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   Das Erlebnis des Marschalls von Bassompierre als ein

 Schritt Hofmannsthals auf dem Weg zum .FormkUnstler"

                        Katsumi Funakoshi
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  Es ist nicht unzutreffend zu behaupten, daB ungefahr kurz nach der Abfassung
des Chandos-Briefes (verOffentlicht 1902) Hofmannsthals Bestreben dahin geht, ein

.Formkunstler"i) zu werden. Diese Wende kann als eine Selbstbefreiung aus der

prekaren Lage der Jung-Wiener Dichter gedeutet werden.2) Man kann es nicht

genug betonen, daB Hoftnannsthals Wandlung vom Gestem bis zum 7, lvtrm Schritt fur

Schritt in progressiver Weise vollzogen worden ist. Bei alledem liegt aber die

Vermutung nahe, daB in der Epoche, in der sich der junge Hofmannsthal intensiv
mit dem Asthetizismus--Problem beschaftigte, jene ernste, freilich seinem dichterischen

Wesen gemaBe Entscheidung getroffen wurde: die Entscheidung zum Weg der
dichterischen Form a}s einem eigenen Kanon. Nach W. Wucherpfenning wird diese
.literarische Umorientierung"3) durch den endgultigen Bruch mit Stefan George und

dessen Publikumsverachtung beendet, und der Weg, .kulturpolitisch-padagogisch zu
wirken", wird eingeschlagen. In dem Vortrag vom Ende 1906 Der Dicnter und seine

Zbit sieht Hofmannsthal .die dichterische Kraft" an als .eines von den Geheimnissen,

aus denen sich die Form unserer Zeit zusammensetzt". (PII, S.232) Das .dichterische

Gebilde", aus der .Vision" geboren, laBt tote Dichter mitten unter den Lebendigen

wandeln und .ihr zweites Leben" fuhren. (PII, S.257) Das Prinzip von der Wirkung

des Dichterischen taucht definitiv in der Munchher Rede von 1927 auf als Idee
.einer konservativen Revolution", deren Ziel .Form" ist, d.h: .eine neue deutsche

Wirklichkeit, an der die ganze Nation teilnehmen kdnne`t (PN, S.413)
  Diese Wende kommt einem Abschied vom fruhen Hofmannsthal gleich.' Diesem

ging es vielmehr um die dichterische Auseinandersetzung mit den .Problemen des
Lebens"4) wie sie bei den Vertretern des .Jungen Wien" markant ist. Der junge

Dichter hatte einmal einem Freund gegenuber uber .die uberjugendliche Zeit"
geklagt: .eine sonderbare -altkluge Leichtfertigkeit, eine kalte Trunkenheit".5) (an

E.K.v. Bebenburg,5. 9. 1895) Er analysierte in demselben Brief den Nahrboden

seiner fruhen Werke wie folgt: da3 .in dieser halbunbewuBten, halb fieberhaften

Zeit, in diesen unsinnigen Erniedrigungen und kindischen Erhdhungen, in diesem
schamhaften schweigsamen Fuhlen und schamlosen Denken, selbst in den Lugen,
die Anfange von allem gelegen sind." Aus diesem Gesta'ndnis ist herauszulesen' , wie

den seismographisch empfindungsfahigen jungen Menschen das Problem des Lebens

selbst als besondere dichterische Aufgabe bedra'ngte. Seine Auseinandersetzung mit

dem Asthetizismus der Zeit ist in diesem Zusammenhang zu deuten. R.-R.
Wuthenow bezeichnet die Essays des jungen Hormannsthal (z.B. uber C. Swinburne,

D' Annunzio und W. Pater) .als kritisches Kompendium des europaischen Asthe-
tizismus".6) Im Swz'nbume-Essay (1893) wird ersehen, da3 .dunkelgluhender" starker

.Wein des Lebens" (PI, S.101) durch die .Technik" in .stilisierte, kunstverklarte

Sch6nheit" (PI, S.103) verwandelt werden kann. Der Versuch, die Ansichten Uber
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  Diese Prosa ist ein kleines Werk Hofmannsthals: Das Ehrlebnis des Marschalls uan

BtzssomPierre (im folgenden zitiert Ehrlebnis), nach einer Vorlage Goethes gestaltet.

