4ua1it!rt1sohe I4eal 4er 

Jterzosin •on Ass7 Bankrott~ gemaoht batte.1 Sel'bst mit ibren 

Unsittllchkeiten ud Orgien war 4le Flgur der Herso81n 

keio~swegs als e~ negative Plgur au betracbteza. DaseseD. 1st 

Ute Eacle eine iuaerst negative ligw:1 ate ld~ wenig SJmpatbie 

gescbil.dert.wircl~ Die RerzogiD vel'itipert 4aS •scboae Leben•; 
' ' 

Ute, obWf?bl ste aeint, dieee GrUb a babeDt trigt ate in 

sich nicbt~ Sle. ateckt aich hinter eicet:t Jila$ke der Selbstsicherheit 

eiaer groBea KGDstlerin. »as- lft41V:i4ums~4ea1 wurde in der 
' 

Pigur 4er .lathetia Violante verltipe.:rrt, die aa4eren lstheten 

wareo alle • lustige TS.eJ!'e ••. Diese Wlc1ebprlich11cbke1 t erk15.rt 

sich (Verehrtmg des Ia41vi4ums- A'blebtPmg. der lethe ten), ala 

. maD. einstebt, aas· BI!Hau s:l.ch su 41eser Zeit mit 4er Eattal.tug 

4es sub~ekti•••• Jd.instleriseben Icbs befaBt war. ftaD WU1.'4e auch 

me1aea.,, <laS B.ftann nicbt 4as • IA4iv1~4ea1 • Bankrot1: macht • 
' ' 

soatlern 4as Ideal des iisthet~schen ~U'Y1.4ums.. Deaa dae Ideal 

des Indiv14ums wlr4 in den to~genden Jabren weiter zu e1nem 

Ideal 4es Yerantwort~agsvo~len It.ldivitbam ( • Ge~st und Tat • ) 
' ' 

entwickelt •. Das istb:ettsche In4ivlda wiri 'in ·aen spiter~il 

theorettschen Aueeinandersetzugen Jt~~rm •••• iakao ·at t diesel:' 
' '. . 

' -
~blematik zu e1nem lntellektuellen 1?\ihrer.uu Erzlehe~ 

seines Volts. 
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1. Die bJ.tlk einer Verfellssesellsebat't. 

•.nte Jagd naoh Liebe' 1st et.a Hiia.ohener Gesenetuok mum 

Berliner 'Schlarattenland'. "Hr tenere '!:age llebme ich mir wS.eder 

. eiaen Millioairsroman in Aussi.ch.t t ttiimllob. den Roman 4er awei:t;eo 

Generation. clereJ~, die • s durcbbriD.Ben. • 2 

Zur Zeit der Erscheinung war die ~ee.eptioD tee Romans eher 

negativ ~ Einig& sahen darin 'blo.8 ehe Sch114enq 4es ·• Bordells • 

(soregel)~' lliese Heinung scbeint ab.elt ev. eztrem au. sein. Das 

J'liinchener iro.8biirg•nua der Jahrhundertwende ml t iuer 

'lsthetischea Gescbmackslosigkeltea• bU4et dea 11ntergnm4 4ea 

Romaas~ Im IU.ttel.p'Wlkt des RomaDS stehe.a Olaude KuteJ'l8 \Ul4 

Ute End.e mit lbrer asthetiaienndea1 4eka4enten Lebensbal tung. 

Die Schilderuns elner Gesellschatt1 "• man den Sirm des LebeDa 

Aioht ae~ beEWeift, w1r4 bePeclct •. Claude erkennt 4ae Negative 

seines Lebeast «Ich bia 4a8 EDdersebuie generationelanger 

bQrgerlicher Alastrenpagen, gerielltet au Woblbabellbe1 t t Geta)lr... 

losigkeit:,, Freiheit von Illueio;a; auf .etn gans ge.Utruhiges 

gl.attes Daseia. .. ~· lei llh- (1St) 4e4e Jewegaq au Ende; ich gl.aube 
. ' . 

an Dichts, hotte Dichts.: •• ·kein Vaterlaaa. keine ~aallie, ke1Jle 

Freu4scbatt." (JJI a. 440) .•.. lJas Bewuatset.c 4er Dekadenz 1st 
\ ' . . . 

vor allem ein se•chichtlicbee Bew8tse1:n- die VerpllfJenheit'wird 

aus 4er Sicht der Gegenwa.rt betrachtet und cU.e leteere ale · 

Ergebais eines Taclitions'Yerlusts verurte:llt~ 

In dieser Periodeist. der Eiatlu.B Flauberte Dicb.t su 

verkennen. In den ErlebDisphasea. Claudes aieht man den Eintlu& 
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der •Educ-ation Seatbent~e·. Auch hlstoascb eiebt sicb H.!faml 

iD einer· iilu41eluua. Situation wle P'lau'bert (Flauberta lapoleon III; 

a.naaru ·wilhelm II: Wilhelmirdache :»outschl.aad). •was mir 4ae 

Berz bricbt, tat er$tena Ue tierioc~ Wil4belt 4er Meuchhel.t; 

weltene cU.e Obeneuguag, daB vir 1a et.ne etuapst.eige ba 

treten. Plan w:l.r4. utilitu1sch, ml11tiiri.sch •••• setal •• 1l:l 
sei.cea l?ortriit eiae:r iibezolebtea b~~11cbea Welt ses•altet 

B.Haml .aur aepttve Fipren. Die Auswego auo Ueeem Leben e1a4 

aueb aeptiver, Artc la !orruptioa1 iD Esotiamus a4 Oppo:r1ND1amus, 

Das • sesuade' Leben, was H~ffe~m e.lgeaf:llch in 4iesen Jabrea 

eucht 1U14 in der ed.st1e~e1'14en Geselleobatt .aioht tiuet, bat 

ke1nen Plata bier. Claude iet der ~iseatat Uaes Gros

bUrprtUIIS, 4ae seine al tea I4ea1e autsege'ben hat UD4 :i.D eiuer 

leleb.tei!m1gen ExS.steut Wein, Weibe:r, Ge14 ergeht. E.r tiibrt 

tiberall bill; erlebt A'be:o.teure ud Uebealttare. aber et.gentl1ch 

iat elD Leben ein atatisohea Dab!Bvesiatieren. lnsotern ale 

es sicberlioh die Abslebt 4es fexts S.St, die Utatik und tto
taus11obke1t 4es Gro81urgertuu zu krltisteren, bam :mu. 

4en Ertolg dee Romaaa nicbt leugnea. 

Wir folpn in 41e,sem dri.ttea liomall aus cU.eser Periode de.r 

Lebeubabll des reichen Hchwiicbli.os Clau4e Martens von clea 

Moment ala er 4as puce Veftllisen seiae&Vatero erbt, bie er 

geistic tmd pllpinch 4u.roh se1Re 'laid ucli Liebe• erschoptt, 

stt.rbt. Es tet die Geechiohte Glau4es von selnem uaerklirbaren 

Dli'dS nacb ·eine~ Liebe, welcbe er ill d~r Ftsur Ute Ba4es 



v'rkopert sleht. Erst im Gespracb.mit.4em z:ruisoheD Sp:l.e&el 

wird der Titel des Romans kler. Spie8e1 erltlirt Claudes 

.!.' 

"Es ~e.gt etwas :i.n diet dai du mit clelll gaazen :Bewu.8tseia. eiuee 

eodernen Menschen durchsaut uad veraohtet, aber es ~agt". (JL s.s;; 
Dieses •Etwas• 1st die Sel:Ja&ucht •oh 4em. •scbonen etarken Le'bea•, 

aas welt ea.tternt VO!l seiuem schwachea Selbst ist. Seine Jag4 

oder was sie sy.mbollsie~t, 4er trteb 4es fteaschen UD4 4er 

Drang nach dem exstatischen Lebea b1eibt un•rttillt. Andet!'eraeits 

ist es auch 4em Wuascht,.-au B.f.laJw.S in Uesen Jabren entsprechen4 

die Sebasuoht uoh menschlicher Wsl.'IM ua4 Liebe. S · Die Suche -. 
. nach einer Alernative zu seiaem Lebensatil fiihrt Claude eu einem 

aethetisiereaden und dekade:otea Lebeustil. Entiuscht stell t 

Claude sich: die Frage• "Die S•h8nheit der Sohwaoben, der 

_ hthetisismus der ginzlich trntauglichen, cter Autputz des 

. vero4eten Lebens, persSnlichl Zaha.Stockert lch wo11 t doob da8 

· llicht m1tmachGDt" (JL s. 158) Er wollte doch nicht den 

" lstheten UDcl. Nibi1isten gehoren, aber st.titl Bewu8tseia. des 

Verfalls 1st 4ennocb ~u starks er muBte eben mitmaehen. Er 

erkeno.ts "FUr ibm wtn:de es kein entscblose-.s, eintachea Gluck 

geben •••• ute UD4 seine lange antrucbtbare S$hesucht nach 

ihr hatteu ibD gesohwlicht, ibn tsu htheten gemacbt". (JL s. 157) 

· Claude sleht in seiaer J!reu~atin die Ve:J'k6rperung dt.eses • starken 

'LebeDS. ' DaB sie dleses 14eal pr mcht verk6rpert • 1gnor1ert e~r. 

Ute ~d der Hauptprotasonist Claude &ind m1t ihrer Fibigkeit·zua 

Selbstbetrug t1J)1ache iepi.Bentanten e:tner'Vertallsgeaellscbe.tt, 

wo alles aut Spiel und Obertlicht:t e.Uommt. Daher sind sie auch 



tJPiScbe Figuren t1.Maams , derm ee verachtet diese Gesellscha1't 

als grundsiitslich theat~aliscb. 

Aucb. Ute wird vom Verlaugea nach 4em starkeD Leben ge~agt, 

aber sie &ieht es ·&llei.D in d.er l.uut-. Nu.r·d.er Kttastler so 

meint sie, lebt wahrhatt, wibrend. 4er BUrger 4ald .. nvegitiert. DaB 

ihre ltUJ).St vom Leben v8111g getrecat; ist UD4 sie sogar Freude 

4aran eaptin4et, wenn l>ei. ·eiau AutttlbWag "keta Henscb eiD 

Wort begritten hat " (JL s. J48) 1 siad Hinweise aut ihre 

4ekadeate 1 uamenscbltcbe un4 talent1ose KUDBt. luns.t Ul1d Lebea 

ble1ben vone~uander getrenat. nicht nur fur Ute .. aoa4ern auch 

tur Kobmbold ·UD4 Pommerl, 41e 4ie anderen .lstheten und Vertreter 

tieser kranken Geeellscbatt sind .•. trte sche1tert als Schau.

spielerin ere tens weil sie taleatarm ist • aber sum anderen wegen 

ihrer falscben Auffassung von Kunat. lhr Schicksal 1st eil'l sehr 

gew8hnliches' t.as bittere Schiclteal der schonen ebrgeizigen 

und talentarm.en Schausp1eler1a. S!e uaternimmt sehr viel, u 

Kunstertolg su erreichen. Ute 1st bereit tUr den nErfolg (zu) 

.lUgen. stehlen. •• ~ (JL s. 10) Sie will sieh nur ale 1Uiutler1n 

ertullen UD4 ihre totale Gle1chgUltiskelt Claude gegenUber, 

ihre Kalte den Mitmenschen gegenUb~t ihr Egotismus b114ea 

zusammea die Negativitat <lieses Cbarakters. "Seit eie etch 

nicht gesehen haben. war er 1mmer sehasuchtiger geworden UD4 

sie immer kilter". (JN a. 14,). U'te- to1ez.-iert O.laude erstens 

aus Egotismus UDd awei.tens veil er f\ir 1h1-e verschiedenen 

Theateroauftahrungen Gel4 ausgibt. Hit Ironie scbildert B.Ham:a. 
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das JU.Bverhaltnie zwische.n dex• Realltit Utes uad ih:l'em 

ansprucbsvollen Verlangea. Trote ihres Versucba bleibt s1e 

etae schwacbe, obl:unichtige Figur, tie d.uch ihre scheil'lhatte 

Starke Claude t,.ranntsiert. Wegen aei~r Liebe u.n4 Sehnsucht 

zu t.hr vemag sie auch be~timmender EinfluB tiber ibn erreicht 

cu habea. Sie, dje tie Gegenfigur su Violante bi.ldet, verk6rpert 

am deutlicbBten 4ie S1Jlptome ·uact Eigei)8chaf'ten eittes dekadellt~a. 

·~dernen• Menschen. Die Themen. die der Scbilderuns einer 
' . 

Ver.fallsgesellscba1't t dienen$ und die mat1 schon in B.flanns 

trf.i*en llomenen gefunden bat • . Dilllicb 41e ThemeD. von ltiinstler

komodianten un4 dem Reaaissancemanschen1 erscheinen wie4er in 

• Der Jsgd nach Lie'lle' • Das Thema dee Kiinstlerkom64ianten 4ient 

wieder ele bewegende Macht. 41e Scbwaebe·der Figuren zu 

eutlarven und ib%"8 Masken wegzurelBen. Die schetnbare Starke . '• '• 

Utes 1 ihr Egotism.us, beide die:nea als Muke '· ibre eise.ntliche 

Gefiiblslosigkeit uud ibren MiBe':folg au verbergen~·Sie erlaubt sich 

keine Spontanitat un4 dies fi.ibrt eu ihre~ ganzen Unmenschlicb.keit. 

Ala Claude sti.rbt • resigni~rt UD.4 peesimistisch nicht nur selbst, 

sondern seinen HitmeDScheD. und der .. Gasellschaft gegenUber, und 

obne sein Ziel erroicbt zu naben,.eUt Ute zu seinem Sterbebett 

1n der Rotfnung sein Vermogen voa ibm zu eroen. Ibr8 beste 

Rolle sp1elt sie bier am Sterbebett·Claudea und tast O.berzeugt 

sie sicb selber von ihren .talscben Ge.fiihlen. Archibald.erkennt 
. '. '\ 

daa Spiel dieGer Mensch en. (K:om641anten): · "Er hatte so viel ·l'lacht 

erspielt 1 da.B er keinen rfachtigeD tAehr eehtete •• ;.."(JL s. 34).· 
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Me Kiinstlicbkeit hinter der selchten :r;mottonen bepeift er. 

Claude eJ."kennt aucli seine Maske W14 Yu.takeracte. Er steokt s:lcb 
· aber 

binter seinem. Drang nacb dem ecb.oneta. ~ben ;zugleich sieht er 

eeue wie auch Utes Untauglicbke1 t eiru uPlan wird ZWB schlechten 

Mimea, sp1ett 41e \UlVerstandeae Stu.eke etnes andere11 ••• " (JL. 6.386) 

Insofern steht Olaude der Position B.Mamta o~be, ale er ill 

Gegensatz eu den me is ten lstbeten in a.eft. • G5tt1anen • seiae 

Maskeratte erk:eut. 

Claude erltennt die Maehtpex- Utes • ibre Bessenhei t mit der 

K~t und ihre Unme11echliebl.teits 0 
•.•• du (willst) bloB noch 

lunst•erk eeiu w:a.d gar ltein tlell$eh meh~. lbr seid selbst euer 

Werk••••" (JL s. 56). Gesebea e.us dGr J?erepektivo der guzen 

Scha.tfensperiode <.1900•1914) 1st d$S S~ si tern Utes nicht nv ein 

Ba.nkrott dei! Indi vidu.llideals , sondem oucb ein beginae:nder 
einer ' 

Abkebr vosfgassiven aihilistiachf»l. Betracbt~ der gesellschattliche 

Pro1essa wie auch eine moralische Ablebnuug eines ·Gesellechatts

e78tem, daB fllr die GefUhlalosigke1t und Unaensehlichkeit 4er 

BUrger verantwortlicb 1st ad welche die 'Wiirde des l'tenschen• 

nicht acbtet., 

H.Marms 98.8 gegen den 'BUrger" wird durch die llalt\UlgeD 

Claudes und Utes ill Boman ver4eutlicbt~ In ibnen sieht der 

Vertasser des Romans twiscbe Beprasentanten 4er bUrgerlichen 

Welt• die td.ch nicht ala 'biirgerUch' anel"kennen, aber doch 
' . 

tJpische Reprasentanten ihrer Zeit und G$sellscbat~ s1D4 (m.o<lerne 

Mensch- Theater). Ute 'belteut '!unstwerke' lieben eu kCSnneat 
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aber nicht einen der 'gewohnlichen1 halben, unzuliinglichen 

Burger• (JL.s. 3(f·'f). Claude will ke:.tn ordentliehes burgerliches 

Leben. tUhren. Wie aucb Ute und Spiessel. Der nnisebe Junge 

Spiessel., dess~n Gespracb mit nihilistiseben Gedarlk.eXl gepragt 

iErt• verliebt sieh in ein. ftadchen un<1 will danach ein gesundes 

burgerliches Leben fiihren. Die pseu<toni•tzsehen Gedanken 

Spiessels und Claudes sind daber niehts mehr ala Posen zu 

erkennen .• Diese pseudonietzschen Gedanken symbolisieren auch 

H .Manns Be ginn der Ableb.nung des Nihilismus. Im Roman stell t 

er es dureb. die Uam6glichkeit der V'erwirklicbung der Position 

seines •nihilistisehen• Me.nscben. Die gewiinscbte und zugleich 

torcierte AuBenseitertum Claude ist scbon ats eine als Retlexion 

H. Manns AuSeuei tertum zu begreiten. BeeinfluBt durch seine 

Umgebung und die Liebe einer Italienerin 1st Claude fur einige 

Zeit in ltalien zutrieden. Er emptindet auch die •menschliche 

WB.rme', die H.f1ar:m in Italien im Gegensatz zu Deutschland 

gefunden hat. (GegellSatz von Gilde Fracbini- Ute Ende im Roman) 

Claude lehnt die korrupte wilhelminiscbe Gesellscbaft mit 

ibrer rucksicbtslosen Gewinnsucht ab 1 aber er ist mit ihr wegen 

seines Geldes verbunden. Er benute seine 'Universalerbe' um 

seine 1 Jagd • ertolgreieb zu maehen. Seine pseudorevolutionaren 

Gedanken sind. passiv~ Es ist schon zu bemerken, daB die 

• politische Tat• t OblfObl sie auBerst passiv bleibt. nicht m.ebr 

nur, als eine sub;jekti ve Ich-Erfahrung ( vgl • Gottinnen • ) zu 

betraehten 1st. Claude bleibt <l.er korru.mpierten Gesellsehaft 
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gegenuber ohnmiichtig. In ibm. sieht man die Pigur eines 

Mensehen, der ni.e im Leben handeln ~ann. "Nie 1m Leben wiirde 

er eine ges.ieherte Erkenntnis oder einen unbedenklichen 

Willen haben. "(JL s. 162) Seine abolute Passivitat und 
~ : •' 

· Miidigkeit ale Vertrete~ ei:ner V~rfaJ:.lsgesellschaf_t deutet 

er selbst an, iadea.er sagt:_ "Es gibt nur eine Art.nicht 

. .niedrig zu handeln, gar nieht handeln." (JL s. 82) ~. Nach 
., . . w. Rasch entbalt diese Aussage C:die Maxime der;europaechen 

- DeeadE:n;z.v.'" 6 _Claude hat nicht die moralisehe Starke. gegen 

Panter zu handelll1 obwehl :er ilm ·flir 1mm.oralisch halt-. Er 

hat auch nieht die ge.istige Starke, s1ch von Ute zu befreien.. 

In der A.sthetik Diut er Zuflllcht, dort emptiadet er sich 

ale '*Tatenmenscb• (IL s. 150)~ Er liat ein Baus f'ilr IJte neu 

verzieren in dem zu der Zeit populben Jugenstil ud meint, daB 

er da~urch ein TateDJDeasch geworden ist. Wobl erkenn er aber, 

daB alles n~ . ein Ersatz fur die 'kranke Liebe • sei und daB 

'in der .Sebasucbt. nach ihr alle -(seine) Kraft (liege)"(JL s.tn ) 
' ' ' . . . ' ' 

Se.in .lsthetizismus ist der _Asthetizismus ,der • ganzlich · 

, U:ntaugliehen• (JL s •. 1!)8). Er gebor:t, tu denjenigen~ die ihre 

, . Sehwaehe UD.d Untiihiglteit hinter einer Fassade des Asthetizismus 

verstecken, etwa Pommerl und KObmbold. 

Das Leben der Untauglichen und lstheten stellt e1ne Beite 

· des moralisehen Verfalls des GroBb~gertums ua die Jahr

hundertwende dar. Die andere Seite, die H.l'lann aueh ·stark 

ablehnt-ist die der Geschift8...Afelt., d.h. die Welt der Aenschen 



w1e Panier und Archibald. Zentral wie tm •Schlaraffenland' 

ist 4as okonoaische ~h~s bie Abhangigkeit vom Geld (Ute 
' 

von Archibald• l?anier und Claude). Kiinstler und Biirger geben 

geaeiasam in gesellscbattlich- psychischen Detormati()aen 

uater. Wlederum lst die Doppelkr!tik am Burger erkennbars 

eiaerseits die Kritik an lstheten und an der MUnchene~ Salon

gesell.schaft,andererseits an cler korrupten Spekulanten

Bourgeoise (Panier) • Henschen wie Archibald und Panier sind 

d.urch Schwindel und Ausbeutung reich gewor4en. lbre Hal tungen 

und Reaktionen sind t.,pisch fur Ue Neureiehea. (Gefiiblslos1gkeit 

unci Verachtu.ng der flenschen ist .itl Paniers Verspottung der 

Zigeuner zu sehen. (.:tL s. 2'r ) DS.e Ab1ebnung cler ArmeD, ihr 

Egotismus uncl Selbstbetrug sind Zeichen ihrer Korruption. 

•zwolf Jahre lang haben wir UDS· den Iucker vom Ratte gespart. 

Davon .sind wir heute Millionare•* (tllt s. 178) .Dle iistbetisehe

nihilistische Dekadeae einerseits una. der innere Verfall der 
der 

gro.Bbiirgerlichen Geschaftswelt~~ andererseit9, &u Verlust ibrer 

Solidi tit. und Ve:rantwortung .tiilart Ue.tern zusammen ein Bild des 

moralischea Verfalls einer Gesellschaft. 

2. • Jagd .naeh Liebe • i Buche nach menscblicher Kommunikation. 

Die Gefuhllosigkeit in den menschlichen Beziehungen und der 

Mangel aa Kommunikation, wogegen H.Mann sich in diesen .J·ahren we 

· wendet. werden duroh den Hauptprotagonisten und seine 'Jagd' 

vorgelegt. Einerseits is.t die Liebe nganz betangen in der 



modiscben Neigung zum Primitiven, Urtiimlieben,"7 anderersel:ts 

ist ~:s ein Bekenntnis H.Manns zum 't-Jert der eebten Liebe und 

I'iensebliehkei t. AutobiosTapbisehe Zuge sind in der Figur 

Claudes unverkennbar. ••Aber thatsachlieh wurde da.s Bedurfnis 

nach \f.irklieher Liebe immer starker; u.nd nur dieses gillt, 

meine ieh, der ''Jagd nach Liebe' den leidenscbaftlicben Zug. 