Das 1900 in der Wochenschrift .Die Zeit" ohne Angabe seiner Herkunft verdffentlichte

Werk wurde aber zu einer verborgenen Quelle seiner spateren,grdBeren Werke.
Schon der Essay-Zyklus vom GesPMch tiber Gedichte (1904), Sebastian Mlalmoth (1905)

und Ttzusendundeine Nicicht (1906), sie sind anzusehen als Nachglanz des im Ehrlebnis

kunstlerisch Geleisteten. Was hat der Dichter in diesem Werk darlegen wollen?

   Wenn Karl Kraus･ die Hofmannsthalsche Bassompierre-Fassung .ein, wenig
modernisiert" d.h. .fur die feineren Bedurfnisse und die tiefere Seelenkenntnis"7)

seiner Zeit hergerichtet fand, erkannte er vielleicht wegen der .dekorativen Zier-
und geschmacklerischen Reizwerte"8) dieses Feuilletons nicht zureichend die Bemuhung

des Dichters um formales Gestalten. Nach Hofmannsthals Aussage im Jahr 1919 sei
die .Transcription des Bassompierre" als .Schreibubung" zu bezeichnen.9) Diese
Bezeichnung soll aber in erster Linie mit der der .Nove}listik"iO) entgegenstehenden

.lyrisch-asthetisch-psychologischen Verfeinerung des Impressionismus"ii) an sich

wenig zu tun haben, sondern sie soll die formale Rekonstruktion der Bassompierreschen

Geschichte hervorheben, in der die menschliche Existenz gerade im .Gesellschaftlich-

symbolischen" (vgl. A, S.21) dargestellt wird.

   Es ist erforderlich, kurz einige Betrachtungen uber die Formprobleme im Eriebnis

anzustellen. Die Szenen, die auffallenderweise zum Text Goethes hinzugefugt
werden, sind die folgenden: l. Die Darstellung der abenteuerlichen Liebesnacht im

Bordell; 2. Die･Beschreibung der nach dem Liebeserlebnis verbrachten Tage bis
Sonntagabend, insbesondere die Erwahnung des erhabenen Mannes. Eben solcher
.dichterischen Ausgestaltung des Stoffes"i2) hat es Hofmannsthals BtzssomPierre zu

verdanken, .ein eigenes Gebilde von eigenem Rang"i3) (W. Kraft) geworden zu sein.

ledoch kann man einige Hinweise auf Goethesche Requisiten geben, die im Etiebnis

vermutlich mitbenutzt sein mdgen, deren Verbindung aber mit dem neu Geschaffenen
hier nur indirekt gedeutet werden kann:i4)

            Eriebnis

Hi: Flammen- und Todmotiv

H?: .Dann wandte sie sich, ihr Gesicht

   funkelte von Flammen und Freude,

   mit der Hand riB sie im Vorbei-
   laufen einen Apfe1". (E, S.66)

HP: .das reivendste Spiel", das .endlos"

   herumgespielt wurde: .Du willst
   mich noch einmal sehen?" (E,
   S.69)

H4: die Wasserkugel- und Wachs-
   lichtszene im Zimmer des Kramers.

         Goethes Werk
G': .Selige Sehnsucht" (.Buch des
   Sangers"- Divan)

G2: ,,Doch wenn es allgewaltig brennt,/

   Dann greifst du nach der Schale".

   (.An Hafis" in .Buch Hafis"-
   Diran)

G3: MARGARETE. Nein es soll nur
   ein Spiel. (...) Liebt mich -

   Nicht - Liebt mich - Nicht -
   (.Garten"-jF2zust I)

G`: Die Nichte sieht auf der erleuch-

   teten Kugel .helle brennende

(10)



       (E, S.72) Kerzen in einem prachtigen Zim-
                                               mer". (Der GraBkopma III, 9)