Dieses :Such ist ganzlieb miSverstanden worden. Man bat es such 

nur fUr einen Ergua der Dinnlichkeit gehalten: es ist mebr.n8 

Die'Jagd. nach Liebe' ist mehr. Sie ist die Suche naeh 

Kommunike.tion, naeh menscblieber Beziehungen des Einsa.men 

Claudes. Sie ist der Versueh Olaudes aus seiner Isolation und 

Vereinsammung zu dringen. Die subtile Hoffnungslosigk~it, d.~e 

Me.nsehel:lSehnsueht des Erbens Claude und seines Autors wurden 

nieht bemerkt. Das gesunde Leben und die Sehnsucht nach eehter 

Liebe sebeitert an dem Dualismus von dem a.bstrakten lntellekt 

und der .Sinnl.iehkeit des iistheten Claudes. Dieser Tbemenkreis 

bildet die Basis des Ubergangs zum 'Professor Unrst' im Jahre 

1904. In *Professor Unrat• wird. der "Tyrann und Verbrecher 

zersetz durch den Drang, ein anderes \'Jesen in seirle l~insamkei t 

zu zieben •••• "9 Im Yergleich zu der Tyrannenf'igur Ute ist 

J:rofessor Unrat menschlicher, weil er ftosa Frohlich nicht nur 

au.c;nutzt (et"<tiB Ute Claude), sondern ihr auch seine "Liebe" und 

Schutz gibt. Obwobl er sie als t'ierkzeug seiner Bach- und 

Machtlust benu.tzt 9. befriedigt sie zugl.eicb den "iiberreizten 

Zartlicbkeitstrieb des Menseheni'einds. ·~10 Der einzige positive 

Zug dieser Figur liegt in seiner Liebe zu der Kunstlerin. 
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Diese 'Liebe' da~£ td"bht .nur .mit Sinnl1obke1t gle1cbmesetzt 

verden, was der Fell .in de b1sher1sen Romaaen war. sondernsoll 
. verstand.en werden 

ala eine Suche nach •rteucblichkeit' in et.ner lieblosen Welit 

In einea Brief an Ines Schmie4 beJtennt II.Mamu "Du. auBt Dich 

erilmerea: es war mir ke:l.ne Liebe bepgnet \m4 za.iobts, vas mlr 

.geliebt zu verden Wert eeheiut • .Aus l:".angel an labrung fur meiae 
-~ 

Zartlicbkei t behauptete ich t nur aut Sinnlichkei t komme es 

en~ •• Es ist air- nur sehr begreiflich, daB .Du •unrat• holler 

scbiitzt als die Be~zosiu• Das • was Deinem Zeitpunkt • dem 

_Zeitpunkt 1 da ich Dicb fatld, aSher liestt muB auob Dir selbst 

Diher 1iegen .... :'tl1 Un4 weiter:nunrat, Ueses licherlich alte 

Scheu.sel tt.hlt d.och wenigeteu Liebe zur Xiins·tlerin Frolal.icb, 

verteitigt ate pgee die gaue Welt• uberbi\itt ·ate mit all 

seiner lfW':ldenZartlicbkeit. Da:rum. ist $%' menschlicher als die 

ierzogin (v. Ass;,)•. 12 ·. J.-fte.u 1st tJ.ach wle voz- aut 4es-

Sucbe nacb e1ner lioglichkeit, dte aus der hii.Bllchen, unmensch-
.. 

lichen und brutal en Biirgerwelt herauaf:Uhren. k8nnte. ln dleser 

Suche nacb Liebe un4 Nenschlichkeit tin4et man auch. 41e 

o.acbste Stufe H.Manns literar1seher und sozialer Evolution.· 

Fern von d•n Dihilistischea ·Gedanken versucht B.Mann ~etst 

•aeasqh11cher• zu werden. Dieae reprasent1ert die Zwischenstule 

in B•HaDDS Eatwicklung von der V~~ 4es verantwortungslosen 

In41vi4ums aum Gemelaschatteideal. 
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.3. Das Neue 1D d.er 'BUrger Kritik' 

1904 steht S .• fl&Jm vor eiaem tieua-ataag. Sea Denken uad 

1iterariscbes Scbaffen ertabrea elae tleu.tsl:lche Umtormus. Daa 

erste WeJlk1 das deut.lich die geistlge V.aadlUDg von isthetisch

etbischer B\irprkritik sur expliait moNl.i.scn-sozialen 

Hrgerkl'itik erklirt, 1st 'Px-ofesso~ Uarat'. Zua ersten llal 

schrelbt I.Marm Dicht mehr nur ale trunstler, sondern auch a~ 

'BUrger• des w.ilhelminischea Deutschlat'lds. Bis 3etst war es 

1mmer eine Scbilde.rung einer eebr aub3ektiven aea11 tit, dies mal 

kommt es a'ber zu einem ob~ektivernBild der Gesellschatt. 

'Professor Uarat' ist dar Ai'ltang B.Ma:nus Waad.el zua 

ei.ngreltendea Kri tiker der td.lhelmi.nischen Gesellschatt. Die 

isthetis·che bi tik aa BUrger uai it\instler triigt in den 

iiU.beren drei Romanea clea. Bauptatu~eatc DJ.e sozio-okoDo•iscbe 

lri~ik t1titt .1a dea BinterSX"UG4• J)as gNQ4l.egende :P~blea 

de~ Aath.eteatums • das in seiaen vorangegugeo Romanen von 

gr6Ster :Be«eutUDg war, trast den Hauptakaent nicht mehr .• 

In diesem Roman befaBt sich H.Mann atur wenig mit der 

PB,cbologie des KUDstlers, die eioeeder Hauptthemen in den 

Werken B.Marms pvesen war. Obwohl die asthetiecbe .b.ri tilt am :·-~· 

BUrger in, diesem Roman nicbt besonAers hervorgeboben wir4, 

hat B.l"'ann slch devon .nicbt v81lis eatfernt. Lohmann kritieiert. . . . 
die KoUDSulin Breetport als • Proviaa4ame • • 'Sie .hatte immer 

noch den Me4a111eDkopf der Kreolin, aber :tm Huade der 

ttedaille tie DialektausdrUcke&(PU s. 148) 



· Als erasthalien pol1tis.ehen Kl"itiker des berrschendea Systems 

zeigt sich H.Marm erst mit seinem '•Professor Unre.t• im Jahre 

1905. Dieser Boman i.st die Oharakteris1erung der TnaJU'len-

Psyche ale s•d.ttJl)i&che Erschetnuos 1m wilhelminischen 

Deutschland. 1919 meint B.HanD 1;o seinem. Auf'sats •xatserl"eich ua4 
. 13 Republik' t "Der Burger dachte 1n Machtgesetsentt •. Die Betonuag 

let ab 1904 aut 4em • Burger• uad se!nem Machtstreben. Der 

passive Beobachter der Jabren 1900-1'904 1st 3etzt aut da wes 

Z1.lll engagierten Dichter. 

Professor Unrat wir4 in de# Tradition 4ea e1'\aten Roll8llS, 

die Sat.ire 'Im Scblarattneland' konsipiert. Im GegeDSatz su 

den anderen Ro;mane:o. wird 41eser Roman r.d.cht in dem ParvenUmllieu 

verlegt. Die Figuren kommen aus einer K~einstadt Wld sind 

hauptsiiehlicb Kleinbi.irger. Der Bruch mit der ersten Pbase koat 

mit der Scbilderung dea ISrtrgerttms. Die asthetisehe Ableblluns 

des GroBburgertums und die Schild~rung der wilhelminischen 

Geeel1sohaft als td.ne Verfallsgesellaehatt ws.ren die 

Antriebspunkte b1s jett:t. Zu einer syetemat1schen Probe b. 4:1.e 

KlasseDSpannungen kam es n1e. tn.a <lrilnde .t\ir die Existent: e1aer 

Ver!'allsgesellscba.tt wurden auch keu.m er:leutort. Der Begritt des 

• BUrgers 1 wir4 in • Professor tJnrat' nieht Jl\U'.'. in e1ner 

istbet1echen Kategorie ertaBt1 sondern zum erstenmal versucbt 

B.tts.nti tie Schichten UJ14 Greneen der ·Gesells·chatt f'estaulegen. 

Es ist beacbteJ1SweZ'tt d.a:B die dre1 EQuptgesespielex- des 

Protagotdsten Professor tJnrats der «rei &lassen der G·eselleohatt 



entstammetd liselack aus 4er Arbeit&rwelt, von Erztu aus 

der Junkerklasse ud Lohmau au dem ~lbtirgertum • 

. Seine :SliS'Prkritilt und selo BUrsenaB ist im Rom.aa d.eutlich 

zu erker.men. Der bei8e:a4e Spottwb4 gegec die Sentimentalitiit 

un4 die seb.einheilige Moral d.es Bf.qera geriobtet. :. • i:r 

raucbt aioht stark• er trank se1t&zu er hatte lteine des

bi.irgerl1chen Laste:t' ••• " (PU s_.. 21 ). Hie1' wird nioht taebr 4en 

Imaoralismus des GroBbiirge·rtums, .sond.ern die Schein ... Moral 

cter lleiDbiirger angep-if.ten. Wetter ~·eitt R.Ra.nn auch. 41e 

· .. Sentimentalitit tieser Kl&S$& an. 131eSce Eigel'lSchaft des BUrsen 

ist am b-esten in dem •Patt'lotiemn$• zu findea. tle.t1 kotltlte Jlier 

von eiDett Ve~e1cb •wiechen 4em .lmrra-Patriotismue 1a •Schlara!fei 
und dem Patriotismus in 

l,•Protessor tJnrat• sprechea; \)etlJ.e werit~n als "kitechisn 

verurteilt. Bei eine~ Vortf.ihnns tn. der 1Blaue:o Engeltsingt 

man: nAllUberall, wo aut dem ~er t/Empor ein Hast td.ob reek:t • 

Da steht 4ie deutsobe .Plass~ 1/ln A.eb.ttmg und R$spek.t. "(PUS. 43). 

B~im Zuboren war d~e Publlkum tiet '"au<t...geboben von i):Ulerlichen 

Drbgen'* (PO' s. 4~) Meser Patrl.o'ttiS®S wiri als eine 

Hanitestation 4es bUrgerlicben BewuBtse'~ begritten und zum 

eratenmal bei H.Mann politiscb abseleb:nt. 

Das griSe Te11 der Biirgerkritik bildet 41e Daretel.ltmg der 

_TJI•anneD....i'#s7chologi$. Der Stoff (fictive uad Tbemen) des ftomaae 

'NiH aut eine Wei$$ orguioi•rt 1 so 4aB ka Eraihl te als 
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eiee politische Geaelleehattskrl.tik hewortritt. Autor1t8.ts

glauben1 TJ'I"annel, Patriotismue• L'benensoh, Macht un4 

BiirgerhaB .a1n4 die bewegenden ltratte des Romans .• Zur Zeit 

der .ErscbeiDUng 1m Jahre 1905 klahUieierte maa diesen B.oman 

ale eiae "3ener Schulgescbichten, .b. dell de.a von v1elen ale 

unertriglich emp£u.na.eae ZWaagsa,.stem 4DSepraagert wuN.e."' 14 

Bis zur JU.tte 4es Bomaas schet.nt es .a.ur einen .Au.sdl-uok 4es 

Bales p.pn el.nen bestiutea 'l!JPUS voa Schullehrer u.a4 eiaea 
. . . 

Sohula~Stea. Aber.t man dart Diob• 4ea Behler begebeD, de Romae 

ale eiaen • SchUlrom&.D • a betrachten. »as Bauptthema 1st Dicht 

4as Sebule,-stem, soao.en 4as Schulsystem als Pro4ukt eines 

Ge8ell8 chaftss,.stems. Vie auch cter ltauptprotagoals t Raat. Er 

lat a1s Lehre~JP\lS am basten seelpet tie Eiseaschatten eines 

wilbelmtDischen Burgers 4ar~uste11en, e'ber er 1st in enter 

Linie t.d.oht ale Lebref • sondern ala • BUrger• w1chtts. Dieses 

Schulsystem mit se:Lnem Sehul~en ed.stiert llnnerhalb eines 

grun48iite11chen tJr8.ntlischen Gesellscbattss,-stems ·Wld td.r4 

dadurch erzeugt. 

Eine Xri~k der tlamaligen Fom del' Scbulauebildung let aber 

clarin enthalten, um tatsich11ch bewe1sen au kouen, wle sie 

Dum.mheit unA AutorS.tltsglauben f6rdert. De,.- Vertasser kritieiert 

ela. SJStem, voria. ma aicht de1'Jlten clarft" ••• wenn einer etwas 

au 4enken wagte (korm.te Um:at) in aabe:Lachezu "aie sollen nicbt 

denken.• (PU s. 64) Was vorsesc~lebea wir4 1at 41e Wahrbeit 41 

Die eutfremdete Schu1ausbil4ug, Ue eu einea bil.D4en Glauben 
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an das herrschende Gesellschaftss15tem fiihrt: l)arin liegt cler 

Sinn dieser Ausbildung. In der Schule dient das gedankenlose 

Bewu8tsein dem Interesse Professor Unratst nimlich in der 

Weitere.rhaltung seiner Autoritat. Als zukunftige Burger der 

Stadt muB das BewuBtsein der Schuler zu ein~ Autoritits

glaubigkeit erzogen werden. 

Die F-igU.r. des Professor.Unrats tst eine groteske Karikatur 

eines Schultyrannen. Als ein solcher ~Jrann ist Unrat eher eine 

lacher.liche uad bemitleidea.swerte :figUr, die keine zwischen-

.meDSchllchea Beziehungen hat. Seine einzige Freude liegt darin, 

die Schuler su tn"auisieren. ·fur Unrat war ein Jahr gut oder 

schlecht, je nacbdem er einige 'faBte• (PlJ s. 10) oder nicht. 

Er ist aber zum gro.Ben Teil innel'halb der Schule ohmmachtig, denn 

auBet' .einigen achtet kawa 3emand aut ibn. Sein spiiteres 

Ausbrechen zum Anarchisten wird hauptsachlich durch den Mangel 

an Kommunikation zu den Mitmenschen erklirt. Er 1st der 

Ne.chfolger Utes und sein endg\ilt1ges Sche1tern wie auch Utes ~ ..... . ,., 

versteht man als Konsequenz ihrer Gefiihlslos:igkeit Ulld 

Unmenschlicbkeit gekoppelt mit der Machtgier der beiden Figuren. 

Durch die Figur Professor Unrats sehildert H.Hann die 

Konsequenzen._ wenn ein 41ensch, der seine Emotion~n unterd.riickt 

batt ihneu endlich freie Bahn erlaubt• Seine "spate Siulich

:teit" (PU s. 10?) ·war der Antr.iebspUllkt fUr seine Aus-brecbung. 

Uarat war der Adenseiter, der 1 AlleweltfeU.d • , (PU s. 106) 

der Niehtverstandene. .AUBer Lohmann begreitt niemand seiD.e 

T7%'annei.- "•·••,er ist eigentlich eine interessante Ausnahae. 
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Bedenke, uater welchen Umstinden e.r ba.D.delt, vr!e er elles 

gegen sloh aut die Beine briagt. Dazu muB man eiu Selbst

bewu8tseia baben, scheint mir .,. ich tiir meine ·person bricbte 

so eius nicht aut-. Es muB in einem eia StUCk Anarchist 

steclten •••• !' (:Fu.s. '~) 1'7rannel war eine Konsequenz der 

GefiihlauaterdrUeku.D.g. Anarcbie, Despotismus ua4 Gewalt wuea 

Zeic~ea der AuebreohllllS von diese11 Uoterd.riict:-..mg. B.Mann 

versucht einea H.&nseh darzustellea, deJ:" tie Mogl:lobkei t einea 

· Aurohis ten ill sioh trigt. Ia 4$ill 1914 eracblenen Boman 'Der 

Uatertan• sieht 4er Au.tor die ;E'SJChe der d.autschen BUrger iD 

einem deu.tliche.t-eA Zusamme~~~ (m,rann- Untertan T)'PUS) 

.mit de:c wilbellaitdachen Gesellschatt. 

Solanse U.-at iuerbalb tleJ' Schule bleibt, tehlt ihll die 
. des 

bJ"e.i tere Perspelttive u.a4 flogli.cbke1t J~annealebens. Alles vas 

in der SchUle passiert 11 oimmt er oe.raat. "Was bier passiert, hatt1 

fb Ut.trat Ert18t ua4 wirklicbkeit 4es Lebens. Trapeit ku 4a 

Verderblichkeit eines wmutze11 Btizgei'S gleich. Unachtsaueit 

uad Lachen Waren Widerstand gegen. die Staatsgevalt •••• Schictte 

er einen ins 'la'butf' war il"'• 4abei zumute wi.e 4.• Selbs

therrseber, der wieder eiamal einea Hauten Umsturser in der 

stranolonie versendet •••• "(Pu.s,. 10) 

Der Bome.n entbll t 4.i.e Eat tal tuns eines ftens chen von einea 

lmpotenten Schult~anaeo. su einem A.narehieten. Gera.de wegen 

fleascben td.e Uarat, der die typischea Eige.nscbatten einea 

da.llaligen 1\irgera verkorpert • war Ue Wei terexi.steas des 
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gesellschaftlichen, .:.)ystem"-l um 4i.e Jabrhundertwende moglieb. 

nKein Benkier und kein f'ronarcb HtU" an der P'iflcht beteili.gt, 

an oer .El'haltung des Bestehenden ~ebr intex·C.Ssiert als Unrat." 

( r,u· e 
-· .f(J:. 

for11! der 'fyrannei nieht zu leugne». ,,k is t ein Tyrann, der 

lieber tll'ltergeht, alu eine Ber~eb~blnUlS duldetl n (FU.G. 46) 

Als Unrat wef;en sci.ner Beziehunn au der Rii:nstlerin Froblieh 

eieh von. der S·cbule ~uriickzieben mun, entschei<let er aus 

Hae:t;gi•Jr~ die KUnstlerin Frohlich ~u benutzen, um die esnze 

Stade morali!leb und ckoaomisch ~ verntcbten~ Dureh·sie 

entC:le¢'k1; er ei:ne Jl£lue Form der 1rerrsebaft. "•. • &.uBer.s t 

Vertreibung von der &chule • .t\ut neue 'W'lVo:rbergesehne Weise •••• '' 

seine Maeht i.n der Schule nicb.t mehr aWiiiben kann, f'indet e.r 

ein.en anderen r.'eg seine r":acbt und sein.e.n willen ·durcbzusetzen. 

Das ftlUel d.er Kla.m~e" iet des Verdorben und hntl:!!ittlicbung der 

Stadt •• ::eine l'aeht ~urde a~eZ\¥eit.elt. von allen in der o..tadt 

vurde er verapott~~::t; er muB des.holb die eanze ... ·tadt 

niederrviBen. Mit der P.ilfe der !.iitWtlerin Frohlich .ruiniert er 

die Henschen. 'llhnen allen hatte die 1Uinatlerin Frohlich zum 

Verderben gereiehen sol len" (IU.~. 112) Der itnarchist, ist 

aua dem 'I'yra.nnen berausgebrochen.. lila Anarchist, der seine 

eigenen Cesnet2e entwirft ic t er in der g~utzen ~:tadt allmachtitl 

Dae h':lupttr·ema dieses !toman..~ i t; da$ der r~acbt. 1 5 Die 

&childeru.ng des t•!aebtb-ewuBtseina ict o.ueh bier e.ndera e.ls in 

den mtderen Eo1:·:a.nen. En ist nicbt Gel'"ir die ·ryrnnnei und die 
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r:acbt des Geldea (~iirkheimer) oder die Macht 4er •.Liebe• 

(Ute), so~erll es lat die absolute psrchologisctiboziale flacht 

eines ~n ua.4 Ara.arcbi.stea, desue~ Wille aur rJaoht sein 

• Lebe.DSg~setrt i.e1t. E.r ist der tl'be.nensch•, 4er den .Draag 

uber anderen cu herJ~Behen empfidet UD4 .U.e au BachSS.er zu 

vernichtea versucht • Seine " ••• ma.~estatiscbe OberzeuSWll• 4a8 

kein mensohltcbes weaen 1a Prase (komme) Deben 1hm •••• "(l?U.S.119) 

bi14et <lie Basis seiaer V'berlegeeelt:. Er 1st der El"finde~ 

d.er Ha~estti:tsbele1c1:1.png, "er wU.Ae s1• ertin.4en, wezm ee noch 

zu tUD were." (W.s. 146). Als der gelehrte ftenach ftiblt er eioh 

dett anderon auch iiberlegen .• Er eeptudet " ••.• e1n(ea) A.bscheu.~ 

cter aus seinem lnnorsten ku v-on 1'leMchen, dle nlchts GedrUcttes 

vor die .Augea nabmen ••• " · (Pu.s. !J4) Das Grotedre dabei. :l.st ober, 

daB er von emem J.'rogramm der Tinsel• fcgel Sbgeritl .Fr5blich 

spracb. Unrat mit se1nen Bomer Partikeln 111 der Bude der 

B.unatlerin koi'nmt einem pathet:lsch vor. IJae st8rt eein Qber

meDScbgef{lhl kaua. H.Hana sobilttert aochmals 41e Negativltiit 

der ...,•••••sxlalab•••• falsch vewtBD4enen Au.ttaesug des 

Ubermenscheubegritte in diesem laOJlf.la• 

In seiner Wut gesen 41e.Henscbe.n iet auoh 4as bittere Klesse~ 

'bewuBtsein enthalten. "Ibre kaste 1st e1ne au b:rechendea (PlJ.Ll.10A 

.r:ief er. ~hma~Ul, 4em fertreter 4es Gl'OB'bflrgertums au. Er kann 

ihre tlberlegebhelt (SchichteqemU) ll.icht 4.ul4en. Es · beunruhigt 

ihll. "1-r maobt s1oh ••• luetl.g Uber· den vohlautgenonunenent 

auss1chtsreicheD l1enschen 1 w1e ei:a. holmiacher Gtrolch, der 

unerke.nnt UD4 drohend aus dem Scbatton beraus der schonea Welt 
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zusleb:t UD4 das Ende von -allectem in sebetra Geist hat, td.e 

eine ~ombet• (PU.s. 30) 

Der gehaftte Name •unrat• .1st einQ St•ge~kranz (Pu.s. 136) 

geworden. Ibm 1st die Eatai ttllchung eiaer gan$ea Sta4t 

selUilgen. Er ist de~ Despot ud gagea seine ltacbt koonen tie 
~ ...... .,.; 

Bewobner G.et- ilct1DStadt stch nf.oht wehren. Lohmaao w1itd. ala 

der ·einzige geschlldert, d.er von Re,a,t Aioht iiberwiltigt wird, 

4a er scb.on am Anfang 41e Berrsche.fts,..Au.cbt des Protessor 

VDrats vorausgeeehen hat. Aber a1s seine .trUbren theoretiscbea 

Aussagen mit der W1rkl1chkeS.t kontroatiert wercten,erschrickt 

er. Er batte lecllglich. "eine interessante ·.~beorie aurechtgeaacbt: 

aber vor .Augen hatte er lJDl'ats Seele kawn. Kaum ibre 

Abgrundtlus;e, ibre turcbterl1ehes .li.uskohlen, ihr Uber alles 

hins.us au sich se1ber Vedammtseia• (Pu.s. 15~) Die tlenscben 

dieser Kleinstadt s1D4 passive ~e11neuer dieser Ents1ttllcbuns 

'W1d mit der Verhattung Unrats w-ew,en slt! von "( dem) Druck ihres 

,eigeneo. Lasters" betreit: (Pu,.s. i52). Die Passivitst des 

Volkes 1m rilhelm1n1scben Zeitalter wir4 angegr1.ften1 4er.m 

'Wo einerseites l'lenschen w.le Unrat den willlelmirdschea Henscb.ea 

verkelperea, so em6gliebt 4aa passive Volk ande.rerse1ts 41e 

T11'"amt ... Uaterttlll Koutellation. ln den Bewobaeren der 

ltleiDStadt ia •Professor Unrat' sah man 111 clen spltere~& Jahren 

eiD.e Vo:eahnuag der liazips,.che. Dleaer nomaa beke.a ibre 

lie4eutuag als ein aoa-.aler Zei tro~ 
• 

Mese Phase verbitldet 4en frliberen asthetisch

pessitnistiscben Standpunkt H.Marms mit dem des eagagiertea · 

Jlichtere. Das kann man in den 'rhemen erkeonen,_ die de11 Roaanen 
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dieeer Phase zugruade liegen:e,inerseita 41e tiberwinduDg des 

J.sthet1e1srnus UD.d ~uche nach Kommnnike.tion, wie auch der 

Versuch von der isol~enen ,u<l etDsamen Pos1t1oa des KtiDstlera 

sich zu distaul.eren. Ailderesi. ts s1fll'!t, :man ~Utn er-atencah bei 

B.Matm gesellschaftskriti&che A.Miitze 1m soaialen un4 

polttisehen Jleretcb. 

- Heues ist aucb in 4em, St11 des Autors £11 bem.erkeD. H.l'latm 

~licbt in seinen Roman LProteasor Unrat' Xommentare ein. Die 

Eintl11sehtUlg ·uaa Kritik des Vertasse:rs ist-durcbgebend. eu 

erkennen. Die Folg-en und Ursachen 3eder Tat Unrate 1iHt'4en 

erliutert. JJa er in di:eser .Periode zum erstenmal koaentierend 

erziblt • :i;ann 4er Leser die ,Richtung des T~xts nicbt mil• 

verstehent wle es bei in den .friiberen Romanen der Fall; war: 

man meinte etwa,, daB B.Ma.nn selbst der ~'kadent Asthet seiner 

Roman• war. 
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III Anlehnuns aa Fraakreiehc Abkebr von Dfmtsebl&.D4 

~n erkennt den Durcbbrucb n.Hanne zwa l'teuantans 1904 in 

seine• 'Professor tJnrat'. Aber die e1sentl1che Umtorm.ung 

seine~ eoeio•poli tiscbeA und kul turell.en Ge44Jlken »erkt man 

1907 in 'Zwischen de». Rassen'. »er Fleubert- Essa7 (1905) und 

'Zwischen a.en R&eeea' b114en ZUIU!.DOft dea Cbercang lnlJl. · 
. .... 

11terariachen Ettp.gement. O'bwohl 'ZwS.scben 4en Baeaen' •eu 
biichea populilr ve.:rlos;en• let, 1 vie ~h. lann aeinte, b114et es 

deuoeh die Eulturkri.tieehe Basis, woraua H.Matu'IJ slob ola 

eDsagierte.! Dichter e8ticltel t. ller Flaubert- Essay 'teist 

eS.aige GetaDkeaveril.a4enmsen lm Pn•ea B.MaDs soalaler uncl 

llterarischev, Evolutlo•. H.fiatm bekGant aein •scblara!fenlan4' 

(1900) ale Ausdruck: ~ugendliober Verewe:Ltlung, ·welche in 

Geeellscbattspe$&imlemus iibergias.2 Die Wabrneblnlog 4er 

OhDII.aeht eiaes lUD$tlera in einer Ge14gesellscbatt tm4 der 

Wille sur litersriechea und sotd.elen Se1betbehauptuas atandea 

4alllals ill Kontlikt aiteinander. tie • torcierte Oberlegenheit' 

elnea lntellektuellen hat ale Ergebld.e Ue Anschvirzu.Dg der 

_gaaeen Gesellacha:tt. ft.ltaml gtbt 190S su • ••• a'ber kein Zweifel, 

daB aein Drang 4a.rzutellen, vor allem e1n• Sucht, zu herrsohen 

let • .Dies verlangen treibt ibn die Welt d.a.4urch unter eich 

su bringen., daB er aie ale arise Fratee e:J.ch gebircle.n liiBt".' 

wegen s.ttarms GesellscbattspeseiaisiJUfl UD4 :aewuatse1n der 

. Ohaaacht eatstandea nur aegative Boaane. Kei~te Alernative Ull4 
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Ausweg aus 4er We1 t werden &DSebotea. Sie waren alle ~ 

•eeschichtea dee VersageDS." 4 Das war eu <ler Zeit, eue fast 

.gewiinschte Position, 4enn •in.dese•• Clas BewuBtseS.n, mebr 

wert zu seia als dies$ Measchen (BUrger) erleiehtert die 

ftilbe ,des Atlblicks •" 5 B.tl'atms 'Dbes-lepnhei t den BUrsern UD4. 

Xilastlern &eSGDuber, sein UabeteS.ltpseiD UJ'ld Isolation siad 

in 41esem Sat& ea1::bal.tea. 

Am Beispiel Plauberts erkept et: U,e tJa4urchfUbrbarke1 t 

eille& Asthetenle'bens., "tie ltUDSt bat ihn zu ble.siert semacbt 1 

daB er Dicht me» aus de Zilrlller geh.en mas, und so hellnen1g1 

daB er kelne Gesellschatt aussucllt 1 obae die Unsarthe1t un4 

Dummheit des wtrklichen zu er1teeen.. zu weiaen oder Streit 
\ 

anJutaagea. Je4er Zwang, zu hand.eln, errest 11m LebensuberdruB. 

Dae MeJlSchliche war grotesk UJ'J4 unsauber• nur d.er Dichter 

ved4elt, eieht es._ .. 6 19G5 vers~eht er die ,ga~&ze Untauglich

keit u4 Verebsamuag seines Diehterlebens und ill gleichen 

Aufsatz wendet er sich Georg Saa4 n. Geeos Suds Gl'U.Ddtbese 

'Die ltuust hat 4~ Lebe+u dienen!7 b.alf B.l'Jaam als Wegbereiter 

daon spater fiir Ue Koazip1ertmg d.ea Roaaas •Die Klebe Stadt • • 

Die zwei .Romane cti.eser Phase eill4 dle e_rsten poaiti,en 

Roaaa.en ll~l'falms in 4ieser · Scbatf'easpe.r1o4e~ Das entstan4 

dadurch, ctaB B-.Mau sich erstens Dicht nur als Dicbter, 

sondern auch als •BUrger• eapttnd.et UDcl lUll zweiten etellt 

er 4as ~tenscbliche Volk tmd nlcht mehr 41e U:Jlll&D&ehlichen 

lsthete:o. ua4 ~gertt ctar~ 



Wlr schoa aagefilbrt ene1cht B.Hana dec WetJ.clepuut ·ties~. 

ScbatfeMperio<le a1t seiaere Roman • ZWiecho den Rasa en•. Dae 

grun4siiteliclle Problem des Dualismus von ftaoht u.4 Geist llegt 

dies em Roman npullde.. Xm Boman wU<i Ue Ulmli&liebkei t der 

roaantisch-inciividual!stieohen nu.cht aus der Geeellscbatt an 

deQ ftp;res Lole.s un4 .Araol4s iargeetel11: uad eiae Alternative 

zu 41eeer Le'bd$ldl1t'lmg wittd darseboten. J>te Suebe uoh euem 

t~sten aozlo-politischen UJ14 ltterarischen Stan4puokt, weleber 

I H.Maraa nur aogernd in • ZwiSchen den liaasen• aDkliagen 1Wlt1 

wird b • J)er kleinen Stadt • ko!1k.J:oetls1ert. • Die ltlelae Staat • 

1et H .• M&DJ'.l$ Beketmtnia sur sesellscbaf'tskritisoben un4 

tilbreaclen Rolle d.es RGDstlers iJ.l de Weaduns zur Demokratie. 

' 
Aut'I,Ilerksamk~it sescheDltt wer4en. .Aber 4ieama1 1st es Dicbt 

nur eS.Ji literu.iscber EiafluB, vie.lme» wird bier der politiscbe 

Einflui betont. We4er ia neutsoh1an4 nocb in seines trUherea 
Q 

• Heiaatlatld • ltalien koute H.Rarm .ia Ueaen Jabren e1ne 

geistip Heimat f1D.ien. Deutscbl&.D.4 mit seiDea gro8en 

lntellektuellen und Einzelpers8111iobketten, ait seinea passlven 

Vollt ud ltialien mit ibrer aaivetl ADI.milltit ud. S1iml.ichlteit 

wer4e.n abgele:tmt., llle Sp.tbese Europas tindet H.ftaa.n 111 

Frankrelcb. dAJ.le groBen Franzoeen sind, wi.e ibre Basse, 

1m Gleichsewtcht niscben ihrer siQ11chen JatensS:tlt uad 4em 

Eifer und der Klarneit ihres Geistee.n8' Seine Aversion pgen 

Deutschland tiihrt zu seiner Anlebmmg an l.rankreich • .- ... _,'" 
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H.Manu vera.ehtet das passive deutsehe Volk 9 das nieb.t die 

Starke oder Kraft batte, sieh gege.n. die Herrscbenden aufzulebne 

"Aber Massen. die nicbts wollen. verd.ienen irubrer, die nicbts 

kor..nen besondera .nieht voraussehen.n9 Dagegen verehrt er 

das franzosische Volk: nsie haben es leieht gehabt, die 

Literaten FTnnkreiehs, die von Rousseau bis ZOla, der 
10 bestehenden I"'jQeht entgegen.traten: oie batten ein Volk .• " 

An B.Sehikele schrieb H.Marm 190?: 0 ln Deutschland Politik ist 

hoehstens f'ur einen gebildeten. t·iensehen Platz •• ••" 11 Seinen 

Mitburge.rn scbenkt er n~ch wie vor kein ~tertrauen: " ••• mein 

·· ··4f~~q~'h$?.#;,~eitsgefiihl zu dies em. Volk 1st nic~t groB genu.g. 

Meine wirkliche Tragik ( ••• ) ist eb~n,. daB icb Deutsch 

sebreiben muB. Welcbe Wirkungen verGaum.e icb, die in Frankreicb 

mliglich gewesen wiiren • .12 H.l"'aml me.Chte das unwiss en de , pass i v, 

deutsebe Volk fur seine Wirk.ungslcsigkoi t in dies en Jahren 

verantwortlieh. Das subjektive :Problem der Zugehorigkeit 

das Problem von dem • Alleinsteben Zl.-tisehen zwei Hassen• 

bildet die Gr-undlage seines .nomans • Zwischen den Ra.asen•. 

1. Die autobiogra.phische ~.rklarung zu H.I1anns Evolution als 
engagierter Dichter. 

Der Roman 'Zwischen de.n Rassen• ist im Grunde eine auto

biographisehe Aunsage H.Manns tiber seine literarische 

:F.-volution •. Mit diee:,em Roman klingt ldein rv.dikal ind.ividua-



· listtsches Deuen ab und die Auinabme neuert gesellschattlich 

politiscber Positionen wird einge1eitet. Der Roman ist die 

letzte Sture aut 4em Weg •o• lndividuali.smus cur Demoltratie. 

Das Humaaitetepl"iuip UD4 die sodale Gerecbtigke1t werden 

4.11 BoN.Il al$ hUcbete Ziele aaerkamlt. Arnorld iuBert sicb 

4arUberJ ••Ich ware mit PreudeD ein BUrger des neuea Staatesl 

w·elcher Gead des Gewiesens: nS.cht lirlger dea Aateil derer 

mitzuessen, (lie vergeblich arbeitent U:d welcber Zuwachs aa 

Wiirde im MenscheAgescblecht; weM es s10h ¥Or keinen 

schwindelbatten GraBen mebr buckea wi%"4• vor ctn zu.tall des 

Eigentums eoweD1s wie vor cia Geburt I st(zR s. 100). Es koet 

in d1esem Boman aut die Scld.lderoag un4 Darlegung perstSnlicb.er 

ldealen an u4 es soll aicbt nur eiae Sobilderu.ng bestimmter 

gesellschattlicber f:hbomene seln. Dles ist der •personlichste' 

Roman dieser Pe:riode. H ,Mann weiat selber daraut hin, 4.aB maD 

ibn in der FiguiZ' 4e:r liauptprotagoaistin Sola. erkennen kann 

(Mau wurde aueh meiaen. 4a8 H.Maran i.n der ilpr" des !stheten 

unc1 Triiume:rs Arnold vert:r:eten 1st). An laes Schmied sebrieb er 

1905• "Was ich let&t &u eebre.:i.b&n vorba'be,. resih:ai&rt die p.A~e 

Gesch1chte. Ieh tibersetse mich kri.n ias Weibl1che (Plaubert

Madame lovar;r) •••• " 12 Dieser Roman steht sw1schen 4em lndi-

. · vidwas- Roman Wl4 dem Geaebschatts. Roman und e:nthiil t ZUge 

.-on be14en. 'loeb tragen lndi viduen die BancUung des Romaas 1 

aber ander~reeits strebea 4iese ln4iv14uen zqr Zugeh6r1gkeit 

zum Volt, sur Demouatie. D1e iewe~e 4es Ra~~aas bil4en 
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.. 
Dae •Alleiasteben zwischen ewet b.saen• gebort Z\Uil sanzen 

eub~ektiven P:toblemkreis :a.f1aus.1~ (l>s.s stidlicbe vo.D der 

Mutter. das noriliche vom Vater). ltbl<lbeitserlebnisse der 

Hutter 3'ulia tfaan sind im Rom.an einsesansen. Ii.:Mann wollte 

weder die groBe E1nzelpere51llichkeit des Norden sein, noch 

wollte er die l~tniltlalitiit ua.d naive Sintllichkei't des SudellS 

sich zu •tsen machea. Die italieniscbe Gesellschaft charakte

risi~~t H.Mana ale 11kitischig• schwiichlich~ ~1ssend, 

hottnUJlSSlos zurU.ck".14 In .Roman erltlirt An.old die Stel11Ull 

H.Mau dieser Gesellschatt gegenUber: nGebl5ht baben sie 

ein fiir all& .l"'iB.le sur Zeit der Re~atanco,ale es galt, ~ung 

z\l seiD., tilr Fre.ibeit 1 Liebe, Sobo:ahet.t eu schw~r~en. Dariiber 

kamea s1e Die biaaue • lie konctea sie sicb moralisoh spal tea 

und vert:l.ef'ea. Voa unserer neuea ltUltu saht ~u.r d.ie '.reebnik 

sie Ut nicht das S1ttliche. "{ZLS .• 248) 
. ' 

lil einell Breit an H.YJ&.rm •eit:lte ~h.Ma&m. daB 1 • Zwischen 4e.n 

Rassea• naes ist sov.iel wie '(lber 4an Rasse.n' 1 tmd da die 'Rasse 

seblieBlicb nur e1n ~,abol una Darstel1tulg8mitte1 lst, so 

liiutt es b111$.US aut ein •tn>e~ der Welt. • 15 Gerade darin liegt 

der SiJUt des Romans, r.dcb t filr 4S.ea oder ~enes Lancl zu 

entscbeiden nicht 1'\ir Geist gegen S1Dal1ebke1t 1 nicht tO.r 

lnd1v1dum gegen Gemeinsebatt, .eonaern eine ideale Synthese 

berstellen, daft nicht einem Land oder Volk geh6ren kana. 

Docb bet B.MaiUl geh6rt ee einem Land: Fzoanltteich 1 wo eine 

!deale Zusammenstellung und Ven!rklichuag von MeDSchli.obkeit, 



Folaritateru hdiviaWII ua4 Volk1 Nord (Deutschland- Arnold) 

und Siid (Italien- Pardi), Gei t (Al'tlo14). Wl4 S1Dl'lliobkeit 

(Parti) Briitalt.tit Ull4 Ziirtllcbkeltt Etasmakeit ua4 

Gemeiaachaf't. Lola ist da& verb1atende Elemente, 4as dle 

SJDtbese ewieohea diesen Kontraeten bewbken soll unci da4urcb 

eiD id.eales . Gesellscb.attabil4 eatwertenr: soll ... 

Lola stammt aus zwei Rassen: aus SG4amerika (Mutter) ad 

De.utschlaa4· (Vater). Nirgends fia4et $1• eiae Gemeinsohatt 1 zu 4e~ 

sie aich als wgehtirig emptindu koante, we4er .iaa.Nordea DOCh 

.im. Siid.en ... Hier 'bin icb nicht heimiscb. gewordetu UD4 das was 

meiae Heimat war,, ha'be ich versessen. Wobin geh5re· ich 4enn?'" 

(ZR.a. 26) Sie verachtet beide GoseUscha.tten ud karm sioh 

Wedel' an dieee noch an die andet:'e 81l8ChlieBen. Sie ate.ll t be ide 
,, 

cesenei.D&Dder und verurteilt ate gleJ.c:b.erma8ea. · = Alle waren au 

· einem Blut; un4 wie gleiehmi!iBis scuittea ad slob kle14eten, 

war Siebert me1nte Lola, aucb Ue Art, su deDken und au lieben, 

bia a1le 41eselbe. Lola· ge4achte 4&a itleosch-en 1a Norden, Ue 

ale verlassea hatte 1 wie an SoDderl.iqe., voo. 4eaen 3eder 
' 

seinen kle.inen verrickten KreiS ltet •••• Kler 11eB ·sich keiner 

aus der Masse rei8eJ'u el' ware verloren UDC1 siDBloe gewesen. • 

(Za.s. 156) IDr Roman wir4 aach etne:r: Gesellschatt geatrebt 
einer Gesamtheit 

wo Eiazelne zueammen mit clelll Volk ols TeU/exiatieren k8uen. 

In"Zwtscbtm: den Basea" win es llW':' qgedeutet. Erst tn der 

• Kletnen Stadt • kommt es zu einer Verwirklichuns 41esee 

Ideals. ( Belotti und die Bewohaer ·del' Kleiaetadt). 
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Liebe 1 Ge.:Lst un4 Tat sieh vollzogen bat. 

In der .F:Lgur Conte Pardi beschreS.bt n.ann auch einen 

politischen fntust den Fasch1steaw PaJ:di, treibt naeb J:l.He.nn. 

"den Bation- f7pu aut die Sp1tze.n 16 1'34' eaSt er 4azu: er 
" . babe ihD unbewu.Bt geschildert: tiCh batte nur FUhlUDS tur tie 

J;rscbeinu.ngen". 17 Pardi UD4 AriLOld stehen fur die zwei 

entgegengeseteen Eigenscbatten Lolas: 'Eiuamkeit uacl Liebelt 

In der b'tgur Arnold wird die 'frenntm& vora Leben ua4 !:UilSt · 

verdeutlicht, welcbe er c!_ann in der \lenduug aur Gemeinscbafts

liebe, zur Demotratie (unter 4em ElntluB ·der 14ealen der 

franzosischen Revolution) zu iibel."Winde:l vers.uebt. Bei ibm 

bleib"t ·aber vorlaut:Lg das GeistS.ge fern von dem.. • Lebea• • 

Lola und Arnol4 sind nicbt GesellfJchaftsmenschen wi.e Pardi, 

sie sind Ei:Dsamen; Lola sieht sicb flwi.e s:l.e ala Oeele 1st ua4 

·lebt unter Seelen." (ZR.s. 82) !n i.l:lJ.- aber verkorpert sich der 

Glaub&• daB maa die Menschheit lieben ldh:meA "nur ist es eine 

unbestim1nte Mens·obhei t • SfUtle:nartig1 c.U.e vielleicht tiberall, 

nur nicht gerade dQr' zu linden ist. wo man selbst lebt." (ZR.S.3 

Arnold, dsr 1n Pardi seinea "geborenen W:i.dersacber. den reinen 

!atmenscb" (ZR.s. 116) erkeut 1 1st a\te}) aut seine Weise 

UDkrattig• ist 4er Tat nicbt gewacbsen, man kcb:mte tast voa 

seiner Untauglichkelt sprech.en. ttich b:l.nt so bald ich es wage • 

au handelnt noch !mmer Entiiuschungen aUB;esetst, 4enn icb 

habe immer DOcb die Wlinteressie:-ten 14eale eines Zwaazig

~iibrigen, se111 uagebundents Dellken, nicht epezialisiert, tul4 



rein aplel-erise-h, zusammen mit Clem theoretiscbea. PessiJd.saus 

derer, die am Lebe11 aoch Diobt tit!pn Anteil nab!len una 
bisher n1rsea4s eS.agereiht siad. •••. n18 Das .gllt gleicheraa8en 

fur iaubert, w1e auch tilr B.tl'tm.Q 1a 41esea Jahren des 

tlberpnp. Weu man won den aut:oblopapbiecben ZU.gen. des 

Bomaes • Zwlechea de». Rassea. • spieht, so kaaD. un 4ea F1aubert

Essq auch beransleben t cleDn sie wtt'd .in v1el p8Berem. Ma.Be 

ale 4er Romaa fur tie Autobiopapbie B.Menas gehalten .• G.Beu 

sab daria " ••• ei:a eirleiger groBer dl'a.matisober _Honolos 

H.MaDD.S uber sioh UD4 seine. iu.e·ra Gewal ten I " 19 Ia Arnol48 

Dezieh'W'ig n ltaliea siD4 auch autobiopapb.ieche Ziige erkennbar. 

ttleh tallcl naoh Ita11ea;- un4 eta war w•s• ala .h&tte ich aacb 

ftaua gefundea ••.•• lch erltaDD.te mloh sel'bst 1n 4ea Bild.ern, die 

alle aut Gr&.Be ·u.4 l.ust aus ataa, la 4ea Ludscbatten der 

Relclea, wori.n keine TJ!"be lange hfiltlpl'.lbl.eibt, in dem ewig 

~Unsliasbatten Volle". (Za.s. 106) VD4 spiiter ein bilcheD filter 

gewora.en, koute er Dicb.t mehr tie slelche Vertrautbe:l.t zu 

Italien1 1\Ull italtUd.scbec Volk henorbrirageru "lcb ge.be 

aoch hint wei). ich Erirmenngen li.1ld Gewolrl'd1et.tea bo.be; e.ber 

air 1st, ale hitte ic!b 1m sehei.men iaer eiD wenis Ven.cbtunrs 

bevahrt tur die sclun~npolle Slanlichkeit tort utea. n20(u.s.1o~ 
man 

Die AnerkennUDg Arnolds wle auch H.,Kanns, 4a8 la1s friuaer urt4 

latheten man zur tla~litiSkeit u4 Iaola.tioa ve:r4ammt 1st, mwingt 

Arrlold zur Tat. Die Tat ·wir4 tm Roman dnrcb 41e Liebe zu Lola 

erzeugt. Der michtise Antrieb zu ltlebe befl!d.gt den friuaer 
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Arno14 zur Tat gegen Pardi. Der Sles Arnold. ist als der Sies 

der echten Liebe Ud Menacbeaewert• sepn Geaua uD4 Jruta11 tiit. 

Und 4a4urch entsteht auch 4le s,atbese von Geist uad Tat. Lola, 
. . 

obwohl. s.le slch ce1stlg n Arao14 ·verba4ea fiihlt, 1tann ibn 

deu.ooh llieht altzeptieren, 'bis er ·Slch at.cht als tatkrittig 

bewS.esen hat. 

Lola UD4 Arnold versucben lhre EiDSamkeit UD4 Indiv14ua11tit 

duroh die Schi5ptuug einer neuen ae:raeohl.ichea GemeiDSehaft 

b.:l.nwee;e\lkommen. •'tela atmete tiefer il). diese.r 'bewegten Lutts 

bewegt von der ungebeueren GUte der Demokratie, der Kratt wtirde. 

au erwecken, ftenscblichkei t eu. J.teitea. 1J:1,eden au verbrei ten. 

Bie t\iblte es. wi.e eine Hand, die be'"ien wollte: auch ste. 

All em Volk sollte sie glelch werden:t aollte erlost sein •••• 

Sie wa~ ketne h'emdea sie war eine Frau wie die and.eren •••• " 

(ZR.s. 301) Nicht ia. Deut~cbland oder ltalien tindet Lola en4lich 

e:l.ne heil88t, soaden ia ,cler DemGba.t.te. 

Lola·· Ud Araold. findeD Deutschland wlederwi.rt1g. Si.e 

verachtea dera Materialiemus, · "ti.e laute Anbetung der Kraft, 41e 

Unterwortenheit unter Uagerecb'tigtteiten, liinsSt 4urchscbaute 

RUckstiinclipe.:i.ten; da8 prahlJ;'ische Verleu.gnen voa GUte UD4 

ftenschlichkelt als von geechlichtea Beweggrfinde= •••.• Alles dies 

um eo gewaltsamer, 3e weDiger es engeborn. Sioh den Scbnurrbart 

katerhaft droheutt hinautbinden ad eohreileru "Macht pht vor 

Reobtt• Das kllnst punclfe.lsch. E1a.Volk daB f\ir d1esen 
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Grundeatz geboreJl :lst, spricht iha lUcht aus • t.-agt auch kei.aen 

solchen SchnurrbiU't. Ea mu.8 eae ungesunde EntwicklUDS sein ....... 21 

LOla tUblt sich voa Deutschland abgtsto&ea. uad einsam und 

heb'atet Pardi. Aber Pardie Be~ohsuchta ttlch bin der Herr I" 

(ZR.s .• 210), seiDG Brutalitit ua4 Rohheitt seia Gesellscbatts

.leben un4 seine SiDD11chkeit ( •'Sl• a !ad eine minnlic11t Di~ne": 

..,:'tR. s. 18J) · ertrlgt LOla nicht meb.t-. "loll wuBte er sei. brutal, 

ein Lump uncl der ~erechtigkeit Uiifibig. Verklart beibaahe 

durohgei.sti~. ward des alles dlil'Oh e1ne Art Belclentum: <lurch 

e~ne groilartlge Eitelkeit und die Bereitscbatt. fur 3e4es Bichts 

mit seiner ganzen PersSnlichkelt eiaeusteheD.t •• ·.er 1st mir 

verachtlich .seword.ea." (Ztt.s. 214). S.ie weadet sioh von Pra4i 

ab uad suc.b:t aochmale eine Beimat• welche sie mit Arnol4.; · 

nachdem er zur ~at ge&WUDgen wura.e, ·findet. Ihre tbeoretisoben 

ftaxime~ uad ldeale v~n tlensehlichkelt,, Liebe, Geaeinschaft · 

scheinen durch Ulr Verhiilttd.s neill.Qnder befestigt. Anold 

atrebt wt:e .Lola ueh 4em Gemeiasebaft&1etiihl. "lch glaube an 

Ideen• ~· ldealea glaube ue.bhiagig 'O'oa meinen Ert@ru.ngen. 