   Als K. Kraus in seiner EhrlebnisLKritik auf .das reizendste Spiel" aufmerksam

wurde,i5) schien ihm das Werk eine Geschichte uber .die Psychologie des Weibes" zu

sein. Diese von Hofmannsthal erfundene, beachtenswerte Szene soll aber noch
genauer in Augenschein genommen werden. Auf lange Zeit hin wurde im Zimmer
nichts als ein einziges Wort von der schdnen Kramerin gesprochen: .Es ist noch
lange nicht Tag, noch lange nicht!" (E, S.66) DrauBen war .ein farbloser,
wesenloser Wust" und im Inneren des Zimmers bei schon vergluhendem Kamin
herrschte die wortlose, triebartige Zuckung der Lippen des Weibes, aus der .kein
Wort" wurde, .kein Seufzer und kein KuB, aber etwas, was ungeboren allen dreien

glich". (E, S.67) In diesem Augenblick berUhrt dieses Liebespaar etwas Unheimliches:

.zwei Manner" gehen am Fensterladen voruber, der eine tragt eine kleine Laterne,

der andere schiebt einen knirschenden Karren eine kafkaeske Atmosphare.i6>
Bald beginnt das .Spiel"; die Frau treibt .mit dem Satz: ,Du willst mich.noch

einmal sehen? so will ich dich bei meiner Tante einlassen!` endlos" (E, S.69)

solches Spiel weiter. Und Hofmannsthal fugt dann dern Goetheschen Satz .Sie
beschrieb mir das Haus aufs genaueste" noch hinzu: .wie man einem Kin d
den Weg beschreibt" (hervorgehoben vom Verf.) Diese liebenswerte Schilderung

stellt, um mit W. Mauser zu sprechen, .die Ausbildung hoher Menschheitsideale
(Humanittit, Vollkommenheit, Toleranz)"i7) dar. Der franz6sische homme galant,

der die Frau .mit einer ganz anderen aus fruherer Zeit verwechselte" (E, S.66),

steht jetzt als ein anderer Liebender da.-

   Wo ist der Held im Gestem (1891) geblieben, der noch lebensfremd klagte: .Ist

nicht gemengt in unserm Lebenssaft/ So Menschentum wie Tier, zentaurenhaft?/
Mir ist vor keinem meiner Triebe bange:/ Ich lausche nur, was jeglicher verlange!"

(GLD, S.155)" Er wird von der Ratselhaftigkeit des Lebens abgeschreckt, d.h. von

sich selbst'sowie von dem .ratselhaften Suchen"; dem .ruhelosen Sehnen" (GLD,

S.180) der Geliebten. Die .Art von andauernder Trunkenheit" (PII, S.10) des
Chandos, in der ihm ahnte, .alles wure Gleichnis und jede Kreatur ein Schlussel
der andern", muBte allmahlich zurucktreten, wenn der formale Anspruch zunahm:

die formale Ordnung setzt es voraus, alle Dinge .in einer unheimlichen Nahe", d.h.

.in Teilen" (PII, S.13) zu sehen, um sie dann als dichterische Komponente im

Werk zu aktualisieren. Das grOBte Anliegen war nun fifr Hofmannsthal gerade .die
Sprache" (PII, S.20).

   Die Szene vom .reizendsten Spiel" scheint der Ratselhaftigkeit eines angstvollen

Lebens, das Andrea ins Innere schlich, die Ldsung gegeben zu haben. Man kdnnte
es so deuten: der Geschichtserzahler Hofmannsthal-Bassompierre .bannte" durch
.den Sprachzauber seiner Dichtung" viel .latente Agressivitat",i8) wie er sie .nach

auBen, aber auch gegen sich selber richtet". Die Passage laBt einerseits schon im

Keim Hofmannsthals Devise erkennen, wie sie spater im Tberm vom Diener Anton
formuliert wird: .Reden ist Menschheit." (DN, .S.83) Diese Passage stellt andererseits

etwas in der menschlichen Existenz Unaussprechliches in meisterhafter Sprache dar.

   Dem Unaussprechlichen im Leben um dessen sprachliche Gesta}tung dreht
sich ununterbrochen das Kunstlertum dieses wienerischen Dichters wird
auBerdem durch den formalen Bau Ausdruck gegeben. So zahlen zu den Formmerkmalen
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dieser .Novelle" .das dramatische ETement"i9) (hier wird es in der Darstellung der

Liebesnacht und der Kramergestalt besehen) und die auch im Elrlebnis feststellbare

.Konstellation"20) der Personen, wie diese von R. Alewyn gedeutet wurde (in
unserem Fal1 die .dreigliedrige Konfiguration" von Bassompierre-Kramerin-Krtimeff')).