D1e ans tiln41gen tlensehe.a mei~er Beka.utschaft kaan ich an 4en 

Fingern .h.erzihlea; us Wort '"esscbheS.t'. aber teucbtet mir ••• 

Welche Berechtigung bat 4er 'He14' • der an kein Vollt ·derllrt? 

Dle nackte Ptlege cter eigenen Pers6Dlicbkeit mac~~ mtr 

peinlich Gefiible •••• Vielleicht ist mein romaDiecber Einechlas 

zu stark, ale daB ieh diesen aut da Giptel getl'iebeaen lultus 

des- lntivid.ualitit billigeD k&~t ..... Ich sehrle aich Jl&Ch dem 



Ala sie von Isolation zur Gemeio.schaft ubergehen, eo 

verlindert auob ihr Verhiltn1s zur Kunst. Arnold war die Jhanst 

'41e Ver~J.lehung des le)bS. • (ZR.a., 251) In t..nolcl UD4 Lola 

merltt ·man aie Eigeaschaftf!.D der .Aetheten1 · nur nicht extrem 

hervorgebracht t 4enn 1m Gegensata eu a..en truberen btbetea. 

Manas 6ibt es bei Lola und ~~14 aaD· SewuBtsein der 

Unzuliingl.icbkeit ihrer l.stbetiscbe.n U'lld. gesellschattliebea 

Lebi!!DS• Xhre Isolation in Deutschland versucbt die .. iilter

nationale" Lola (Z.a.s. 29) aafaags 4ui.'Ch die Eimst au uber

windea. Die "'Wablbeimat" war in lhrer l.uast n tiadea (za.S.67) 

Allm8hl.i.cb erkeDnt sie aber die Uatrucbtbarkeit ihrer Einsubeit 

und 4aher ihrer Kur:wt ("Die Ku.D.St maobt eiDSam" (ZB..s. 92)r) 

tind wendet sich <lavon a b. Die Kiit'Jst sollte M1 ttel sur 

Geae1nschaft seia ua4 soil aieht zur Abschlieauas von der 

Gesellscl'Jat:t tiibren~ llurch sie lerJ~.t H.Marm such seia D.euea 

Verbaltnis 8\lr luu t zu behauptea., Wie auch 4UZ'cb Plau'bert. 

Flaubert uad Georg .Sand. varen zw~,i· HOslichkeiten 4er kiiDs ~ 

ler1schen Existeaa. "Flaubert beha.uptet 4as reine ltiinstlertua 

eine .Pladarinenstelluq auBe:rhalb der Klassen. Georg San4 

weiB es besse:r: •Es glbt keine absoluten Literaten•. 22 Und 

iilmliches erkeut Arnold. Arno14 begroift, "daB Eiasamlteit 

tmtruchtbar 1st. Der Stolz aut 4as Ioh S.st wenig. Das Autgehen 

in andere Schicksale erst macht groBe Dlcbter• 4as Ablegen des 

eiseneru die Liebe. Erst mit Lieben beginnt Dicbte:o." (ZR.s. 260 



Arnold und f1aubert1 Arnold 'f1D.4 B.Ma.mu ad au seiner 
~ .. . 

kUastleriscbetl uad .gesellschaftllcbea VereiDSSilUD.S.tritt 

der Dichter hervor. 

Trotz aller.ibbaltlichea GroBe, existie~en im Romaa viele 

. 'Widerspriiche ,die ntcht G.berseben werden kouen. lt.Sobroter 

macht den Ieser darau£ aufmerkSata. Lola beltennt siob zur 

Meneeh11obkeit, zur Me!Ulcbel111ebe 1 abe~ sleichee1t18 eaptia4et 

die etaen groien HaB, eine Mordlust ibrem Mann segenttber. 

Daraus k8.Dil -.an ~rsehlieBen, daft es nt.cht dle Intention dee 

Textes . war; groBe • aut(tekliirte ttenscbea au.feustellen, soadern 

nu.r MellSohen, die •aenscblicber•· sein wellten. Und •menscblicb' 

he18t mit Gu.t und Base. Schr6ter moim, daB iieser Zwieepalt 

in Lolas Gedanken erweist, de.8 in dem Roman "lndividualismus 

und demokratisches Emp!'inden utJ;V'eftlittel t, ~a widerspriicblich 

nebeneinander• stehen. 2~ . Das s timt a11erdings 1 denn diese 

tJ:ldersprfichlicbkeit ateht in \IJ!U1littel'barem Zusammenbang mit lt.~ 
ters8rUiche~> Krise in dlesen Jabren. "Ztd.schea den Raseen.. steht 

ewischen seineJt "Verehruag des lnd!v14UIIl8," und seinem 

Bekezmtnis sur· ,DemoJtratie. 

• Zwischen den Rasee.n • erldirt 4ie hlari tat von O.is t uad. 

Tat fiir uberwindbar·. ln dem nicbate Boman 'Die kleine Stadt• 

bat ~.Mau. dieses lehal tortgese.tat. 'Utl4 koJI.lu-etisiert. Ee komat 

in diesem aoman 1m po11tiechen1 eoaS.alen un4 kulturellen 

Bereicb eu d.er idealen gewilascilteS7-0these von .Geist un4 fo.t. 



::eo:· 

Ettt·al1s"Clll:t! :·"' beim At1blick seines Volke tragt Arnol4s "Wie touen 

Ku1turmenschen, wie k41Ul Geist oine Hacbt ertragen, 4ie Jlicbt 

vom Getste lett'' (~.s. 100) Dieser _Jassive Jrageade findet 

- am Ende in seioer Liebe zu Lola un4 ill aem G.,nt~i'llSCbaftsgetUbl 
die ideale S11J.these. 

Die ADl.ehnug an lrank~e~cb ist 4urch R.MaiU'lS AbwendUJl8 

von Nietzsob.e uad Himteaduttg eu nouesee.u zu erltlaren. Ia . . . 
Grwtde be-dtu~et es. die radikale Vem-elnuag 4er- deutschen 

k\tlture11en u!id politlachea Tra&ii:ion. ~11 dem .F1&11bert .. Essa,

kout die Verehrttag Roaaseaua IU!i. Atta4ruck, abe!' 1910 w1r4 es 

mit Clem 'Geist ul14 Tat• A.utsatr& en4S{I1tts befeetigt. Die 

lebenslanglicb.e Besehattigy.tng B .• !'fana.s m1 t der • poSen 

~relheitl!chen bistorisehen Tradition• Frankreichs nimmt 

1905 seiD.en Aafaag. 24 Dle Geger!Ubf!~"Stelluag der L1 tera.tur 

und Gesellsehaft Deutschland& ua4 deJP F.ra:akreicbs ist fUr 

H,MaDil& Werk srun4legeaa •. Ab 1905 kommt $s e.uch eu einer 

politischen Gegeniiberstelluas: (Napoleon- Wilhelm II).Araol4 

erklirt seine Posit1ont nich bewu!ldere 4ea Kaiser nicht. Viel 

eher dell General Doaaparte, 4a er ein strenger Betre:l.er • 4uroh 

enteiickt erwacheade Linder stUrmte. V&mals k:ro.ote ihil ein 

I·4eal. • • (ZR.s. 2.58) Arnol4 verachtet die Deutscbeo . .Dibt nur 

ale soeiale und kiiutlerische Wese.n, solldern aucb als 

politische Wesen. Er meintt sle setnen polit1sch rUckStb41-s. 
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Geist ohne 'rat oder umgekehrtt beide sind nieht 

vtlaschenswert. Der geistige f!ensch dee l'iordens, erkeDnt seine 

Schwachlleit un4 geiirlge er zur fiaeht ohne dessen W\irdig &u sein, 
' . 

so :ist er ala .rlellScb schoa zum Scheitern 'best:i.m.mt. "Viel 

schlimmer ala UllSere Obmmacbt iat' s t wenn wir sutti.llig zur 

Macht gelangen. Der t:>chwacbe kommt danA in Gefahr • die 

Beerschaft Uber seine lierven zu verlieren; die abseheuliobsten 

Triebe des prltnitivea t*~nschen verden id.eder in ibm heraut 

4irtea.. Denken Sie u die neurasthenischon · Konige von ~etzt, 

an ih.rta Rticktalle in blode 'ryt"arm.ei, an ihre Suoht, wehelosea 

Wild niederzuknallen, an ihre Gier nach dem kriegerischen 

Gepriage det Starken .••• Rein Mensch ka.nn veracbtlicher Gein ale 

solch ein Scbwacher, 4er sein Geist ut1d die Menschlicbkeit, 

fUr die er ausgestattet und 4enen er verpfichtet wi~e, 

verleugnet Ul1d sicb zu den Stark.en \Uld RoheD scbliigt. n(zR.S .• 88) 

ner Trii\Uler UD.d Scbwacber Arnold sehat sicb nach einer 

Zugehoripeit su e1n~m Volk, das Ue Revolution 1789 herbei

gefi.ihrt bat. nDies Jahr war da"', Dieae arka4ische Verbrj4eruags• 
\ 

rest ist geteiert worden~ Sein Ge4iic:htnis ist unser 'l!rost. 

Seit diesem Ausbrucb des Beseern im ftenscben 1st alles Jaoglicb ••• 

(ZR.s. 101) D1ese Revolution wird ale das pol1tiscbe Ideal 

gesehen und die Vollkouungsfiihigkett der Menscben wird durch 

sie ermoglicht.-

Die BiAwendung r.u der Revolution uncl BU Roussea ala 4er · 

Literat der Revolution be4eutet gleichzeitig die Ablehnung des 
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Nihilismus., In den ~r\ihren Romane. ist auf Nietzsche hingewiesen 

worden ('Jagd nach Liebe', •Die Gottinnen'), aber d~mals stand 

B.Mann noeh stark unter dem EintluB des Nihilismua und obwohl 

es nieht als Ideal dargestellt wird bildete es einen gro.Ben 

Teil H.Manns kulturkritischer Ansiehten. Erst in • Zwischen den 

Rassent kommt es zu einer Ablebnung. Hier stellt derVertasser 

einerse·its Nietzsche (duroh •in Miidchen Tina) und andererseits 

Rousseau (durch Arnold) gegeneina.nder UDd es wird klar wof'iir 

sieh H.Mann entscheidet. Der Rassismus- Gedaake stammte einem 
' . '-. -

falsch verstandenen t!bermensch-Gedanket welcbe Arnold und Lola 

abscheulich fiaclen • .n " •••. man wird die falsehe Humanitat los sein 

und endlieh zur sweitachen Justiz den Mut ha'ben- einer fur 

WeiBe, einer tiir Schwarze, einer fiir Herren, einer fiir die 

Umstiirzler~ •(ZR.s. 99) Der Rousseau.-Menscb Arnold vendet sich 

dagegen, aber das unreites Kind Tina meint: "Ich finde es te~. 

Hast du nieht gehort~J daB wir jenseits von Gut und Bose sind? 

Ich schwarme fur Rerrenmoral".(ZR.S.99) t~erhaupt die Tatsachet· 

daB ein Hensch wie Tina sich fiir d:Lesen Nihilismus entscheidet 

erklart,."'( u .• Mann Stellung zwn Nietzisehismus. 

'Wenn H.Mann jetzt Nihilismus ablehnt. so lehnt er aueh die 

Position des Astheten Flauberts ab. Er steht jetzt der Position 

George Sands ~ d.ie auch in der He'ftolution ein • arkadisches 

VerbrUderungstest• vermutet.George Sand und nicht Flaubertt denn: 

"Flau"bert war ber\ibmt • war dabei ohne Feierlicbltei t und 

hilfsbereit, ein guter Mann, und schu.f' doeh um sich her weder 
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Bewegung noch Warme. Gealte:rt • wa~ er nicht ein.mal ehrwt.ir<tis. 

Denn der .Asthet bat kein Alter. 25 Die • !>te.cbt ct.er Me.nschlicbkeit' 

Georg Sands macht ihr Dicbten groB. H.~tm $Chreibt 3etst 

uater dem: E1n£luB d.er tranzos1$chen polit1schen Dicllter. Er will 

ideht mebr aus der Cesellsche..tt ent~en ( • Die Gottinn.en•), 

sondern. sr versucht ~etzt bewuBt dttreh die ·titeratur au,t die 

Geeellachatt einz,lwirken. Datfir holt er aich Stoff aus der 

Geschicht, abar nicht mehr wi~ a.m Antang 'bei der 'Gottin!len•

Trilogie, wo er die Rea~acince und die utike ala Zufluchteorte 

gewihl t ha.tte • aonuern jetzt atuts seine Arbei t .auf ein. 

Eraignia • dus ox~mplarisch f\ir die gaueo Men.sobbeit war: tie 

Revolution im Jahr~ 1?89 ( •Die Kleine :jtadt' ) • U.nd das 
1 Historische ist kein 'Mittel (nu~) zu:r Kunst, sondern eine 

UM Mle"dll. in~- ,26 z,.._ ~·· .-c 1 · .... ~:.or.;-n. • •• 

ln eeinem 1910 AufGatz 'Geist UD.d. ~at'• eD:twickelt E.Hann 

sein ldeal d.er S;yntbeee von Kunst ·Wid l?olitik. Ausgehend von 

Rousseau entwirft.er <las Ideal eiaes Volk.s un4 die Rolle des 

Geistigen in der Gesellschaft. E~ echitzt das truzSsische Volk, 
. 

weil es der Menschheit eitle Revolution see;ebea hat. »ie 

Franzosen batten • den Traum. .eines Dicnters (Rousseau) • 

vel'Wirkliclit. 2? Dagegea stell t er daB Volk Deutschlands dar. 

Was trill es: "Nieh.t Freibei tt ·nur Leben.konnen. Nicbt 

Meuseben:wttrde! nur Lebenkonnen! n 28 Die Geistigen Deutscblands 

sollten im Rousseau 4as Vorbild eines ~~~·anerkennen, 

der sein Volk zur Menschealiebe, Freiheit und Merasobliobke1itiihrel 
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• kormte. Die •sroBen•. MinDer Deutseblands aber tun. els bitten 

e.ie hia.ter sieh • wotf.ir die anderer geblutet hab_en, Una maBen 

sieh 4ie M1ene der Ubersltti@\Ui! an, o'bWohl s.te Diemals we4er 

ki.mptten noeh genose,ea batten.,"29 Das Negative des deutscheD 

Vclkee und Geietigen st&ll t er dem Gr6.Bett df2:s tratJ.zosiseh.en . 

Volks und der Dichter gegenU.ber.~ Oa6 t~1ar a.uch, w~rum Th.Ks.Jm 

einea der. wirkvJ:tg~nsiet~.tigst&n Sehl.agschimptw6rter gegen R.fifann 

geprigt bette: •ztvilitlationsl.lt.era:e-• • Th.f'fe.tm. iiuBert sicb 1n 

eeint~n *Betracl).tun.gan Elines t.Jnpolitisehcn'' gegcrr. d.e.s Ideal cler 

franzoe:tschen .De~okr·etie. .. :Er fUhlt. sich r>ers6tl.l1ch in dem ZOla

:Eeea;,r v"n 1915 anges:it'feJJ.. "D$r pclitisehe Geist 4l.l.s demo

kratia<~he .Attrklilrtm.g und 'menseblJ.eb Ziv.iltsnticn• 1st nicht 

tiur ptJ1Ch!ech w~.dard.eutsch; er i!St tnit Nottrc~di.t;keit aneb 

politieo'h deui;sehtelndlict, we :buner t-talte •••• Nie wird er 

(der deutaeb t1enseb) unter dem 'Leben' die Gesellschatt 

verst&h$n, nie das soz1ale Leben dem moralisebel'l,, dftl inneren 

Et-lebnis ttberorduen ••••. Dan Ich und die Welt sind die Geflastande 

unserea Dichtens, nieht die Rolle t welcbe ein Icb sich in der 

Gesellschatt spiel en sieht, und td.cht d!e mathematisch

rationalisierte Gesellschattewelt, die 4en GegeDStand dee 

f'ranz.oslschen Romans UD.d Theate:ra bi1det •••• Di,e Politsierung 

des Geietes • wie der Zi:ri.lisatio:nsliterat s:le ceint. st6St 

hler awl den t1etsten •••• lrl14erstan41 denn die 'Oberz.eugung, 4aB 

sowohl die Politik wie 4er Geist dabei vor die Bun4e komaea •••• 30 

ist hier e1eme:ntar •••••• • Diese reattio:niire Geeiuuns war tn 
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Deutscbland zu der Zeit u~lich uad iaehte H.Mann zu einem 

•ratikalen• Dichter, obllohl er niemala .radikal im .S1nne von 

einem politischon Radikalismus ~ar. · 

Die S7Jlthese von Ruast, Freiheit \Ul4. Henschlichkeit, die 

E.Maan u seinea Aufsatz 'G·e1st und Tat' dargeetellt hatte • 

wurde schon 1909 in thtr 'Kleinen Stadt • zum AV.sdru.ck gebracht. 

In 'Geist Ullcl fat• sieht man nu~ eine weitere theoretiecbe 

Bestitiguag dieser idealen S7fl'these. Was ia der •Kleiueu. Stadt• 

geiUert wird ad zum LeitgedaDke bei u.l1ann wira, ist 

folgendesa "dal die autonoae Kunst Ue ;}fd'ziehUDg 4es t1enscben 

d.ieat. "'1 Ke Gruadtbese H.~ ab 1905 unter dea Ei':rlu.B 

traaz6s1scbext politi,sober un4 llterarischen Gedanken ist- ~ • 

da8 'Literatur nntl Politik, die beiden zum GegeDStand dea 

Mensch en haben,. sind .aicht zu trennen •••• " 32' In dem 

fr!lDZosischen Volk erkeJmt er *Ein Volkt ein gauzes Volk, 4as 

sein zeitliches :Leben abkUrzt, aus Liebe sum ewig&n:3.J Er 

wiinscht sicb aucb ein eolche Vclk1 etne solcbe Lesersehatt wie 

Zola una. Balzac es batten; " ••• s1e alle haben das GlUck 

gekannt, sich nicht etwnm uno. ohne .Arme zu fiiblen. von einem 

Volk, dem der -Geist nicht nur ein uberlrdisches und belangloses 

Spiel ist, auf eine Tribune gehoben eu werden, ihr Wort die Ding• 
. . ~ 

bewegen zu sehen. dea Geiet ia Wcelt und To.t verwandelt zu seben."' 

Ee geht also um. die S7Jlthese von PoUtik und Literatur. wobei 
' ' 

der Schrittste.ller ala Fiibrer auftreten: und sell eingreilen 
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soll im Sinne Rousseaus uad Y4.las. 

3. Die politt.scbe Utopie 

De~ politische Roman, ·der be1 B.rlann seinen Aafe.ng ·mit . . . . 
·Professor Unrat• nabla wir4 in der •neinen Stadt' weiter.;. 

entwiok.elt. wihrend B.Mau in 'Pro.fessor Unrat• tie Negat1v1tat 

des enst.iereaclen Gesellschattas7$tems unter Kaiser Willlelm ll 

scbilderte, stellt er 1D. 4er 'Kle:Lnen Stadt• eiae fikt·ive 14eale 

Gesellschatt, eiae pol.itiscbe und soziale tJ'topie ·dar. 

Literatut'thecreti.soh hat B.Ma.Dil aucb eitlen Gesiuungswandel 

Er meint 'Der Roman soll Dicht nur sch11de~, er soll beesern~35 
Der Umscbwung fi.ManDS von einem passiven Stan4puDkt als Beobacbte 

der gesellschattlicben Frosesse eum po11tiscben BewBtsein w1r4 

end~.tig in diesem Boman vollzogen. Dieser GesiDJ1Ullgswan4el 

driickte sich 4urcb eine optimist1sche Haltuag zur eoaialen 

lm.erung e.us. liicht mehr bilden der B\WgerhaBt der passive 

Gesellecbaftsabscheu UD.d die VerneinWlg der Gesellechaf't eowie 

die Isolation des Kunstlers innerhalb einer kapitalietischen 

Gesellscbatt die Basis dieses Bomans. Dae demokl~atiscbe 

Gesellecbaftsbild bildet die Grundlage dor Bandlung 1m Roman. 

Die Idea.le 4er He.nscblicbkeit uncl. BrUcierliobkeit sind darin 

enthalten. Im Laute des Geschebens wird die l'ioglicbkeit der 

Verwirk11clrw:tg des Ideals geschil<lert. Die m:e.osobliobe UD.d 

politische Emnnzipntion niheren eiuander und liefern ein Bild 

4er idealan Systems. 
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ln ef,.nem Brieten.twurt vom OktobeJ: 19()7 sld.tzierte B.Mann 

die asthetisebea UB4 pelitischea ADJ.ieaen seines aeuen Bomansa 

•Ich••••slaube, 48.8 in diesem 4emoltrat1sch.en Zeltalter .av 

Jemand. 4em aa en4giilt1seu Siec del' Demottratie gelegen 1st, 

wirkliche Scbolulelt lu.trvorbttiilgf.!D ltana• u36 Seiae Wendlm& ZU 

Demokratie versucht er anhaitd del' *1Ueinen Sta.<lt• auschaulich 

zu mechen. H.ifalul veraiebtet 4teamal $Uoh auf den T'JPUS ,seine:t 

b1eher1gea deka4entea 1Ul4 tpamtlschen He14ea, tie. ·aurcb. eine 

kruse Negatt vi tit cbare.kteri.siex-t wurden... tlber.baupt wurde 

man meineat 4a& e$ ill 4iesem B~ ateue Ba\lptfipr gibt. 1911 

scbrie'b H.,Haruu "Frmler bauchte ich 'U :meine.n ao~r.anea ein 

emptinctendea Etcaelves·en, uta es eiaer 'UilZulaqllchen Welt 

entgegeuusetrtett.•· Zuletz getiel es mil' Z'Wil Trip~ meine:r 

Emptiadungs:tormea eln Volk zu •ch•~•· ~elne Gemeinsobaft -von 

Durchsohn!ttsmenschea. ' ' »as pue ·volk ist der '.Held • Ulld die 

1ndiv14uellen Chan.ktere sind l'Wohst$U als Ne'benfisurea zu 

erkeunen.. Dae • Volk • is t in dea Rom.anen H.Ma.DDS Jd.cht mit dem 

Prelet»artat. Sleiob.zusetzen; damlt wtft bier die ganee Bevall:eaung 

gemelnt. Bew&t setat er 4em u~r'• mit 4en "Volk" nic~t gleich 

UDd 1915.erkltirt H.Mann den U~terocbie4 ewiecheD "BUrger" UD4 "VoJ 

Die Menschheit ist e:\4geteil t "ia s·olcbe, die an die !'Jacht 

Slauben, u.nd andere • 41e das GlUck wollen. Die-se b114en da.s 

Volk,, 3eae sind. BUrger. • 38 

• Me neine Staat• 1st der ewelt:e Roilan H.l1anD, 4essen 

Han41UDS v5llig au8erbalb De~tschlends epielt. l)e&- erate war 
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• Die G8tt11ltl$11' • 1a dem 4er· Autor elnea ''fempel' tfi:r dae 

Ideal a.es Indlvi4ums erriobte~-"" hat., nschon ia 'Der Jagd 

aach :Liebe• machte lcb dae indlvidualistische I4eal 4er 

Bereogin von Ass7 Jaakrott• Ia 'Professor tfnrat• wt..rd der 

1'yratm un4 Vebrecher zersetz 4urcb den D:rans, ein aa.deres 

Wesea in seine Einsamkeit zu etehen ••• Datm 1st 41e 'neine 

Stadt' 4er Triumph cler Liebe, iDS GroBe gerechnet,, ale 

Demokratie• el.s Abdankullg des Geistes sogar, au GUDSten 4er 

Menscblichkeit." 39 Absiobtlicb .t,indet die Handluns des 

RomaDS in eiaer kleinen italieateehea Stadt statt, 4enn B.ftana 

taJ'l4,." •• 41e Wiirme der Demoltratie••••eln(ea) GlaUbe u die 

MeDSehheit.~." UD4 eine entsprechena.e I.UDStauttaaaung in 

Deutschlaad· Dicht. 40 Ua4 ia Deutschland sah er auch ein 

Volk, 4aa nicht wUrd1g war, Trager· seiner Utop:l.e zu wer4ea • 
. J1 

Es gal> da ·kein sroses Volks nur poSe Hiirmer." Arnold erk.ennt es 

auch un4 sehat aacb. <ter Abachaft''W'.l8 41eees PhiinomellS .: "Bs w1r4 

keinen eiasam leidenden Genius me:bt- geben, und keine 4arben4 l'lass4 

(wenn aan von dem Wes. der dabinfnhrt, aicht eurUckschreckt). 

Der Parle der lffihe wir4 ve~scbwtm4en seln mit denea. der fiete." 

(ZR.s. 100) 1915 'bekeDDt :s.Hau U1 eeinem Zola-Aufsata. daB da 

Gluck nur 4urch eln Gleiobgewicht zu er181).gen wars "Das Gluck 

1st dae ~gebnie 4es Gleicbgewiohtat Keine su geist1ge Auslese, 

tein zu uuwtssenaes Volkl Keiae groBea Minner& Sie sind eine 

soziale Getahr, sln4 ein Ungeheu,_., 4aS Entsetzen der kleillen, 

deren Auteil er triSt. Die Demokl.'atieD arbeiten, auatatt .ttir 

groBe Maiulel't an aeuchliohe:tt GrSBG..," · ~ 42 In 



Deutschland benscht das ld.eal 4ea tJbenenschentWilS, v~voa 

sich H.·MBlltl ~etet 4:i.stanz1ert hatte,.aber "seln (Deutschland) 

Heoscheatu:m (war) ncch rtickstlindig;~; I>agegen beruhtgt ibn 

das 1 talietd.sche Volk. Dazu idane et n• ••. a.as itaUent.sche 

Volkt das mich .Dicht versteht1 und tie geisti.g wr e1ae 

gleiohmi.Blse.- ptmiitige Masse sindt babe icb lieber als Zusabauer 

ale dort in Deutschland all die Eibelpers6nlicbke1ten, die 

sbtlioh etvas bedeuten wollen, Alle untereinuder Fe.ind aia4. n44 

llleser·AuffatsUDg entsprechend, 1iat B.Mann Advokat Belottl 

im Roman sage1u "Sahen Sie schon 3e elnen Staatsmann groB 

wer4t:tr1t ohne daB auch ~in Laad poa wat>4." (D.s. 226) 

*Die Kleine .Stadt' ist die Vision elner idealen, harmoniscb.en 

&oz1alor4D.lUlg. DaB 4.ieses Ideal auoh tnnerhalb einer biirgerlicben 

Gesellschatt mit all ihren Laster• ~geiz una. 11a$eenha8 

existiert, daB eia StUck fteascbliebkett unter dem Schlechtea 

eztstiere:a kauni l>aria liegt der Sian ate.ees Romau .• In dem 

FlaubeJ:~t- Autsatz et:kermt B.ttana ibrllichesa '(tGlaube aD 

Meascbet.u Aber 4as Land ist echt tmd ech1i sind die Seelen. Hu 

die Kleider sin& au.sgeliiftet .• n 
45 'Dle Kletue Stadt' 1st der 

MeDSchlichkeit un4 "4er Ew1gkeit. 4es Geistes• die damala (1?92) 

aufleuchtete" gewidmet.46 Im Roman erkenat der Advokat 

Belotti am Eade • •was siad wir? Eine kleiue Stadt. Was ~ben 

~ene (Komti<lianten) ·Wld gebracht? ·Ein werdg MusiJt. Und dennocb ~1 

wb ·uas begeistert. wir habeD gekimptt, un4 wir sind ein Stuck 

vorwiirts geko•en to der Schule 4er tteJischlichkeit. • (IS.s. 4'2). 



Das 1st der Schld 4e& Bom.ans • 4&.S itit der Bauptge4~ke \UlCt 

die lDtention des Werks. 

Kuast e:dstiert !debt aebr getrest vom Volk un4 sie t.st 

auoh ldoht JlU' zu allgemeinen ~chenbegliickung· da, sonden 

sle S.st eb Werkeeug der Besseruag, tlea Fortschritts. DichtwJ.e; 

un4 Politik soll·ea eich gegenseitig. beeintlussen. IUt Bille eiaer 

l'WlBtf·orm, versuoht B.Mt.uln diese Oe4aoken darzustellen •. BevuBt 

hat der Autor cliese· 1\unstform ausgewiiblt .• 4exm &ie eoll ee1ae . 

Theorle unterstutzeD. Von hocbste~ Bedeutung ist die kollektive 

Tat • .getubrt voa Vol.k. .Bei einer Oper, wo 3ecter eiae Rolle zu. 

spieleD hat ater der Lei tung des DJ..r~gentea (Geist) • 1st ctie 

Vel"Wlrklichu.DC der 1\eaielnlJls swtsehen Geist ucl Tat_ zu. erkermen. 

Deshalb 1st 4U, veJ:lebd.gendes E1em•nt 1 4as den Geist 1a RomaD 

ve:-+rt, d.er Kapellmeister hl"le~ eine der wichti.gsten 

Fie;uren 1m Boman. Das theater 1st der S7JnPollsche Ausdruck de~ 

Vol:ls tazuligkei t dieser Gesellschatt ~ • Diese Vollsta»:41gkei t 

manttestiert sich durcb KUDS_t. Der Anlaa eur Bewegung UDd 

Freiheits.ilaapt ln der Stadt wir« von den l.oe6dianten segebeD.., 

die innerha1b der Eandlung ala Katalystor dienen. Aa Antang gibt 

es ein p~sslves • untreis·: Volkt dessEm nasseJ!lha8 und 

FreiheitswtmSeh unterdrUckt blellrti. Durcb Kunst wird Akt1vitiit 

erzeugt. .,Die Polgen ihrer .Anwesenheit baben viele Augea 

geof'fnet und 'Viele l'leinungen. 41e sebWankten, betestigt. "(Jm.S.38; 

Im Opernhaus sind die Klasser.nmtef'Scbie4e am 4eutlicbsten au 

'betraobten-. »1e Spannungen verttea.durch 4ie Schaupliitse u4 

durch d.1e t'Ieinungen der verschiedenen nassen unter einem Dach 
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gebracb;t. AD.dererseits siebt ·zaan eucbt uoter dem E:lnflu$ der 

ftusik eine Vis1oru "Bin ganzee Volk bilt si.ch umschlllJ188n und 

v&rbridert ei.ch ... - (xs.s. 1?4) Vad tatsachli.cb eeacht.eht es 

durcb die Mt.tsUt, aaehdem_ d.as Vollt die •erscbie4enea Ste44.en 
' . -

d.er politischea Eatwickl'latl!t Despotist!l\1$ • Trrannei, Auroh~ 

,.Bchreckel'.lberrschatt des l?iSbttlsn • ~.ge.rkries. Qpportuismu.a 

\Uld :nach alleflera &ts Ideal: • Deaotme.tie• 4unherle'bt hat. ID 

der •Eleinen Stadt' wlrd deJ: gQQze !ian41:w.J.gsverlaut dee 

ionlit.D.S in_ Aaa1Qf5ie au politlsehea G-eschiobte seit 1789 settlhrt. 

D .• Y,ann saste daau; uHeiae Scbw1edgltett war, 4a.8 ich UeseD 

-VorsailS •on hu»4ert· Jahrell iu. welllgeu 'l!agea ze uiilsea ha:tte. 

Die Diedrig&te Form des Menseb&ntums mdt& zusamme.apr81len 

mit selller h8ohstea (w1e ee vielleicht 1?91 uBi 92 wirkllch 

.geschehea 1st)1 ·wad awu .b JeJJlllD4 aus der Masse, in i.br 

eelbst un4 in ibreD Fi.ibl!'eJh n47 Die Demouat1e 1 Ue im Boman 

~rzielt wu.rde .• lu.uu.l nicht alB endsUltteee polltieohen Sieg 

versteaden wera.en, ~cleu immer a \its aeue wird die tfensehhei t 

Herren zu stunen haben, wird 4e"' Geist slob aeasen musen 

mit del- .ttacht." _(u.s. 220) gwiger F:r1Gd.en eastiert Diobt, 

es ltoat daraut an. 41e Wi.clltt.peit deJ:" tlilchit.gea Erscbeinuna 
' 

der Meuaohliebkeit au erkeD.llen. In 4em ZOla-EssQ tr1tt . 

cU.eselbe Hei:mlr.ts hervor: f~Qleiebwobl dssen wir kbptea. Wt.r 

4Ui'ten l'lic.btnse:bec., 48.8 in welte \U.\4 Ew1gkeit zulets ellee 

s1ch aufbebe, a.nrten Diobt 1a Schauen \'erbarren, una. 11uss•a 

ltiaptea." 48 
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· In dieser ·sozialen u4 pol1t4.Sohea AuttassU86 B.-Maus 

gi'bt es keinea Plats t-nr ·a.en Ubeaenscheo. flensohen, tie 4as 

Id.eal des Individums .la sich ve~kipern (Garltn~ \184 aua 

Splamus fiich8tenliebe Ul'lc1 Brf.i4e:rlichke1t nicht YeJteteben '(Don 

!fa44eo) wet4en 1m llotMlD. aep.ert., Pile neue Staat• etellt tiir 

elne groae,. "til&' eiae 4uoh tiebe gea.Aelte Mezasebbeit. Da& 

1 
!alentt 4er Gclst :eelbst pbt bie~ kein Becht nt eiDS_.e GrBae. 

ale veJ:1)fl1cb.tet zu d.t.eaen.. Die epts·ttsehe Pers8aliob.keS. t w11'd. 

· bestratt in einer basea klelaen St:inreriD.s 1a etnem hensc$.oht1ge.b. 

Priester danltt eie ab# 4er Geist ttndetlsurick' eu Heuohentum. 49 
-

Die ~-Liebe• • 4le la Romaa vereh%1: wird, lst CU.·• koostnktlve, 

schUpferi.sche Liebe, 4ie aur Solidal1itiit tmd fte.nochllc.bkelt 

ffibrt. Deewesea.IIUBtea tlUCb Alba u.d .Nello am Eil4e sterben. 

•<&eisti.ge Liebe ist bier 41e Wai'lneit• geisti;e Liebe una aer 

Tatw111e a.es ·Geists ill 111r· schoa beschlossen. .-SO · »ae ln41Y14wa, 

4as Mitglie4 eii:lor Gnppe ist. who4 hoebgeschats. Die Dialekt 

~Wischen InUvidum UDd Gesells_oha.ttt Soloist Ud ObOr i.st ie 
. .. . ~ 

Roman VOI'handen. Advokat Be1ott1 verltqpert 4ea Weg voa lob na 

Wir t obne cla'bei seine IJi41v14ualitit eu ve!!'lleren. Aus eeiDem 

Egoismus '1lae Volk bin ioh • (m.,s. 141) kout fte:rascberlll.ebe. 

Liebe win ala tie tle:wegell4e ka.tt -b der EcwickltmS na 

MellScblicllkelt uez-kanD.t • wie auob Ml Arnolcl und Lola. 
' . 

Im. Roman verkopeJ>t Ceam.zz1 d.te polS.tisc}.le ~atenlosie;keit, 

savesao lslt cler ehrsetsige Demagog \U1d aer Advokat Belotti 1st 

e1c P Pha~isiier der »emokratte. ••51 Obw.oh1 er ott eine 1lcbel'l:Lche 
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Figur ist • trotzdem existiert in itJin naeh ll.Man.n "etwaa wie 

' die Verkiir:tung eines grcBen t"dlim.eS t" 52 weil er ~n die Tat .. 
und an d.en Fortsebritt glaubt, a.en neuen ttbermeugungen 

fl.Manns jWtspreobe:nd. t..ola hatte VCU'l·lielloti gesproehen 9 als sie 

meint; "l'ruhrer trieb starre Herrse.hsucht die Welt du.reh mei.ne 

Visionen. Jetzt ist, was sie itl E-ewegung setet, Liebe. "(ZR; •. S.3?7) 

Der Kampf um die Hacbt zwischen (ier reaktionaren Kirche und 

dem •Genie der Tat* Advokat :Eelotti wird in d,em Augenblick 

e;elostt als der I1riester Don. ~addeo erken.nt: "Liebt die 

·Mens eben, dann liebt ibr ·Gottt• (tts.s. · ~82) Abnlieh wie d.er 

A.d.:vokat iibeJ:Wind~t Dot! Taddeo seinen .Ego:ismus und. predigt 

lUiebstenliebe. Die wahre Cbristliehlpd.~, die Veneinung des 

Egoismus, die tlberwindung des Se1bst unci ·des Klassenba.sses 

vereinigen eich in der Wen.dung zur Demokrs.tie. Don. 're.d.do erkliirt 

es •· in dem er sagt .: : "Wir be.Bten uas 1 vir befeindetenp~ 4 jeder 

hielt sicl1 fur den. Gerecbten, un4 de.durcb wurden wir eine Stadt 

von Ungerechten, die brennen muSte. *' (lm.s. '851• 

Am .Ende des Romans erkennt der Advokat Belotti: nw1r nlle 

bleiben Sieger, da 3eder sich solber besiegt bat un4 tjeder 

entschlossen ist nu.r noeh im w·ettstreit des Guten mit de.n 

anderen zu ltiitopten.-"(KS.s. 417) In diesen Wbrten Bclott.is 

wird das Wesen des Z..ivilisatioi&sprole~es erreicht. Und im 

Roman 'Zwischen den Rasa en• kommt de~ iibnlicbe Gedanke zum 

Au.sdruck, werm Arnold bekennt, das die eehte r1enscbl.ichkeit 
• 
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nur durch e.ine S;ynthese d.es Norden und Sudens moglich ware. 

nrm Degriffe, am Geist· zugrunde zu. gehen, wird die i1e.nsehhei t 

des Nordens sieb erneuern ... u..saen dur~b dia des :.-;udens: durch 

.ihre gesundere Animalitat, die sie von den Verfiihrungen u.nd 

Las tern des Geistes bewe.hrt hat." (za .. s. 248) 

~Dar • gro.ae• t•lann dee Stadt Advokat llelot;ti, der am Anfa..ng 

uber ei.n passiv$S Volk als sein lr"tlhee:r standt wird am Ende 

von einem eingreifend.en und teilnltbmend~n Volk ausgewahlt. 

D.iese Rolle des Volks in dem off~ntliehen Leben einer 

Kleinstadt 'bestatigt die I1einUJlfg n.nanns. Ein neues Vebal tni.s 

zum t.eben wircl ant!est:rebt und erreieh.t. In 'Zwiaehen d.en. Hassen' ..... 

stand es: 'Ein Volk von i?IU.rde und l'ttansehliehkei t is t ungerecbt 

gegen seine Herren und befreit sicb.' (Zn.s. 310) Das ist 

anders ala in 'Professor. Unrat• ., wo es keine Rettung .zu geben 

scheint. Det• Kampf um die menscbli.ch.e Freiheit bildet die 

Grunglage dieser l'base in B~ManD$ Evolution. 
. . 

Jedoch kann dieses 'Hobe Lied der Demokratie' d.ie 

''· A:nwendba~keit di.eser Vision nicht erkliiren. E.Manns politiscbes 

J~rogramm war nicbt konkret genug, der R.ealitat des damaligen 

Deutscblands zu dienen. Die deutsohe Leserschaft konnte diese 

ideale, tast vorindustrielle Stadt zur Zeit <ler Erscheinung 

des Romans kaum ernstnebmen. Ferner liegt die Sebwache der 

'R'leinen Stadt• darin, daB es dem Verfasser nieht gelungen ist, 

·die okonomisel'le und politisehe Zugehorigkeit Cieoer Kleinatadt 
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zu einer r-1onarebie oder zu einer :Republik anzudeuten. 54\· 

Der. .Roman bleibt e.ine Utopie mit f1aximen etwa wie Bruderlichkei t, 

Mensel'.:;enliebe, Freiheit. Die htonung auf der Liebe und 

Bruderlichkeit scb.eint das ganze po.litisehe Programm zu. 

vereinfachend dav.'eustellen und zu annlysieren. Das ganze 

politiscbe Progra.u und die eingreitende Rolle d.es Kunatlers 

kommt einem esoteriseb vor. Immerbin war der Boman zur Zeit 

seiner Erscheinung in Deutschland eu ~dike.l fur die meiaten. 

Die Widerstand.e gegen die Tendenz des Buchs w11ren noeh zu 

stark, u.m einen breiten Er.toig zuzulassen. WenJ'l man den 

Milita.tlismus und Cbauvinism,ua :ueuts.cblands unter Kaiser 

Wilhelm l:I in Betraebt :debt 9 versteht man aueb ecbon, warum 
; 

der Roman nieht ert.olgreieh war.,. Maa verstebt aueb, wa~m 

H.,f'.t!Uln zogerte, die Randlun.g des Romans in Deutschland 

spielen zu lassen. 

4. Von pessimistischer Grundh.altu.n.g zur optimistisehen 
~Jel ta:r""CJehauung 

Diese Fhase dient zur Bewaltigung des AuBenseitertums 

H.Manns. Nicbt ohne Abaiebt enden beide .Romane diaser l~base 

mit einem positiven Klang. Jlas steh.t im direkten Gegensotz 

zu den friibren .Romanen, die alle •oesehichten des Versagens• 

waren. Ab 190!> unter dem Einflua der politischen Literaten 

E'rankreiebs gelang H.Mann. zu einer optimistiscben Weltanschaung. 

Die Eof.f'nung an Mens chen, die Liebe zu d.em Mi tmenschen is t zum 
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erstenmal in dieser Schaffensperiode h.ier zu erkennen. Fruber 

veraehtet H.I1ann die Welt und die BUrger und es schien ibm 

kein.e Hettung oder kelltlen Ausweg aus de~ .haBlichen Welt zu 

geben. Erst durcb die Auseinande:rsetzung ~nit Gt,# Sand; cli:e. 
I 

~grijndlich Optimiati~;" und spate~ unter dem £influB Rousseaue 

u. Zolas gelangt H.Mann zu einer ~ptimistiscb.en Welt!UlSchau.ung. 

E.Mann kniipfte sieh in dieser Pbase a.n die franzBsisobe 

Tradition an. Man begreift das aueh im Sinne von einer 

Abwend.ung von Deutschland 1.1.nd von der t:leutache Tradition. 

· Aber man kann kein Zleitkritii&er sein• otme die eigene Reali tat 

mi teinzubeziehen. Dieee l'hane war aueh eine F'lueht a us der 

deutschen wirkliehkeit; da kann er keine Alternative zu den 

Umstanden im wilhelminiseben Deutschland bieten. e1ne 

optimistisehe \<.•el tanseliauung, aber ausschlie.Blich unter . 

Beriieksichtigung frenzosiseber Zu.stande. Die letzte Aufgabe 

dieser Feriode war die Bewaltigung dieser Entfremdung von der 

deutsehen Healitat und der Ablehnung des eigen.en. Yolks. Das 

erreichte B.!'ta:m·l dureb die Erkenntnis, daB man seine Zeit 

"Lieben" muB und in der letzten Fbase dieser Scha!fenseinhti:t 

versueht er zum erstenmal nicht mehr distanziert, sondern 

eingreifend sich mit der deutschen Bealitat auseinanderzusetzen. 
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IV Ges·ellschaftskri tik und r:ngagement des Diehters 

Die vierzehn Jahre, die zwischen 'lm Sehlaraf!enland' (1900.l 

und dem 'Untertan• (1914) l.iegen, reprasentieren den wandel 

.B.Matm von reinem llarsteller und Beobaehter zum politischen 

und sozialen Analytl:lter des wilhelminischen Deutschlands. 

_Zugleich reprasentieren sie auch n.Manns Versuch seine Isolation 

ale Intellektuelle und Oeistige zu uberwindenl! Mit seinem 

letzen und augleieh eindrucMJfollesten Roman aus dieser 

Scbaffensperiod.e vollzog H.I1ann den 'Uberganf~ von e,iner 

asthetisierenden wie auch konserva.tiven Geainnung zu einem 

gesellseh.at'tskritisehen, demokratisehen Standpunkt. Man konnte 
t 

den ersten Roman 'Im bcblaraffenland' bochstens als eine 

'konservative• Satire bezeichnen. Dagegen konnte man die 

Meinung vertreten, daB er •untertan' eber eine •:radikale 

Auseinan.deraetzung' sei ,1 wo mittels der Satire und Parodie 

die Umschiehtungen des wilbelminisehen Zeitalters entlarvt 

werden. Die Farodie ist sehon. aus der Form. des Romans zu 

erscblie.Ben, denn 11.Mann bat den Roman in dem Vorbild des 

tre.ditionellen Bildungsromans ges'(;altet• eine Gattung die 

er baufig in seinen .r;ssays Kritisiert bat, denn sie pflegte 

den :-"Kul t des.· Indi vid ua lfsmus. 2 • 

Mit der Vollendung der 'Kleinen Stadt' scbrieb H.Mann im 

J'ahre 1910: UJetzt bin ieb ~9 Jahre alt und sehe hinter mir deD 

Weg, der durch 6 Romane hindurcb von der Debauptung des 



Individualsimus zur Verebrung der l>emokratie gefiihrt bat."3 

Diese • Verehrung der Demokratie" ~;ar der Anlaa dazu. eine 

soziale und politisehe Utopie in der •Kleinen Stadt' darzu

bieten. Sie bildet aber ·aueh. die Grundla3e seines nachsten 

Romans 'Der Untertan'. Nur diesma.l ·&rscheint die Verehrung 

in Form einer bitteren ffilff"t~ik\rgeg-en die exiatierenden 

biirge:rliCb•jUJ'Jkerlichen riacbverbal.tnisse innerhalb des 

Imperial.ismus des zweitens Neieh.s. Das Gesellschaftsbild in 

der •Kleinen Stadt' zielt auf eine politische, moralische 

und geistige Erneuerung der bestehenden Verbaltnisae. 'Der 

Untertan• ist eine Kritik eines $ystems, desoe.n . .tlec$ismus 

zwar noch funktioniert. das a~r bereits obne Lebensrecht 

und Zukunft is t • 

1. Zerrspiegel eines Zeitaltenu :Kritik des d.eutscben 
Ke.iserreicbs 

Bei .der Betrachtung :·der :ze-i'tgeschenisse~ meinte H.Mann. 

1911: "Der !loman des Deutsehen mii.Bte gesehrieben werden, die 

Zeit ist iiberreit f'Ur ihn. tt4 Diese beiBende !;a tire <ber 

Untertan') ist die Darstellung eiDer poli tisch en Entwicklung und 

eine Analyse der poli tisch-okonomisehen Zusammenh.ange unter 

Kaiser Wilhelm II. "Ein Reich, das einzig aut Gewalt 

bestanden b.at und nicht aur Freiheit, Gerechtigkeit und 

W'ahrheit, ein B.eieh, in dem nur betohlen und gehorcbt, verdient 

und ausgebeutet, d&s lJenscben abe:r me geachtet ward.,. kann. nicht 

aiegen, und zoge ee aua mit 1.\be~e:oochlieher t-lacht. Die Macht 



:99: 

ist unnii.tz und hinfallig, wenn nur .fur sie gelebt worden is t 

und nicht fiir den Geist, der iiber ihr ist."5 Dieses Urteil 

liiBt H.Mann in dem Zola- Aufsatz uber die Zeitgeschenisse 

fallen. Und ;es:. i~t.i'. auch fur I1,..r'1ann und seine Zeit anwendbar. 