Man kdnnte uberdies auf den von Hormannsthal gestalteten Kontrast zwischen der

anonymen Welt von Kupplerin-Kramerin-Kramer und der offenkundigen Welt von
Bassompierre-Wilhelm aus Courtrai hinweisen.
   Das Geschrei des Andrea nach Erkenntnis des rtitselhaften .Menschentums" ist

nun im Werk formal integriert, wie das unsere Analyse des .Erlebnis" versuchsweise

erlautern wollte. Jedoch sollten noch immer Spuren des Lebensproblems in dem
sptiteren, sogenannten .socialen"22) Niveau der einzelnen Werke aufscheinen.

                                     3

   In Notizen zum .Vortrag uber die naturl.Ciche) Tochter" (Wien im Februar 1902)

steht zu lesen: .Goethe geht dem historischen aus dem Weg(,) es ist ihm unheimlich:

( . . . Goethe) verhtilt sich den grossen Processen der Gegenwart gegenttber ablehnend,

ablehnendst: ldst sie auf (Eugenie) (,) verzerrt sie zur Fratze (Grosscophta, Aufgeregten,

BUrgergeneral)".as) Hofmannsthal durchschaut hier Goethes dichterische Haltung, als

diesem sich die .Gegenwart" insbesondere der .Franzdsischen Revolution" .krisenhaft"

aufdrangte. In Abwehr der .blinden" historischen Gewalten bescheidet sich Goethe

damit, die Wirklichkeit symbolisch, d.h. .als geistig faBliche Uberlieferung, als

Kunstgebilde"as) gelten zu lassen. In diesem Sinne wird dann bei der BtzssomPiene

-Nacherztihlung die Entleerung des Stofflichen vollzogen.

  Das folgende ist zu beachten. Erstens: die obengenannten Goetheschen Requisiten
zeigen, daB sich Hofmannsthal am Standpunkt der .Uberlieferung" des traditionellen

.Schrifttums" (PN, S.390) orientiert hat. Zweitens: an den anderen Formmetkmalen

des thlebnts wird der Versuch des Dichters ersehen, die menschlichen Beziehungen

im allgemeinen, d.h. im Symbol darzustellen. Dieses Werk ist zwar kein Start,
aber ein bemerkenswerter Schritt auf dem Weg zum .Formkunstler". Hierin besteht

der Sinn der Umarbeitung der Goetheschen Novelle.

                    Exkurs: Hogarth und Hofmannsthal
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  Der Versuch, die beiden Kunstler in Beziehung zu bringen, mag ein Wagnis sein:

der eine ei'n satirischer Londoner KupferStecher der ersten Halfte des achtzehnten

Jahrhunderts und der andere ein feinfuhlender Wiener unserer Jahrhundertwende.

Immerhin mUBte es ein Kuriosum genannt werden, den 'mutigen Menschenbeobachter

in den verschiedenen Standen der burgerlichen Gesellschaft neben den in seiner
eigenen Welt der .Praeexistenz" (Ad me iPsum) Grubelnden zu setzen.

  Ich versuche aber mit folgendem darauf hinzuweisen, daB eine bedeutungsschwere

Szene in Hofmannsthals BtzssomPierre mit Hilfe derselben auf einem Hogarthischen

Kupferstich besser gedeutet werden kann. Ich bin der Meinung, daB die Szene von
Bassompierres Liebesnacht an die funfte Platte der .Heirat nach der Mode" erinnert.

Wir haben zum Glifck eine vortreffliche Erlauterung der Platte in G. C. Licntenbergs

ausjEllhrliche E>rkldrung der Hbgnrthischen KuPferstiche. In bezug auf ein spateres Werk

Hofmannstals ist dieser englische Kunstler einmal erwahnt worden. So ein Hinweis

von Hans-Albrecht Koch: .Die Suche nach den Quellen des >Rosenkavalier<
-Librettos, in dem zahlreiche Reminiszenzen aus Literatur, Kunst und Geschichte

verschrankt sind, hat die Forschung nachhaltig beschtiftigt. M.E. Gilbert hat die
Anregungen durch William ' Hogarths Zyklus >Marriage a la Mode< nachgewiesen.