Die Ziele des Kaiserreichs und die Vorbedingungen, die es 

ermoglichten den Imperialismus d~usetzen waren: Beberrschung 

des \'lfeltmarkts • Koloni.alberrschaft; Macht- und Riistungswettlauf, 

europaische SendungsbewuBtsein, Industralisierung und 

Steigerung des Kapitalismus. Ein Reich, das einzig auf 

Machtstreben gezielt war, stand alle demokratischen 1-rinzipien 

H.Manns entgegen und muBte verurteilt und negiert werden. 

B •. Mann unternimmt zugleieh auch eine· konkrete Untersuchung der 

zeitgenossischen deutsehen irnperialistischen •ryran.nei anhand 

typiseher Zentralfiguren. Denn R.M~nn greift nur einen 

bestimmten Typus des deutsehen Burgers in seiner Satire an, 

der in allen Schiehten der Gesellschaft vorhanden war und der 

eigentlieh viel mehr als auch der Kaiser selbst fur die 

absebeuliehen gesellscbattlichen Verhaltnissen Deutschlands 

verantwortlich war: der Untertanti "Seine (des Kaisers) Schuld 

ist die kleinere, denn seine Rolle auf dem gemeinsamen Theater 

war dureh sie bestimmt;."6 

H.Ma.nn stellt ferner fest: • Die Eigenscbaft~ des Unterta.ns 

sind die, worauf das Reich gegr6ndet war~ Sie macbten niebt 

den Deutschen aus, nur der Unterta.n4!in? Jede Klasse nabm an 

dem f1achtstreben teil, sogar aueh der Arbeiter~ "Der Biirger 
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dacbte in M.aehtgesetzen. Der Ar'be~ter begann, es zu lernen."8 

Und spater im gleieben Aufsatz schreibt H.Mann uber die Arbeiter 

in Kapitalismus." Sie verstrickten sieh taglich tiofer in die 

Sorge, Gewinn zu zieben aus der Welt;l wie sie ist, lhr Denken 

war zuletz kapitalistiech- mit Vorbehalt oder unwissentlich, 

oder in der Farbung der Heuchelei; aber kapita.listiscb ••• 

Auch war es national ••• Ihr gefiiblsma:Biser Nationalismus 

k.annten sie selbst nicbt. Die Arbeiter ha.tten ibn im selben t"i.D.Be 

wie die BUrger: aueh sie iiberzeugt vom Recb.t der Macht, aucb sie 

durchdrungent die !1acht sei hier • ., •• (utld) hocbste Au.tgabe 

und Fflieht: reicber werden, harter werden, Weltmacht sein." 9 
• • Der Untertan ist die Arbeit eines bUrgerlichen BewuBtseins, 

das in poli tiscber Dem.okra tie und sozialer Gerechtigkei t 

di.e Rettung Deutscblands sucbt. Im Uoman wird der militariscbe 

lmperialism.us und der mensehenteindliche Cbau'Vanismus wie aucb 

der Nationalismus der deutschen BUrger angeklagt. In der Figur 

des Kaisers sind alle diese Eigensche.ften verkorpert. Eine 

Rede des Kaisers'bei der Rekrutenvereidigung 1891 lautets 

" ••• lbr habt ~etzt vor dem gewe:i.hten Diener Gottes und 
' 

angesicbts dieses Altars Mir Treue geschworen •••• , ihr sein 

~etzt Meine Soldaten, ibr babt Euch Mir mit Leib und Seele 

ergeben; es gibt £ur eueh nur einen Feid, und der 1st Mein 

Feind •••• n10 Und in der Figur des Bauptprotagonisten 

l>i.ederich lieBling sieht man sehon die Nazis voraus, obwohl 

wie H,Mann zugabt "Als .ieh sie aufstellte, feblt mir von dem 
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ungeborenen Faschismua der Begritt, und nur die Anschaung 

niebt."11 .In detn •untertan• findet man eiae Analyse der 

sozialpsycbologiseben Bedingungec t'Ur d,ie Entstehung und 
. . 

Auswirkung des Fasc:hismus. Das 'Alldeutschtwn' bildet die 

Grundls,ge der imperialistischen I"lachtpolitik. Es ist "hergewacbseJ 

an der Flotte t dies en ti.aschin.en bUrgerlicber Herkuntt, fUr 

die Prcduktion von '\-Jeltmacht' • »as 'Alldeutscbtwn• war eine 

Auagcburt der Bez1ehu.ng.en des 13iirgers Z\U" Gewalt·. Es bedeutet 

wirtscbaf'tliche Militarismus. Es war d:i.e Seele der Epocl:L"12 

Als u:::. Arnold von der Bosheit der Schwacben in· •zwischen 
. ~~. 

den Rassen'J-.,so me:tnt er genau diese l'lensoben. 

Die etbnozentrische Weltauffassung der deutschen Burger war ~. 

aucb der Urheber des Nationalismue. In einem Geschichtubucb 

der Kaiserzeit stand es: "W'ir Deutsche, die wir von jeher aur 

weltburgerlichen Ansebaung geneigt gewesen sind, mussen aucb 

heute nocb oft genug daren erinnert w-erden, daB das Fremde 
'~ . . . 13 m1nderwertig 1st •••• " Die Weltauffassung machte stets die 

Fremd.engruppen fur ihre fl'dSerfolge verantwortlich., wibrend 

die national rassische Eigengruppe unkritisch glorifiziert 

wird. Die ~lori:fizierung der Maoht und der Autoritat, die 

man me is terhaft in d.er Figur Diederich LeBlings verkorpert 

sieht, ist auch mitverantwortlich !iir den Aulsteig des 

Imperialismus und Nationalismus. 

In keiner poli tisehe"Iiichtung des damaligen Deutschland 

sab ll.Mann eine Alternative, aueh nieht im :Parlamentarismus, 
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weil es aueb in den Handen der reaktionaren ftacbte war. Der 

Bozialdemokratie wies H.ManD aueb keine b.edeutende Rolle zu. 

•1aabt ibr kein Blut? Steig es eucb r:deht in die Stirn 

beim Anblick der frechen l1'ei/seligkeit einer Kaste, die es 

noeh wagt, befehefa zu wollen, mitten im Sammelpunkt euerer 

burger lichen Anstrengungen, in der Schopfung eurer . Vater,-

im Re1cbstag?" 14 

• Der Untertan• ist der zweite Ro:rnan, in dem H.t1ann als 

eingreitender Kritiker des Wilbclminismus auftritt. In der 

Tradition von 'Professor Unrat• wird der Mensch als Frodukt 

seiner Gesellseha.!t a.ngeseben. Als poli tiscber Anaytiker 

erscheint II.Mann 3edocb erst mi~ dem 'Untertan' ''Er wei8, 

daB sein Werk rnenschlicber dadurch wird., daB es auch politisch 

wird."15 Der Roman be1Dbaltet nicbt nur die Ps~cbe der 

clamaligen Biirger, sondern H.Man.n analysiert zum erstenmal den 

Biirger als e.in politiseh.es Weaen. Der politieche Biirger ist 

Teil einer Gea.ellsebaft, die a.r1arm durch die Zeit und die 

Zeit durcb die Geschiehte determiniert siebt. Der Haupt

protagonisten im Roman Diederich lieBling und sein Hauptgegen

spieler Wolfgang Buck sind historische Manifestationen der 

sozialpolitisehen Prozesse ihrer Zeit. Buck, der die beiden 

entgegengesetzen Positionen als Ergebnis der selben 

Geschichtsbewegung erkennt, sagt: "Sie und ich, wir beide 

Gegnpole, fiihren. hier die vorgesehrittenen Tendenzen der 

moraltreien l:.poche ein.u (U.3. 266) Cie reprasentieren zusammen 
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den •Geist der Zeit.• Buck ist aucb feil dieser zum Verrall 

bestimmten Geeellscba.ft, denn ~ !r versagt vor der • Tat •. und 

ist ein •schwacher, weicher• Menach. Diederich Healing, der der 
ist, 

Hauptanbeter der kaieerliehen Macht¥ iet nicht als lndividum zu 

betrachten. Er ist di~ Syntheae aller 'burgerlicben Eigen

sehaften, die den wilhelminisehen Siirger kennzeicbnen.. ( nKeine 

Ausnahmen darstellen, so sehr sie una XUnstler rei zen. "16) Er 

bat die echte 'Lakeienseele' und meinte: "Jeder muB einell iiber 

sicb. baben, vor dem er ~nget bat und einen UJ'lter sieh, d.er vor 

ibm Angst bat." Weiter sagt er: ftl>Jer treten will muS sicb 

treten lassen." (U.S. 106 ) So entspreeben Unterwerfung und 

riachtausUbung einander und vereinigen sich in derselben Figur. 

Die Verwendung dee Nachahmungsprinzip bildet die Basis g.er. Ai~ 

Romanhandlung. Diederich HeEling apriebt in aohon vorgepragt~ 

Kaiserworten: 'Der Flats in der Sonne•, 'Ieh kenne nur zwei 

J?arteitn, die fiir mieb. und die wider mich• (u.s. 108). Die 

Ms.nie des Flottenbaus iiftte er aucb naeh: Diederich kautt 

unnotigerweise neue r...ascbinen, seine lterrscbsucbt, seine 

'drobnende Maske mit Gchnurrbart und Blitz in den Augen.' (u.s.83 

sogar HeSlings Frau heiBt Gustel alles zielt direkt oder 

indirekt aut die Person des Kaisers. Er siebt w~e der Kaiser 

aus und denkt auch wie ihn. So bat Diederich die Macht inter

nalisiert und in sich personali~iert. Das deutsehe Kaiserreich 

stiitz auf hunderte solcbe HeBlinge. S.ie haben keine 

Individualititt die Glorifizierung der Macht, Unterwerfung und 
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Identitizierung sind ihre Lebeaeprinaipien. D1ese BUrger 

sucben eine !emeinsame _ldentitat im Nationalismua und sind 
• 'lndividuen•, die durch den Kult der personlichsten 

· (U.S.104) · · 
Peraonliehkett• ;vereinigt sind. »~ Diederich gipfelt die 

Kette von macbtausiibenden 'llerren•, die er wabrend seiner 

Kindbeit, im Eltembaus, in der Schule (wo dieser Anbeter der 

Macht den Robrstock begeistert kiisste) und beim Militat trif'ft, 

in seiner Begegnuns mit der bochaten r-ts.cbt: dem Kaiser selbst. 

Fur ibn wares ein •bistoriscber Moment•. (u.s. 53) 

Diederieh .imitiert den Kaiser. eer :Kaise.r versueht I~apoleon 

nachzua.bmen. Als \Jilh.elm II durcb die streikenden Arbeiter 

"allein und ungesebUtzt~' (u.c. 54) reitet, meinte ein 

Zuseheuer: "Kennen wir. Napoleon in t1oskow, sich solo unter 

d.ie Bevolkerung mischend ••• TheatGr und nicbt mal gut." (U.S.54) 

H.l1ann glaubte, da.B das Naeb.ablnungsprinzip die Basis der 

modernen ~esellscbaft bildet. Er vertritt diese f'leinung 
er · · 

'bis zum inde und 1940 bestitigthd.eder: "Ich halte dafur, 

dae die deutschen Abenteuer von :Beginn bis .... cblu8, sei es 

wenig oder kaum bewuBt, Napoleon nacbabmen.n17 DiesecTb.eater 

bildet die Grundlage dieaes Zeitalters. 

Wolfgang Buck, der in der Neihe der Ana.lytikern uo.d Zweitlern 

steht, die H • .Mann vom Anfang als Cegnopi.eler seiner Hauptfiguren 

gesta.ltet bat (Kopf-Andreas Zumeee; Lobl!'ann- l?roressor Unrat) 

erkennt den Bchauspieler sls den reprasentativen Typus d.er Zeit. 

An der Figur des Kaisers wird es axemplllri.soh dargestellt: 



"wilhelm II bat versucht, den absoluten Herrscher zu spielen, 

nur keinen preuBischen. Seine Mittel waren haufiges Umkleid~ 

immer ~eisen,· alles wissen und noch.mebr reden."18 Wolfgang 

Buell, d.ieser Zeitkritiker sieht in der Figu.r Diederichs einen 

Typus des 'bose.n Komodianten'. Bier ist wieoer der EinfluB 

Nietzscbes zu erkennen. H.Me.nn hatte seine allgemeinen 

kulturkritiseben Ansiebtea aus 11Niet:zacbes Charakteristik 

des charakterlosen, MimikJ&ry ubenden Sebauepielers und 

Kiinstlere abgeleitet. u19 t1asken- und. Naehahmungstrieb werd.en 

zu Frinzipien bei dies en r''enschen, die ihre Oha.rakterlosigkeit, 

ihr egoeistisches Selbstinteresse und ihre Menschenfeindlichkeit 

dahinter verbergen. 

Diese Satire stellt die Person des Kaisers im besonderen 

und die neue Zeit im allgemeinen, in .Fraga. 1:1 .• Manns Roman 

uberscbreitet die Grenzen e:i.nes Gaeellschaftsrom<m und ist 

vielm.ebr was fi. fF.;.ann im. Hinbl ick auf' seine rlerke, den • sozialen 

Zeitromnn• genan:nt ba.t. 20 Als Stutze fur seinen •Roman des 

Deutschen.' verwendet ~~.Marm. historisebe f-Jtoffet Kaiserreden 

und autbenti.sche 'Worten des Kaisers: 'Herr.envolk', 'Weltmaeht',. 

• Erbfeind Frankreicb.' , • Der Platz in der Sonne •;. StraBenunruben 

von 1892; die sozialpolitiscben Umachiehtune;en der 90er Jahre. 21 

Der Untergang der Jo~rei£innigen im Roman steht stellvertretend 

fur den Fall des Linksliberalismus in Deutschland. Der 

Aufstieg der Sozialde.mokratie und zusammen uamit der Autatieg 

der Henschen wie der Opp~rtunist Napoleon ~iecber wird auch 
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gesehildert. Obwohl H.Mann in 4:1ese:n Jabren. als 'Kampfer• !iir 

das deutsehe Volk dureh seine Romue und Essa:yistik eintritt, 

dennoeh stand er der t3ozie.ldemokrat1e niema.ls nahe. 

Es iat nicht die Aufgabe einer derartigen Satire, wirklicb

keitsgetreu die gesamt historiscbe Hitua.tion.ob~ektitJ 

wiederzugebent sondern der Verfaaaer mU.8te led.iglicb die , 

Tenden.zen einer Epoebe als Anal7tik&r beurteile:n. flier wird ein 

historisehes Bet-;uatsein verlangt, aowie ei.D.e Einsiebt in den 

gesellsebaftlie.hen Geset~maBigkeiten. was H.Hann 1915 tiber 

Zola schrieb, konnte aueh fiir ibn selbst stimmen: "Einer. der 

auBerlic.b oiehts vor Augen batte, als wr~s alle vor .Augen batten, 

Macht, Glanz und :tr-folg, batte di.e&en Rt.~ch u.o.d diese Zeit 

dennoch starker und tieter in die 1\ut~&n gehabt altt alle. · Die 

Gesohiebte voll~og sieh im Sinn einas nocb ungescb.riebenen 

Saehs. n22 Daher bleibt der Vorti'llrf Th.MaDnS t iibertlUssig, 

daB der Roman "ein Zerrbild ohne Wirklicbsgrund" sei und daB 

er Unternehmer und Arbeiter achildere, die es eigentlich gar 

nicbt gabe, und soziale Zustana.e. 11die· es allenfalls in 1850 

in England gegeben babe:23 Eine dat:i.re ist ein Zerrspiegel 

eines Zeitalters, die die Gescbichte ubertreibend und ver

einfaebend da:ratellt. Die uberbeblichen und moraliscben Tone eine 

Karl Streckers konnte man daher kaum er~1t nebm.en, wenn er 

den Roman und d.essen Verfasser ablebnt. "Ware H.M.ann ein 

Sebriftsteller, dex• durch seine t)stire besaern, .helfen, 

belehren will; so kortn.t man mit 1h.t.!l ems thaft dariiber reden, 
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daB die Unzul&nglichkeit von Einrichtungen und 2tustanden imm.er 

duro.b die Unzulangliehkeit der menschl.ichen Natur bedingt ist, 

wie wir gerade an den Ereignissen der letzten t1onaten sehen. 

( ••• ) Aber mit einem Gchriftsteller1 der nu.r verleumdet, nur 

Gift und BaB und Wut auadiinstet1 iat sacblieh nicht zu reden."24 

'-J Jihnlich wie in · oer 'Kleinen Stadt' steht im Zentrum di.eses 

Romans aucb ein tl'·eatralisches :Ereignis .• Im P.littelpunkt des 

Romans ist d.ie MajestatsbeleidiflUASSProze.B und H.Mann hat 

•das f·laidoyer dee Verteidigers' den .•eentralen funkt' genannt, 

der 'den Typua des Untertans direkt hinstellt.• 2' W~lfgang 
Buck sagt: 'Wie er (Diedex•ich) waren. zu 3eder Zeit viele 

Tausende, die ihr Gescha.tt versaben und eine politische 

Meinung batten. Was hinzukommt und ibn zu einem neuen Typus 

macbt, iat einzig die Geste: aas l'ra.hlerisehe des Au!tretens, 

die K,ampfstimmung einer vorgeblic:hen Personlicbkei t • das 

W1rkenwollen um joden f'reis • wat•e er auch von anderen zu 

bezablen. Die li.nd.ersdenkenden solla4 .~nde der l~ation heiBen, 

unci waren sie zwei Drittel der Nation. Rlassenin:teresse.n mag 

eein, aber·umgelogen d.ureh Bomantik. Eine romantiscbe Prostration 

vor einem Herren, der seinem. Untertan. v·on seiner f1acht das 

Notige leihen soll, um d.ie noeh Kleineren niederzub.al ten. 

Und da es in Wirklicbkeit und Gesetz weder den Herren noeh 

den lJnte:t'tan gibt t erhal t da.s offentliche Leben einen Anstrieb 

schleebten Komodiantentums. ,, (u.s, 199) Der Majestatsbeleidigungs 

prozeB bedeutet tur Diederich HeBling der Wendepunkt seines 

Lebens • Rein Aufstieg in . Netzi(h seine lieimatstadt und sein 
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Einflu.B iiber die asthetisehen, mora.liachen unl politischen 

tverte der Bevollterung wird dadurcb zementiert. Der 3cbauspieler 

Diederich benutz sein.e sogennte stattserhaltende Gesinnung als 
' .. 

\4a.ffe ge5en lastige okonomische und politisehe Konkurrenz. Iioch 

eine ~i"affe findet er bei de.r AU!filbntng von 'Lobengrint. Diese 

em.ffindet er als die •deutsehe Kunst' • denn bier eracbienen 

i.hm alle n~tionalen ~·orderungen ertiillt.' (u.s. 29?) wagner 

'war nic.ht rein, war einer der !hren, erfolgsiichtig, vom Stoff 

besessen, mit der Luge auf bestem PuB• u.nd macbte Mu.sik, was 

uber alles JJ'ragwurdinge ( •••• ) Unklarheit verbr~itet." 26 Die 

.Fortrti.tmalerei stebt a.uf der zweiten -.~tufe. d,er b.ngord.nung der 

Kiinste, •wegen der Kaiserbilder• (u.s. 298). Die verkebrte 

Synthese von Kunst und Politik sieht man bier. DaB die .beiden 

einander bestimmen• stellt Wolfgang auch in seinem 11laoyder 

£est. 

Wo n.Matm in d.er • 'Kleinen Stadt t durc'h die koll.ekti ve il'at 

zur De:mokratie und rtensehlichkeit gelingt, so bemerkt man 

in diesem. Roman 'Der Untertan• die Nee;ativitat des Kollektivismus 

ausgedrUckt durch Nationalismus u.nd Judenverfolgungen. 

Das Problem de.r Macht und des Geistes bildet das Kernthema 

dieses Romans •. Den•.::::;:, Gegnsatz von. Macht und Geist kniiptt 

H.Mann an die historische Auseiandersetzung zwischen dem 

aufkommenden Nationslismua und lmperialiemus und dem Untergang 
an 

des I .. iberslismusl. Der alte Buek und sein Hohn reprasentieren den 

Geist, dagegen sind der Kaiser und sein Untertan Vertreter 

der Macht. Der alte Buck glaubt an den ·G~ist der l"'enschliohkeit' 

welcber in dem Zeitalter von Tyra.nnei., Militarismus und 
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ethnozentrisehe Welta,uffassung· ko.nm zu f1Dden war. Die 

Verehrung des Milittiris.mua und die :Ucffnung auf den Krieg 

d.euten. schon sur den mensobenverachtenden lJebensatil dieser 

BU.r.ger. " •••• Diederich m.uBte aucb hiel" wieder bemerken, daft 

man ohne Uniform. trotz sonstiger Erstltle:u:.tsigkeit, doch mit 

seblecbtem C'*•ttssen durehs Leben ging.·" (u.s. ~90) 

Die Bitterh~it d~s Ro.ma.ns bat ni.cbt !J;9Ssimismua a:~:s 

·voraussetzun~ und Konsequenz. Die: pn.ssive, esoterische 

Gesellschuttsvernein.ung der Antanc;a3iihre illl~elt seiner kri tis chen 

Gesel.loebaftsablebnunc dieser Jahre nicbt. Der Roman "Untertan" 

enthalt und erregt Wut tmd Ue.rl gesen <lie beatebend.en Verbaltnisse 

im wi.lbelminisehen Deutsehle1:nd ud tordert de~n Verbesserung 

und Veriincierung. ln einem Brie! an H. ;l>cbickel 1909 schrieb 

u.Mann: "wlls vir konnen .ist: UD.(HJr' Ideal auratellen, es so 

glanzen4, rein und uueracbutterl!cll autotellen, daB die Besseren 

ersehreck·en und Sebnsucht bekommen. n2? In dem "Untert8Jl! wird 

etas Ideal und. die Zukunttavision nicht .bervorgehoben, eondern 

dieser Boman entbalt lediglicb in satiriscber Form eine Kritik 

der Umstande. Als l::rgi!nsung und.. Gel£;enstiiek zu diesem. Roman, 

kundigt f!.Man.n gleich danaeh seine Tbeorie von der E1Dheit 

sozialer und ldi!latleriacher Verantwortung in d.em Kempf fur 

JJemokratie in dem nzola" Essay an. V.ie die Reali tat ist, und wie 

£?i.e sein soll: diese zwei ergiineetl einatuler und zeigen H.Mann 
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als den wabrsten Hchriftsteller seiner Generation in den 

Jahren von 1914 bis hin zur Weimarer Zeit. 1925 meinte 

Th .• Mamu 0 Von allen deutsohen Scbriftstelleren ist H .• Mann 

d.er ge?ells~:Paftsbewu.Bteste: er ist ein !".ann, dessen Interessen 

in einem .AusmaB gesellschaftlict. uud politisoh sind, de.s zwar 

in westeuro,paischen und speziell romanisehen. Landeren nicli. 

auSergew6hnlicb..1 bei tlilS aber ohne Beispiel is t ( •••• ) ••. 28 

Angesiebts des Kriegs und trota des steigenden Nationalismus 

und der Unme.nschliehke.i t 'kehrt H.Mann nicht zu. seiner pessi

mistiscben l?·osition de:tt Jahre 1900•1905 zurU:ck. demer hat 

begriffen," daB me.n eine Verbesaerung der Umstande nicbt· durch 

eine Ieoliel'Wlg unci Entternung vom eie;enen Land herbeifubren 

kann. Mann soll innerhalb des exi.stierenden Systems fur eine 

Verandet'U:tlg kimpfen. "Das Leben, will geliebt werden, obwoh~ 

es bose und gewalttiltig ist. Dex~ we't der Menseb.heit fuhrt zu 
act~ 

etwas sehr schchiem. durehaus .tleitel."em - e.ber dureh Rata.strophen." 

\<Jenn man diese Aussage in BetP-aeht 21-e.bt, "ersteht man n.Hanns 

Ubergang von einem pessimistischen Standpunkt zu einer 

gt'UJ'ldSatzlicben optitni.stisehefl GeSitmung. noptimist, Oh1 mit 

all meinem Wiesen, gegen den dwnp.t"en Pessimismus, d.ie schimpfliehe 
I •.;e 

Ohnmacht zu wollen und zu liebenl · 

Der Kontrast zwischen der Ummonscblichkeit des Romans 

"Unt~rtan" und des Optimiamus des "Zola "-J::.ssaya bildet 4as 

subjekt1ve B$wuBtsein H.Manns zu dieoer Zeit • .Keine Spur von 

der Menschliehkeit, die H.I1arms letze.n Roman cbarakterisiert • 1st 
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in diesem Homan zu finden. Erin starker l?eseimi$mus scbeiht 

den g,anzen Roman durehzudringen. Am Ende is t <ler Gewal tsm.ellSch 

und Kaiserver-ehrer Diederich HeBling der Sieger, ne.cbdem er 

den Repras entanten des :r~itlks liberalismus • den al ten Buck 

politiseb und okenomieb vernichtet l:ul.l:t. In Diederich e.rkexmt 

der 48er Buck den •u.reufel". (u.s.'tel.) li.M:ann liSt .in 

versebleierter Form du.reb die FigU.r des alten Bucks seine 

Bo:f.fnung auf eixlaemokrati&ebes Deuteehla.nd durebsiekern. 
· symbolisch . . 

Noeh geprtigtet• unci deutlieher gestalte'b der Verfasser /die 

Botfnung der liiederlage des "MacbtmerJSohen". t.. ·-~ - ~ 1!\.lle ,,_ -: ~ ,.,. 
Szenerie d.es 1:ribunenzusammenbruche bei dem heraurziehenden 

Gewltter ist, aueh we.nn sie »pro~es~;i.vea Kratt der gescl:!:ichtli~~ 

Bewegung'• noeh nicht entreten na_er dichterisch vo;rweggenommene 

8chlu.Bstrich unter eine parasitat' ••ordenen, histor.iaeh 

iiberlebte Gesellseheft. u31 Letee:nendes wollte der poli,tische 

Ana~ll'tiker t! •. Hann doch nicb.t @l.auben" da.B es z:um Krieg kommen 

wurde; dax·an glaubt se:in ''Held,. Diederich Reiling aber Schon. 

1915 scbrieb M.Mann "sein Held ist ea, <len der Autor um 

F~ntsebuldigung,:.=:;; .. bittet. Er bat to.er.a" iiber ihn gewuBt ala 

irgendwer, aber doeh nicbt, daB er es so weit bringen wurde. 

Er bat ibn ungemein ernst genommeQ •. aber so turebtbar ernst 

nicht. l)er Autor hst nicht gegle.u.bt, s.el.n liel4 wurd.e die 

letzte Folse seines Daseins erlebeni den Rrieg gegen Europa."32 

Trotlldem erscbei:nt im.gleiehen Jabr der azolau•Aufsatz; 

H.rsnns politischer Haniteet und Bekenntnis zum Glauben an e1ne 
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bessere Zukunft 9 eine demokratisehe Z'Ukunrt. ?;r hoftte als 

kampfender Oeiet aur eine Verbe.sse~ der Verhaltnisse, auf 

einen uvolksstattn. B.Manns ganeer KW'!'lpf um die £rneuerung 

der Men::1chbeit .iat i.n diesem Rcnnan (Untertan) u.nd in dem Auf

sate (Zola) e:nthalte:o. Zole verkope:rt <lie Synth~se von l"'olitker 

und t~chriftatoller und stand ale tatigex' G~Jtfrger ~{:f"'~rect in 

den sozie.len und gesctfid.tUttteft :i?ro~easen sein.er Zeit. nieser Typ 

des r:mf'gok.larten Geistigen. sollte. sein Volk zur Demokrstie und 

zum Gleuben an eine Republik erziehen. Zola, meint II.Mann war 

derjenige, der innerbalb einer Gewal'taherrsehaft d.ie 'tradition 

der tran~osiseben Revolution und d$ssen Ideale weite~ringt im 

Kampf gegen die :Herrsehenden. 

Jetzt war es nicht met~ eine Fraze der Verehrung der 

.rranzosiscben Gesellschaft als Byntbese Europas und die 

Venu;.<ung der deutschtJn Ges,ellsebaft, eond.ern H.Mano. geb.t ab 

1914 von den Framissen a.us, daB udie Cbaraktere der Volker 

Buropas uberall aus Besta,ndteileu lierselben vielf.iiltigen Rassen 

zusamrnengesetzt sind.Zusammenhanse dill Zeit und der Gesehichte 

entscbeiden, wien.33 H.Mann uber.ninuut die literariscben und 

politiscben Traditioncn Prankreiebs unci sieht, seinen Auftag 

darin. diese Tradition praktisch in Deutschland zur Ver

wirklicbung zu verhelfen. 

In Zol&a Leben unci Werk siebt u.r·lann die floffnung eioer 

gewunsebten Demokratie besta.t:l.gt und bekriiftigt. Die Zeit 

"bestiltigt seine Wahrbeit".~ Hio bestatigt such B.Manns 
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Wabrheit, die im ''Untertan" zum Vorse.bei~~un. H. Mann teilt 

mit Zola nicht n'tlr die li terariache Tradi ti.on, aondern aucb eine 

historisebe. Zola aehrieb unter fihnlicben Verhaltnissen wie 

H. Mann und wartete auf eine kommeJade Demokratie• Zole. wagt es, 

gegen die literariseb.en u.nd gesellschaftlichen Tendenzen seiner 

Ze.it zu scba.ften. lthnliobes tut H.Mann im wilhelminiscben 

Zeitalter. t>iur dadureb gelingt man eu &twas Besseres. "Die 

innere lneebtscba.ft mit der au:Beren, dtes verbag sicb unter 

dem Vorwand der Sta.atsvernutt u.nd d.es P~triotismus; viele 

sahen es, die ihr Volksbeer liebten., Sie glaubten nicht, daB 

rman lUgen und Knecht se.in. mU.,sse, um etark ~u sein .• Sie glaubten 

vielmehr, da.s starkste sie die Wah:rheit. Sie batten Beweglicb

k.eit, Wobl.wcllea una beiteres Vertrauen in das Leben genugt 

um die Wahrbeit fur heilsam und .schoptE1i;..sch zu balten, sollte 

aie aucb. Kriaen bewi.rken. ( •••• ) K?nigroiehe konnte+.ach ihrer 

t1einung mit der Luge auskommen, ibre Hepublik nicht." 35Allein 

in de.r Demokratie sah R.Mann di,e I1"ogliehk.eit einer geistigen 

und moralischen Au!.klarung des Volks. 

Die I1acbt der Gewal tmenschen otutzt sicb o.uf Waf fen und 

Gewalt ,. nieht ru1f den Geist und mua da.her untergeben. Fiir 

H.Mann war es die I"'l8cht d,es Wortes und der ldcen, die d.ie 

Reali tat veriindern. kinn. tt ••• det fiacbtmenscb der lier.r 

achlechthin, und gan.z unniitz, wenn er nicht Herr sein darf. 

Die zwecklose Wucht der massigen Schulternl-bei einem 

gestiirtzten l'Jaebtbaber. der auf seine BUckkehr wartet, ohne 
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geistige Interess(tn, ohne eine Tatigkeit auBer der l"lacbt, und 

zu allem bereit, damit er sie wieuer ausiiben dart, bereit zur 

i ,36 Verleugnung eeiner ganzen Vergangenhe t •.••• ' Die Berrsehanden 

baben Zustande und Verbaltnisse gesebat.fen, die nur zu einem 

unbedingten Ausbrueh fubren konnen. Und in Deutschland kam es 

aueh zu einer fievolution und zu einer nepublik nach dem Krieg. 

unie Lugen der :Mouarehie werden beendet dux·ch Bevolu.tionen, wie 

k.eine Republik sie gekannt bat •••• De1• Volksstaat ist das Leben 

und die Gesundbeit~3? .DaB die Revolution scheiterte un.d die 

Uepublfk kaum die gewunsehte aem.okrstiscbe Gesinnung in das 

Land braeb-. sah a.l'lann mit l:~ntausehung, aber d.ennocb gab er 

seine optimistisebe Position nicht aut. r:ine Verande.rung muB 

kommen und. wird era t dut·cb die Zu.Ga.mm.ena.rbei t d.es Volks und 

des Schriftstekle.rs realisiert. 11\>li.r baben die Republik,- und. 

sie iat niebt nur e.ine Form, si.e :lst daa t'iesen der politischen 

W'ahrheit selbst, die vora.u.ssetzungalose Anerkennung alles des.sen 

was werden \fill, des wirklieben Lebt;:ns .• Sie ist of'fner Kampf

pla. tst fUr da.s EledUrfn.i.s nEleh Gleich.bai t, das herandrangt mit 

der siegreiehen Demokrati~. Sie e:rlaubt en<llicb, den Fro.zeB 

einzuleiten• der fiber die Zukunft ~e:ner 6chicksalsmenscben und 

Genies entsebeiden soll, der groBen ~nner. ( ••• ) Das Gluck sei . 
ein :F~rgebnis des Gleicbgewichtsl Keine zu geistige Aualese, kein 

zu. unwisaendes Volld ( •••• ) Und ebe:n an dieser Einhei.t arbeiten 

vielleieht, ohne es zu wissen, die DemokratieD. Sie arbeiten, 

anstatt fur groee Manner, an mensehlieber Gr8Se".'8 Das Gluck, 

die Menschlichkeit, Liebe, Verbes:.:;erung und Veranderung konnen 
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nur durch diese These des Gleichgewichts er.reicbt werden. 

\ienn man H.nann.s theoretisehe Auseinandersetzung mit der 

Bolle d.es Geistige.n und des Volks in dem "Zola "-Essay nicht 

berlicksiehtigt, versteht man aur sehw·er seine Forderung an 

die Henschen Und die Hof!nung auf eine veranderte Zukunft. 

"Das Bittere des Buchs und seine Iiiirte waren agitatorisch, 

bedeuteten Zorn und Aufrur •••• Aber in soleber Inbrunst der 

Wahrheit, die sieh nie genug tutt ist frotest und. Forderung, 

ist Fiihrerwille. tttiinauf Mens chen! 1-Ieraus aus eurem Schmutz, 

den ich nac:hmale, eurem Elend und. surer Scbande. die ich naekt 

hinstelle: hinaut mit mir, aorbeitend ihr und ich! It 39 

Die Demokratien der welt und die d.emokratisch gesinnten 

Scbriftsteller sind die Trager seiner Ho.f'fnung und Zukunfts

vision. Auf das bittere Urteil des "Unterta.n11 (1914) folgt das 

politische Manifest "Zola" (1915) und legt die Dia1£ektik von 

Idee Wld Realitat vor. Mit einem '"prophetischell" Verpflichtungs

bewuBtsein stellt H.Ma.nn die nerausf'orderung eines 

lntellektuellen an die f'lacbt des Htaatos auf. Die Hoffnung und 

das Bewu.Btsein der Wahrhei t sind die Anregu.ng zur Tat, zum 

Kampf. 

3 • . Der politisehe Schriftsteller .• 

H.Manns Hoffnung auf eine He:publik und ein demokratiscbes 

Volk ist von der eingreifenden und kampfenden Holle des 

Schriftstellers in den gesellschaftliehen. Bewegungen abbangig. 



:116: 

"Er ware nicbtt der er ist, wenn er Geiat sagte, ohne Kampf 

fiir ihn zu meinen." 40 Das tolgende Zitat ist am beaten 

geeignet die Einstellu.ng F... Manns eu dar Reali ta.t und die 

Rolle der Kunst darin zu er.k:laren: ..,Kunst ist die. Eroberung d.es 

Ganzen. Sie ist das Leben selbst: und sie ist ein genau 

genommenes Leben als de.s gewihnlieho, ein tie!er ermessenes, 

'starker erlittenes, und·ein viel verantwortlicberes."(1914.)41 

Diese Ve:ra.ntwortung we.r Vor.a:ussetzung fur die Arbeit a.m Roman 

"Der Unterte.n". Fur B.Mann wird d;ie Arbeit zu wichtigater 

Tatigkeit und bedeutet Verantwortung in dieser Zeit. "Aus de.r 

Arbei t die Idee, aus der Arbei t auch der f;ampf. ,Flaubert wuBte 

es nocb niebt. Denn Flaubert ba.t nicht geldimpf't, er hat ver

acbtet; und die Idee erwuehs ihn nieb.t aus der Arbeit, aondern 

aus der Form. Er stellt nieht die .arbeitende Hensebbeit dar, nur 

die Dummhei t der f'Jenschen. "42 Die . Fhase der asthetischen 

Oberlegcnbeit (1900-190S) ist bewaltigt worden und. H.Mann wird 

endgii.ltis durcb. den Roman nner tJnterten" der kamptende und 

eingreife.nd.e Dicbter des Kaiserreieha. Der !ioh~- und 

Kulmina.t:Lonspunkt auf dem Weg von der Verehrung des Individua

lismue zur Verehrung d.er Gesellscheft und des Volks erreicbte 

H.Mann mit seinem Bekenntnia zur Dsmokratie und die Rolle des 

Sehri.ttstellers darin 1915 mit den. nzola''• Essay. 

Der Roman nuntertan" nimmt die Position U.Manns als 

"kampf'enden'* Scbriftsteller, die er in den uzole..,-Essay 

nachd.riicklieh betont, scbon vorweg. In der l!,volution Zola.s als dE 
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arbeitende und engagierte Dichter· sieht man die literarische 

und gesellschaft.liehe Position H.Manns am Anfang des .Kriegs. 

Mit seiner Arbeit konfrontiert H.Mann die deutsche Wirklicbkeit 

des Imperialismus, des aufkommenden Nationalismus und des 

Militarismus. 

Literatur und Politik sind. nicht mehr zu trennen, gleich

zeitig sind der Sehriftsteller mwldas Volk auch nieht zu 

trennen. H.Mann hatte sich in seinem Fruhwerk von der· Politik 

distanziert. In seinen An!angen "batte er das politische 

Handwerk verachtet wie nur je ein Litera!.. • •• n43 Aber jetzt 

sieht er in der Zusammenarbeit und-wirkung der zwei {Volk

Schriftsteller; Poli"tik-Literatur) gegen die 8errsehenden und 

gegen d.ie verfiiherische Gewaltsideologie de:v·.Maehtausubenden 

einzig die Rettungskraft. Obne das mitarbeitende Volk kann 

keine Republik entsteben, ohne den Dichter und Erzieher meint 

H.Mann kann aueh keine Demokratie aufkommen." ( ••• ) (er liebt 

am meisten) ••• die ~~cht der Arbeit, den Aufstieg der arbeitenden 

Menscbhe.it. Da er sieb vom selben t1esen wei.B wie sie, wird er 

·eines Tages, als ihr Gefahr droht, alles, was er ist und vermag, 

fur sie einsetzen. Im Namen der Wahrheit, die sein 'Werk beseelt 

hat, wird er die Demokratie retten. Seine Tat wird der AbsebluB 

seiner lebenslangen Arbeit sein. Aus Arbeit ward ihm Kampf, Idee 

F.:rfolg, .Leiden tmd GlUck. n 
44 Die Sehwierigkeit und der 

Widerspruch bei seiner Josition liegt darin, da13 e.r der 

Sozialdemokratie keine fiih.rende Rolle im Veranderungsproze.B 



:118: 

zuweist, obwohl er die Rolle der Arbeiter dari:o. anerkeDnt. 

Er sah die Hi tglieder der Soziald.emokratie als Opp·~:rtunis ten 

und miBvertraut ihnen (Napoleon Fischer). Er gibt diese !?osition 

auch spater wab.rend der Exil-Zeit nicht auf'. Tbeoretiseh stiitz 

er den Sozialismus, aber praktiseh konnte er a1cb mit ihm 

niebt abfinden. 

Dureb diesen Roman erfullt H.-!V'ann die Rolle des Geistigen., die 

er in dem Aufsatz 'Geist und 'I'at• en.twor.fen bat. tiicht mehr 

:ist It.Mann mit den impotenten Ze.itkritiker seiner Romane (Kopf, 

Lohmann, Buck) gleicbzusetzen. Er ist nicht d.er Dilletant 
~ 

wolfgane.; Buck• sondern er ist ein tur Demokratie und S1enscblicb-

keit eingrei£ender :Erzahler, dem die eigene friihere Position 

als AuSenseiter durch die politisehe und astbetische Analyse 

seiner Klasse klar gewo~den~st. Er ist hier namlicb der f\ibrende 

qeis t, der durt~n seine Satire eine erzierisebe lt'unktio.n 

ausiibt, und das ·volk• zur Tat i'iibren will. Seine Fosition ala 

Kunstler und seine Auf'fasaung von der Synthese von Kunst • Poli tiJ 

und. Mensehlicbkeit .steht im §e~atz zu der Negati.vi tat des 

verfiihrischen Geists, dar 1m Roman durcb die Oper Wagners 

vertreten lrJird. 

"Die \iahrheit und die Macht sind !t'einde". 4 5 Die wahre Macht 

ist nur die geistige Macht und nieht die Macht der Gewal t. Und 

die Aufgabe der geistigen Macht ist das Erwa.ehen der Masse. "Auc] 

fur die Literaeur sollte die ~sse erwachenl Der Auftrieb und 

Zukunftsdrang der Masse, dies \!lar das Un.erborte, jetzt au 
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Bewaltigende ••• sie war die Mensehbeit von morgen! A.uf ibr,. 

aut · ihr mu.Bte das Licht der Apotheose liegen, · da.e eine 

abgehauste GenieBerbande sieh anlog. u% Das Yolk ist 

Gegen4tand der Literatur• ·fur dJus Volk muB geschrieben warden. 

und es ist aucb 1'-litks.mpfer auf dem ~-leg zur ·Demokratie. 

Das "Gewissen und die Send.ung der Fuhrerscba!t" laBt B.Mann 
. 47 

als kampfenden Geist .fur das 'rwabre'' Deutsche Volk auftreten. 

Die E'tibrer .Rolle des Schrif.tstellers siebt man bier schafer,. denn 

in diesem. Roman (Unterean) wird nieht eine politisebe Utopie 

gesebildert, sondern er beinhaltet die Zerlegung wirklicher 

eozial~n: wad politiseber Umstellde im wilbelminisehen Deutschland. 

H.ftann scbi.\;dert die Zeit a4 bewuBt engagie~tJ:t Dichter. Es beii't 

jetzt: " ••• im Leben stehen. vie alle ~Jelt, dann kann man 

· schildern, wie alle Welt erlebt. •-~ielne Zeit liebenl wa~ sie 

niebt geliebt hat, die Romantiker etwa, geht bald niemanden 

mehx· an., ,,4S Die Verach.tung der wilhelminischen Gesellschaf't 

gegeni.iber ex:i.stiert sehon, aber jetzt versucbt H.Ma.nn seine 

Kritik zu konkretisieren und nieht mehr die Henschen :anzu
scbwarzen". Die Wa.hrheit, da.s .Leben muB geliebt warden, nur 

dadurch findet man den Aus\';eg. Und die We.hrheit gehort den 

Moralisten. "Autoritat. Ebrwurdigkeit, jede hohe menachlich 

Wirkung ist bei dem Moralisten •••• n49 .Da.s Geistig-sittliche 

miisse ZUJ\l Ordungsf'aktor fur daa Politisebe, Okonomische und 

.::;oziale werden. 

B..Mann war scbon ab diese Zeit der "abtrUnnige" Dichter der 

Weimarer Zeit. 11Ieh, ein Abtrlinniger? Ob ich das Vaterland liebe 
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verbannt bin und achweige i~t ein e;J:>oBfts Zeicb.en, Wld mei.n Land 

aelbst ricbtet ea sieh auf.u50 Durch diesen, Aufeatz versucbt 

H.Mann. seine tosition in, Deuteeltland eu definieren, wo er ~etet 

mel1r ala 3e .f'JSiber der AuBenseite.r gGWorden ist. ·tr mcint er sei 

der nechten P.epra,eentant dex- deu·1;:;ebf;}tl. Gei.steskul tut, er sebatft 

eine zweite. eebto 1\ultur neben ~ler oftiziell anerlm:nnten Dicbtung 

des lfliserreicbs. Er bebauptet d.a$ Volk gegen die Herrnchaf't zu 

vertreten; wir $ehen die Vollziehung seinen weg vom Individua

lismue zu:r Gemeinscbatt deutlich bier. 

Die ideale Stellung des (Jeisti€f}n tat 1m folgenden Sa.ts 

enthalten: "Geist 1st frat, die fur den .nensehen. @;eschieht ;- utld 

so aei der Folitiker CeiSt, und dar Geistige handle!'' 51 Di.ese 

Ideale $8.Chten R.Harm rasch als :politieche Schrittsteller in 

lntellektuellen-Kreiaen belum.nt·. f,r b'bte, vor all em mit dem 

ideali.stisch-utopischen ~Geistt•-t~grlft und mit der Kritik an 

Unte.rtanen E1nfluB auf die· "aktiviattscheD" Expressioniate·n wie 

R.Scbiekele • f<. Hillcer • x •• Rub!ner aus • 52 

Das Probletn bei aein~r politiachen und literariacben 

'rbeo.rie lag e.ber darin, daB sie &u eooteriseb und utopisch 

und kaum anwendbar vorkommt~ 1932 weiet auch Kracauer au! 

diese Ceh\;i'ierigkeit: '' B.M'e.nc versucht e.ls politiecher 

Schrittsteller, beide Bphiren S.u ein richtiges Verbiiltnis eu 

einaa.der tu bringen. ( ••• )(Eine Jcbtd.erigkeit) ·ziihrt dater, daB 

er seinen Ausgang weniger von den realen f'A&cbtfc.ktoren und d.en 
3ewe:lligen 6konomischen und sozialen Zust&nden als von einem 
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allgemeinen Beg,riff der Geiststreibeit nimmt •••• Indem er 

nun, diese Voraussetzung ausklammerend• seinen Begriff des 

Geistes in idealiatischer ·weise verabSolutiert und mit ibm 

eine Demokratie korrespondieren laBt• die ebenfalls ideal 

gemeint ist, ver.fehlt er ofters die ricbtige Einsehatzung der 

realen Krafte und Gegenkraf't, die jeder politisc.ben Aktion 

voranzugeben hatte. n53 

In den. spateren Jahren webrte sicb der alte H.llann gegen seine j 

Beriibatheit in erster Linie als 'politise.be Romancier•. Er 

pladiert statt dessen fur die meist •unbeaebteten Schonbeiten 

seines Werks • also gerade fiir das, was man an ibm a.ls dem 

Avantgardististen politischer l.iteratur am wenigsten abzulesen 

genelgt ist: fUr die 1unst.54 

Der abgeschlossene Roman ersebien erst im Jahre 1918 in 

Deutschland, obwob.l er schon 1914 beendet worden war. Der 

Vorabdruck lief sehon eeit 1911t e.ber er mu.Bte wegen Krieges

auabrueh abgebrocbe~ werd.en. Die offentlieh I~ei'nung, wie auch. 
zu 

der Urteil der Kritiker/der Zeit der Erscbeinung blieben 

gespalten. Einerseite meint Kurt Tucholsky,daB der Roman 'das 

Herbarium des deutschen Mannes• sei und ibn als "Anatomie-
---- 5~ Atlas des Reich" bezeichnet • .__ ~ Der Roman zeigt den Verfasser 

als ein tiet'uberzeugter Demokrat.•56 Andererseits war man der 

Ansieht, daB es 'eine Scbm~chrift plum.pster und niedrigs ter 

Art' sei. 57 Dieser kontroverse Roman behalt bis heute seine 

Bedeutung unci ist der bekannteste Roman B.Manns .. 1969 stellt 
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H.Boll fest: ·ulm "UDterta.n" ist tie deutscb.e Klein-und. 