Einzelheiten durfte Hofmannsthal auch den Erklarungen Lichtenbergs zu den
Zeichnungen entnommen haben."i) In Hofmannsthals Gesammelten VVlarken wird an

keiner Stelle Lichtenbergs Hogarth-Erltiuterung ge'nannt. Die Frage, ob dieser'
Lichtenberg-Kenner von dessen Hogarth-Kommentar in der Zeit der Bassompierres-

Dichtung, also um 1900, Kenntnis hatte, muBte mit gr6Berer Wahrscheinlichkeit

verneint werden, da das direkte Zeugnis fehlt. Ubrigens haben wir ein 1893
verdffentlichtes Essay Hofmannsthals uber R. Muthers >Geschichte der Malerei im
neunzehnten JahrhundertsK (Die malen'sche Arbeit unseres 7bhrhunderts in PI ), wo

Muther ein Kapitel dem Hogarthischen Werk widmet. Nach Gilbert soll Hofmannsthal

sich mit einigen Buchern, in den achtziger Jahren erschienen, beschaftigt haben, in

denen auch Hogarth behandelt wird,2) Was Lichtenbergs Hogarth-Buch betrifft,

wissen wir aus Hofmannsthals Brief an Harry Graf Kessler, 18. April 1909, daB er
.mit viel VergnUgen die Commentare von Lichtenberg zu Hogarth las."3)

   In diesem Brief an Kessler fugt er hinzu: .Das Substanziell-Geistreiche von
Lichtenberg fast ein unicum unter den Deutschen." Da er ein solch auffallendes

Interesse an diesem Denker des 18. Jahrhunderts findet, richtet sich Hofmannsthals

Lichtenberg-Rezeption nach 1909 von dieser Einmaligkeit unter den' Deutschen aus.

Und dieser Satz sollte in HofMannsthals kulturell-politischem BewuBtsein weiterwirken.

Die fruheste Stelle, wo Hofmannsthal Lichtenberg erwahnt, befindet sich in
.Notizen zu einem Grillparzervortrag" (1903). Da heiBt es: .Lichtenberg ifber

Wieland: Er spricht Empfindungen aus, daB sie wieder Empfindungen werden (in
solchen die sie nicht selbstandig haben oder ihrer nicht bewuBt zu werden verm6gen)."

(PII, S.73) Hofmannsthal weist m.E. wahrscheinlich auf B160, B254 und B263
aus dem Sudelbuch4) hin. Lichtenberg hebt dabei jene .subtilste Wendung" der
Wielandischen Beschreibung hervor, die ･von seiner .Einbildungskraft" kommt. (B

263) Urteilt man von der Aussage uber Lichtenberg aus dem Jahr 1909 bzw. von

dessen Wieland-Verstandnis her, das Hofmannsthal im Jahre 1903 notiert, so hat

man einen guten Grund zu glauben, daB das Lichtenberg-Bild bei Hofmannsthal
zwischen 1909 und 1903 verschieden erscheint. Dem Verfasser des Sudelbuches, der
Wieland .im GenuB seiner eigene Empfindung" fand, steht jener Autor des Hogarth-
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Kornmentators entgegen, der .ein unicum unter den Deutschen" genannt wird, weil

er aus dem Hogarthischen Sittengemalde keineswegs nur .subtilste" Empfindungen

herauslas, sondern darin die kulturelle, .dkonomische, standische und menschliche

Gesamtheit der .kleinburgerlichen"5) Welt, nach Hofmannsthals Stichwort das
.Soziale " (Ad me iPsum) , entdeckte.

   Aus all den obigen Hinweisen kann eine Annahme entstehen: Die funfte Platte
der ,,Heirat nach der Mode" sei als eine Skizze der Novelle Das Etiebnis Mbrschalls ron

1lassomPiene zu betrachten. (Der Grund wird im folgenden Teil erkltirt.) Durch die

LektUre Muthers und anderer Bttcher sei der Kupferstich-Zyklus schon zum
Zeitpunkt der Abfassung dieser Novelle Hofmannsthals bekannt gewesen. Im Jahre

1909 habe der Dichter die Hogarth-Kommentare von Lichtenberg wahrscheinlich zum

erstenmal gelesen, und deshalb sei die Szene unserer funften Platte der .Heirat nach

der Mode" vom Ilassomptene-Schreiber auf seine Weise interpretiert worden.