Mittelstandgeaellschaft bis au.f' den lieutigen Tag erkennba.r• 

~ bedarf nur weniger Verand~erungen •. um a.us diesem scbeinbar 

historiscben .Roman einen aktuellen eu aachen: den Mi.Bbraucb. 

alles "Nationalen'', des 11Kircblichenn • der Schein- I deale fur 

eine handfestirdische-materielle 'bi.irgerliche Interessengemein

sebart, der alles ~uma.niti.re, sozialer F·ortscllritt. Befreiung 

jeglicher Art verdiichti.g iat, deren ~oral heucnlerisch ir•t; die 

kritiklos Wlte.rtan i.st. Ieb war &rstaunt, als iah den "Untertan" 

l~t. erstaunt und erscbrock.en: funf~tg Jahre nach seinem 

Erscheinen erkenne ich immer noch das Zwugsmodell einer 

t t .. .a - G ·11 h ft u5S un er an.~;gen . -ese . ec e. • 
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SchluBbemerkungen 

H.Mann ala der Reprastintant der Rzweiten" deutscben Kultur 

D.ie Jahre 1900.1914 zeigen die Entw:i.Cklung H.fianns von 

Ansehwarzung der t1ensehen zur t'1ensehlichkeit und Liebe, volf\ 

Konservatismus zu:r Demokratie und politiseha Engagement, von 

Gesellschattsflucht .zur eingreifenden Rolle des Scbriftstellers, 

von der Verehrull.g des Individums eur Ge.meinschaft. Dieser 

Gesinnungswandel wurd..e dureh drei Faktoren ermoglieht: 11.Mann, 

grundsatzliche Horalisten-Natur,.;'\dJ.e den gesellseba.ftliebe'-, 

geist1gen unci poll tisch.en lmmoralismus eines Uberlebten 

Gesellscba.ftssystem nicht akzeptieren ko.nnte, zwei tens das 

subjekt~ve Bewu.Btsei.n eines .Burgers 1 der sich objektiv mit 

seiner Gesellsebaft niebt verate.ndigen konnte; dr.ittens war es 

der literarische und politische .Ein!luB Frankreicha. Das 

'!eratandnis dieaer A~beitsjahre ist grundlegend fur des 

Ve:r:·stindnis seines Gesamtwerks una. seine ldeologie. Die 

Synthese von Geist und Tat, die er du.rch seine Romane erreiehen 

wollte bildet die wicb.tigste These .seiner Gesamtarbeit. 

Rousseau, Sand und Zola bilden das ~:raditionsfundament H.Manns. 

Zum Gegentypu.c; dient der "1\sthet" Flaubert. Die liumani tat 

der Scbriftsteller und des Volks sollte im Kamp! gege:n die 

Gewaltshe:rrschaft eintreten4! ·"Reine starren Ind.ividualitaten, 

Jede eine verhandelnde I1acht; sonder.n biedere Mitkampfer.n 1 

Die Arbeit und. das Leben der Hassen ist ihre Wabrbeit gegen die 

Luge der untauglichen lleprasentartten einer Verfallsgesellscha:tt. 
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Del.' "Zola "-Essay und die Vorworte dazu erschienen im drei 

expressionisten Zeitsebriften ('Die WeiBen Blatter•, hrsg. 

R• Sehiekele; 'Fo1•um•. hrsg. \-J• Herzog; • Aktion•, hrsg. 

l?femf'erts) ·und deuten auf die U'berb.ahme H•Manns utopiseh-

_politiscber Ici.eale von den "aktivistisehen" Expressionisten •in. 2 

Naeb den Ende des Kriegs unci mit der Realisie.rung einer 

Bepublik pladiert li.Mann fur einen nidealistiscb-utopiscbeonJ 

klasseniibergreifenden f3ozialis:musn3. Fur ibn wird das "aeelisches 

Wobl" wicb.tiger als '~irtscbaftsregelen". 4 1919 entwarf 

H.f1ann seine:n ~~say 'Kaiserreieh und Republik', der eine 
~ . ~ 

Kritik an dem Kaiserreich un.d ein& ·Ii'ord.e~ nach "So~ialismus" 

1st. Dieser Auf.satz ist eine Analys.e der aozialen u.nd 

literariseh.en Kategorien des wilhelmitliaeben Deutseh.lands und 

entbalt auch eine A.l'ternativ dazu{:,; "Abbau des GroBkapitalismus" 

und ei.n Burgertun aus. Kopf .. und Handarbeitern. n5 Der ver

antwortli.ebe "Arbeiter- BUrger" aollte den zukunftigen Typus 

bilden. 

lJas l'osi·tive seiner idealistisehen. :Position lag in seinem 

Bekenntnis zur BUmanitat. aber das Negativ·e lag darin.,. daB 

man seine Idenle in den gesellscbattlichen Prozessen niebt 

lfonkretisiert sehen konnte, \veil sie utopisch und zum groBen 

Teil, realitats!ern blieben. 

Diese Reali tatsentferDUD!~: bei der Konzipterung seiner 

Ideale fuhrte 1925 zur Enttiuschung angesicbts der Niederlage 

der Republik in Deutschland. Die utlk:laren Zukunfts-Hoffungen 

auf sozialen F'ortschri tt im "Untertan11 sind getiligt, denn 
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H. Mann erkennt die Fortsetzung der verga~genen Kaiserrei.ehs 

in der "Republikn. "Die :Jiig~:o des Ka~erreicbs worden ~ber

nommen samt seinem Fersonal"6 hatte er 1919 schon erkannt. 

H.Mann stellte spater zu Recht test, daB es nnepublikanner 

(gab)~ nur keine Hepublik. " ? 

Die Deaillusioni~rung dieeer .Jahre f\ihrte zu einer zweiten 

Anneherung an Eirankreich. Aus diese~ Verbindung f'olgte seine 

Konzeption von "Europa"• welebe die Hers~ellung eines Bundes

staat "Vereinigte r>taaten Europas" beabsichtigte. Dieser 

Gedanke beruht sicb hauptsaehlich auf "geistig gesehulten, 

geistg gewill ten Politikern•' t die zur Kontrolle der "inter

nationalen Trusts" au.tgestellt werd.en sollten.8 Wieder sieht 

man bier die Feblentwicklung H. Manns t der immer wieder dem 

Geistigen zu viel Mac~t und Wichtigkeit euordnet. ohne dabei die 

okonomisehen und politisch.en Fragen 2U beriiehsich.tigen. 

Trotz seiner tie fen Skepsi.s der poli tisch. en Entwicklung 

(1924-19,0) gegenuber, ziebt sich n .• r1aan nieht aus der 

Gesellsehatt zurUck, sondern versucht die Zeit durcb eine 

~isehung von Distanz und Teilnabm.e zu kon!'rontieren. Durch 
beinfluBt H.Mann die demokrati 

sein of'fentliches Auftreten !'iir die Demokratiej(denn die 

Dernokretie ~eaeutet "Friede") gesinnte Kreise der Intelligenz. 

In seiner Essayistik versueht er sieb mit der Demokratie 

auseinenderzusetzen: "Demokratie ist im Grunde die Anerkennung, 

daB wir, sozial genommen, alle fur einander verantwortlich 

sind.( •••• ) f:ogar die personlichkte aller Arbeiten, der 

Gedanke• wird bervorgebraeht im Denken durcb die e;anze 
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mitlebende helt. ,,9 . Der Republikane:r li.Mann kampfte im Rahmen 

der Hepublik filr ibre Verbesse:runs und Umgestaltunrs. "( •••• ) 

E:iolan.ge die rt~publik weiterbestet·t, ist noch Hoffnung, das ·des 

L-eben :fur alle eir:nnal besser wird. 1110 Und als President der 

Diebt~r&k!ldemi.e v~rsuehts er £io.flUS aut den. Jtaat un.a das 

Yolk e:uszuilben, aber d;ie Erfah:r.ung seiner Obnmacht gegen die 

Begieru:ng lieB ibn den ·.Kommunismus ~unenmen.d akeept.iern. Die 
i 

Kommunisten sollten ale ·Bundesgenot~sen gagen das Biindnis 

vom Groftkap.i tal und P.aachi2mus 41enen., Dabei wird aber nicht 

gemeint 9 da.B H.Mann je rls Kommuniat selber. tlitig war. Aber er 

aah sich als £cbriftsteller tmd OO:rger verpflichtet, eich den 

Kommunismus an-zunaberen. nEin ehrlicber Demokrat wird •••••• 

. erkennen mus~en, daB nur dor 11e.rxis%!1US die Voraussetzungen 

sebaitt fur die wirkliche Demokrtltien: (1936).11 Der ganze 

Froze.B und die Entwicklung ab 1915 1st eine kontinuierliche 

Bestatigt-tn.g seiner Grundthese von der Ein.heit von Literatur 

und Politi.k und von a:er Synthese ~on Geist und ifat. 

H.&nn erkennt am Vorabend seiner Flucht &.us Deutschland 

1930 den Grund i"ur den &ieg des Nationalismus. Es lag dari:n, 

daB nin diesem Lande die :Oemokratie niemals blutig erkamptt 

worden iut."12 In der Exil-Zeit war er der ileprasente.nt (wie 

sehon vor-her im wilhelminisehen Deutschland und in der 

Woimarg'Zeit} der zweiten "eonten'' deu.tseben Kultur. l'olitik 

und Literatur wurde mebr ala je zuvor eur Einbeit. Nux:· die 

antitaaebistieehe Literatur s*i "1n Hirkliebkeit die einzige 
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d.eutscbe Literatur, ••• Btimme ihren stumm gewordenen Volkes:1 ~ 
P..t'iann tU:blte sieh in. dieser Zeit mebr und m.ebr ails "Folitiker: 

filS l'olitiker bekam e:r aueh einc 0GDtrale F.unktion bei der 

Konzipierung einer d.eutschen "Volln'tt'.ron.tn im Exil. 

14 1Yur R.P.1ann war £'a.schismus eine Art r-Anti-Intellektua.lismus n, 
denn der Kiinetler spielte innerhalb a.es Fasehismus keine rational 

erzieberisehe Funktion .• "Unter dem Fascbiemus hat man Beteb.le 
' entgegenzunehmen, niebts weiter. ( •••• ) Aueb die Be!eh.lenden 

haben kei.ne .geistitli;en F'eeht. Geistig senul.lt sin<i al~e.n 1 5 Die 

Verfol~1Ulg tler lntellektuellen. in aieaer Zeit bette R.Mann ala 

ltonsequente Folge des Nation:al.soeialismus eingeseben. In den 

.. Tahren deB' Exili kam es zu einer Uxngestaltung der Helle dee 

Int;ellektuellen bei H.&rm.. Sie sollten sicb primiir als 

l~>rbei.tende auf!assen und sieb entsprecbend in daa Volk inte11 

grieren. Die ni.ieha te iitu:fe war da:n.n die "Aufhebung" des Yolks

verbund$nen In·tellektuellen und 4aa i1.Uf'treten eines verntinttigen 

Volks 1 dns die ngroaen. I18nner" on4gUltig ilber!lussig machen 

sollteJ~<. 

Dae lndividumside&l bat bei IJ Mann von seineD Antiingen bie 

1940 eine.n groBen Umschung gemacbt. Von dem esoterischen 

astbetischen Individum in den "G0ttinnenn (damals gleiebgeoet£t 

mit tJbermenscb) zu dem erzieh.e~ischen Menscben, d.or als 

Individum dns Volk. zur Demokrntie !iibren soll in dem "Untertann. 

Danacb kam die :rhaae des volksverbund.enen Individums ic der 

weimarer Zeit und Exilperiode. Sie waren intellektuelle 1•'uhrert 

die dt\tt Volk zur Revolution und Verbesserung erziehen aollen 
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(Churebil.l, Roosevelt, de Gaul.le und !1te.lin) und gegen die 

•rscbauspielern ~·tilbelm II und Uitl~r steb.en.. Ea iat scbon zu 

beoerken~ daB n.r-tanns ideali&J;..terte Bild von der Rolle des 

Geiatigen in den VeriinderuD.gsp:ro£essen 1n ein idealiete:r'tes 
des 

Eild. von der Rolle I •'vern\intti!enfl Volls ubereJng. 

n.Manr ... sucbte aich durcb aeine Arbeit dam Vol.k zu niiber·eo, 

denn bei Volk wird t'die tlen.seblJ.cbkeit geaehtet, die Rultur 

verteidigt." 16 ttnd er wollte E\UGh. fu!' (lea nVolk" Bchreibeo. 

Dafur wa.hlte er eine 91demokratiscbe" Gattung aus: den Ronu1n. 

H.Hanr). hatte eich in seiner Ani'nngaperlode (190Q-1914) bewu.Bt 

vo:n de:r Tradition des deutwchen Bildungsromans entfernt u.nd er 

lebnte sich an die tranzosiseber Tradition des Geeellschafts

romans. Dagegen polemisiert 12b.Nnnn 1917 und sagt, d.aS der Ro·maa 

"keine :recht eigentlieh deutscbe Gattung'' sei. nEe ist sicher, 

daB ein VortretetJ des Romans oder ganauer des Geaellschaftaroma.m; 

im otfentlichen Interesse der ex:ukte Gradmeoser wiire :f'Ur den 

Fortsehritt jenes P:rosesaes der LiterarisierUDg, Demokratisierung 

uod ''Vermenaehliehung" Deutaehln.nds ••••• , den anzu.feuern die 

eigentliche Angeloe;enheit und Senduns des Zivilisationsliteraten 

iet. n 
17 Der Individua.lismua in der Traditlon des cleutschen 

Bildungs - und t:ntwicklungromaf!s entaprach den Forderungtln der 

Zoit nicht. In einem '•entpersonlichten'" Zeitalter, in ein.em 

Zeitalter d.er Industralisierung und l·1asaengesellschaft, meinte 

H.l'tann b&tte der Bildungsroman keinon Platz •. nEine groSe 

i' .. ntwicklung wird, webrscbeinlieh der ltoman nehmen. Fur ihn ist 

viel nachzuholen in .Deutocblano; und dn wir jetzt ein Vclk. mit 
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demokratischer Offentlicbkeit l>~erden sollen, kann es nachgeholt 

werden. In Volkern, .die sich selbst ·r~gieren, ist das Spiel der 

gesellscbaftlichen Krafte die Bache eines Jeden. Das literarische 

Mittel, es darzuleg~n, ist der Roman." 18 Aus der Sicht der 

DDR Kritiker war H.Manns Beitrag zur Erneugrung des Homans 

"nicht desw.egen so bahnbrechend, weil er neue Strukturen . ·'' 

geschaf~en hat; babnbrechend ist vielmebr, daB H.Mann seinen 

Roman(en) zum Ausdruck und zum Faktor der anti-imperialistischen 

demokratiscben ••••• Geschicbtsbewegung gemach.t bat.n19 

H,Mann fand noeh ein Mittel, das Volkzu erreicben: durch 

Reden und durch seine :fi;ssayistik. Seine hobe offentliche 

Reputation nach dem Krieg verdankte er sieherlich seiner 

publizistischen Arb.eit und nicht · seinen Romanen. Schon 1911 

erkantlte er: t'Das G-enie mu.B sieb fiir .den Bruder des letzten 

Reporters balten,.damit Presse und offentliche Meinung, als 

popiilare Erscheinungen des Geistes, iiber Nutzen und Stoff zu 

stehen kommen, Idee und Robe erlangen." 20 Er versuchte im.mer 

durch "Dichter•leSDotmgentt im Kon.takt mit dem Volk zu bleiben. 

FUr H~Mann war das alles Teil seiner Wahrnehmung der sozialen 

Verantwortung des Schri~tstellers. Ee war auch dureb politisebe 

Reden und Appellen fur die Demokratie ein Weilnehmer an den 

politischen Angelegenheiten der Zeit·. "Heinrich Manns Versuche, 

Kunst als integralen Teil des Alltagslebens erfahrbar zu machen, 

"d .. b 21 S"l.n ganz s1.cher emerkenswert." .,... 

H.Mann brauchte adaquate astbetisehe Mittel bei d.er 

Gestaltung einer Literatur fur die t1assengesellschaft der 

Republik~ Das Ziel war ~.'":: 1915 noeh bewuBter und gepragter sieh 



t130: 

dem Volk zu nahel."n und durch die .Arbeit des Scbrif'tstlers zu 

erzieben. "Die literariseben Formen wurden dem Ziel der 

Breiten-Autklarung angepaBt: Feuilleton, moralisch-psycbologisehe 

Erzablung, Krim1nalroman, Bouleva.rcl-KOlnodie., Singspiel, Film,. n 22 

Die 5ynthese von Geist und Tat erkennt man immer wieder in 

H.Mann.s Arbeit. Die ·1~rziehalm.g zur Demo~ratie war der Sinn und 

Absicbt. ln dem owigen Streben naeb \~ahrheit und Gluck fUr 

die Menseten, welehe nur durch tlie Demok.ratie moglieb war, 

denn Demokra"tie war'" Friede,., 2~ liegt der Sinn. d.es Lebens, 

liegt die Auf'gabe des r.~ehriftatellers. 1915 sagte er in seinem 

Zola-Aufsatz: "Dem unbekannten Ziel der erwigen Erde naberen 

wir un.s vielleiebt e'be:nsosehr dureh tmaer Leiden wie durch 

unseren Kampf. Gleiehwohl muss en wir ltiimpfe.n. ( •••• ) Die 

Wa.hrbeit ist da, wir trsgert ihren Xeim in uns, wir entwickeb 

ihn durch Arbeit. Wer die Wahrheit hat. erwirbt den Sieg." 24 

. FUr H.Mann war das Leben Kampf~~ gegen das wilbelminische 

l)euteehla.nd, gegen die Uepublik• gegen den Fascbismutl. Aber 

der Optimist a.r1ann blieb immer bei der Ho.t'fnung des 

demokratiachen Siege bia zum Enda des Lebens. Sein Kampf war der 

Kampf um die Erneuerung der Mecschheit durch die literariscbe 

und politisehe Tat. In der Synthese von Denken und Handtln 

lag die Rettungskratt des Schriftstel.lers, der ala tatiger 

Hensch in sei.ner Gesellschaft zu existieren sucbte. 
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16. zitiert naeb Werner s. 8 

1?. Matthias s. 395-396 
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!I. Astbetizismus und Gesellschaftspessimismus 
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4. ebd. s. 5?-64 
' 5. Anger s. 80 

6. Vgl. Werner s. 52-53 und Matthias 
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8. Banuls s~ 80 (19?0) 
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10. H.Mann: Aus G.u.T. (Z) s. 167 
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14. ebd. s. 53 

15. ebd. s. 53 

16. Anger: s. ?6 

1?. Anger: s. 80 

18. Dittberner s. 111 

19. H .• I1ann: Aus G.u.T. (F) s. 110 

20. Schroter 1965 s. 84 
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25. Das Motiv d.er Theaterauffiihrung: H.liann hat in fast allen 

Romanen s.ich der Tecbn:iak bedient. die Bandlung um ein 

tbeatralisches Ereignis zu gru.ppieren. In "~jcblaraffenland" 

wird die Bohlheit und Efichelei der Gesellscbaft d.urch ihre 

R.eaktion a.uf die Vorg~nge des 0tiJckes "Hache" entlarvt. 

Anbliches macbt H.Mann in dem Venua-Teil der Romantrilogie 

26. 

2?. 
28. 

29. 

. "Die Gottinnen". Die Kunstlerin Frohlich stebt .im fiittel

punkt des Gesehehens in "rrof. Unratn. Und in uner ileinen 

Stad.t" bildet den Mittelpunkt der Romanhandlung die Oper 

."Die Arme Toltietta". Wieder in dem "Untertan" dient 

die Lohengrin- Auffubrung der 8elbstentbloBung Diederich 

He.Blings. 

Anger s. 93 

Vgl. Gross s. 125-128 

Anger s. ?5 
Anger ~-:~ ..... 88 

30. zitiert na.cb Scbroter 1965 s. 98 

31. Vgl. &chroter 8965: Der Kiinstler a.ls Komodiant s. 91-99 

~ehroter versucht in seinem Autsatz sich mit den 
&.. 

kul turkri tisch en. ~nsiehten N'ietlsSehes, die1,Fruba.rbeit 

H.i'1a.nns beeinfluBt batten, auseinanderzu.setzen •. Dabei 

macbt er den Leser darauf aufmerksam, daB H.I1ann unter dem 

:t-:influB Nietzsehes den•Burger·tmcbt nur astbetiseh 

verneint, sondern den Burger der l.abrbundertwende als 

•'Komodiant'* be.zeichnet und die'moderne• Gesellscbaft als 

Theater verwirft~ Diese ,...jC)<YodiWt. Dezeichnung basiert 
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sieh auf die Fassivitat und Unf'ahigkeit zum Leben wie 

aueb den Naehahaungstrieb des Burgers. Diese BUrger und 

l<iinstler machen die Renaissance zum Idol und sie 11Sehnen 

die Henaissa.nce herbei 9 als Mantel, ihre eigene Schwaehe 

zu verdeeken und sieb selbst an dem LebensgefU.hl einer 

vergangene.n 'Epoehe aufzurieht.en" (s. 9?). 

32. Eanuls s. 48 und. Anger s. ?8 

33. zitiert nach Werner s. ?3 

31~. Vgl. Geerdts 8,. 464 

35. ebd. s. 464 

36. Anger s. 88 

3?.· ebd. s. ·aa 
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43. H.Mann.: aus G.u.T. (F) s. 89 

44. Vgl. Hillebrand Bd.ll .:::.. 96-103 

45. Aus dem Nach\..tort zu den uGOttinnent' I.)• ?26 

46. E.Mann: Aus G.u.T. (F) 8. 97 

4?. Vgl. Mattbias: "Die Verfremdung des optischen Zitats"S.69-96 

Die Kunstzitate H.Manns~ d.h. tter z.ftiert l<unst: er 

benutzt bekanntes 1"1aterial, von dem er erwa.rten kann, daB 

es innerhalb des optisehen Gediichtnisses seiner Leser 

liegt ( •••• ). Seine Bilderwelt gehort der Zeit - Koine, wie 

die 11-.st\Cic~ , die er anklingen laBt• od.er die Parfums, 
. (~12-~ 

die scbon in beriih'hlt~ &eiten duften ••••.• " n.Mann 
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benutzt dabei Bilder aus der Klassik und aus der Moderne. 

Sie werden vom "Kontext au.fgenommen; von ihm erbalten sie 

ihre neue Bedeutung. (z.B. reit'e Ginnlichkeit der Berzogin 

die Unersattlicbkeit der Venus bildlicb beschreibt b. 641-42) 

Anger c• u. 81 

werner s. 6Q-61 

zitiert na.ch Werner s .• 31 

ebd. 
,... 
c. 29 
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15. "Durcbweg sind meine Romane soziologiscb. Den menscblichen 

·verbaltnissen, die sie darstelle:n,. liegen uberall zu Grunde 

die tlachtverbiiltnisse der Gesellscha.ft. Die am haufigs ten 

von mir durchgefiihrte Idee ist eben die der Macht."(Arnold 

S.11) Alle Romane in dieser Feriode enthalten diesen 

·Macbtbegriff: Geldmacht (Tiirkbeimer- Im • .s. ), Panier (JL); 

Macht der'Liebe' (Ute-JL); Macht des ubermenscben (Herzogin

G); Macht des Volkes/ cter Demokratie (L<.;); die sozio

politiscbe Macht des Untertanen ~us{U). 
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Geschaftsmann und nahm auch an der Folitik und Verwaltung 

der '•Freien und Hanaatadt" Lubeck teil. Naeh Haupt {8.12) 

war "dieser Vater fur die Herausbildung des Lebensstils und 

der moralisehen Kategorien H.I~q offenbar von groBer 

Bedeutung gewese~". Die Mutter ~ulia Mann war die Tochter 

einer Brasilianerin und die '1Neigull6 zwn r;xotisehen, 

bisweilen Bizarren" (S.1J Haupt), die in der Arbeit H.Manns 

ganz besonders bemerkbar sind verdankte er seiner "sudiseben 1 

Eerk:unft. "Man kennt meine Herkuntt ganz genau aus dem 

beriihmten Roman meines Bruders. Nachdem wir zwei dicke 
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Band.e lang hanseatiache Ksutleute gewesen waren, 'bracbten 
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