   Hofrnannsthals Birzssompterne ist im Vergleich mit dem franz6sischen Original bzw.

dessen Goethischer Ubersetzung um mehreres erweitert. Eine der auffalligsten
Neugestaltungen befindet sich in der Nachtszene, wo Bassompierre noch lange vor

dem Tag neben den Flammen im Kamin mit der schdnen Krtimerin die Liebesnacht

       Sie trat aber noch vorher an den Kamin, bog sich zur Erde, nahm das
     letzte schwere Scheit, das drauBen lag, in ihre strahlenden nackten Arme und

     warf es schnell in die Glut. C･-･) Das letzte Scheit im Kamin brannte
     starker als alle anderen. Aufspruhend sog es die Flamme in sich und lieB sie

     dann wieder gewaltig emporlohen, daB der Feuerschein uber uns hinschlug,

     wie eine Welle, die an der Wand sich brach und unsere mitschlungenen
     Schatten jtih emporhob und wieder sinken lie3. (･･･) auf einmal kamen

     schlUrfende Schritte und Stimmen von drauBen so nahe am Fenster vorbei,
     daB sie sich duckte und ihr Gesicht gegen die Wand kehrte. Es waren zwei

     Manner, die vorbeigingen: einen Augenblick fiel der Schein einer kleinen

     Laterne, die der eine trug, hereip; der andere schob einen Karren, dessen'
     Rad knirschte und achzte. (E, 66 ff.)

   Einige Tage spater trat Bassompierre, wie mit der Krtimerin verabredet, in der
Nacht in das Zimmer ihrer .Tante". Aber er fand dort-bei der Flamme des verbrannten

Bettstr.ohs .an der Wand einen Tisch, auf dem zwei nackte Kdrper ausgestreckt
lagen". (E, S.75) Und er bemerkt bei dem kleineren den .schwarzen Schatten
seiner Formen". Hieraus offenbart sich, daB in der Abenteuerszene die Flammen

und die schattigen Wellen untereinander auf Leben und Tod hindeuteten. Zweifelsohne

ist die Szene malerisch beschrieben. Nach Alewyns Aussage: .Dieses Geschehen ist
ohne Wort."6) Diese wortkarge Darstellung kdnnte sich aber aus ihrer Quelle
erklaren, d.h. aus der funften Platte der .Heirat nach der Mode". Es ist HofMannsthals

Erfindung, daB die Geschichte im Winter entstanden ist. Diese Jahreszeit verbindet

sich mit dem Motiv der Kaminfiamme. Die Flammen spielen eine bedeutende Rolle

in der Bassompierre-Geschichte, indem sie mit dem Schatten zusammen das
Unerklarliche von Leben und Tod symbolisch darstellen. Auf unserer Platte deutet

die Schattierung durch das Kerzenlicht das Tragische des Geschehnisses deutlich an.

   Wenn man sich den Kupferstich Hogarths ansieht, dann erscheint einem das
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Kaminfeuer nicht ausgeschlossen. Lichtenberg bemerkt daruber:

       Dieses Wellen-Holz liegt vor dem Kamin, wie man aus dem Schatten der
      Feuer-Zange erkennt, der sich da ttber den Degen des Mdrders weg, auf dem

      FuBboden hinauszieht. Er ruhrt von demselben Lichte her, das hier die
      Haupt-Gruppe erleuchtet. Allein det Umstand, daB hier halbmorsche Knuppel

      und keine Steinkohlen gebrannt werden, wirft nach den Regeln einer andern

     Perspektive auch noch ein anderes Licht auf dieses Zimmer. In der Hauptstadt

      wenigstens und zumal in ･dffentlichen Hausern zeugt dieses, so viel ich weiB,

      allema} von schmutziger Niedrigkeit, und beweist in diesem Falle, was fur ein

     feines Winkelchen es ist, das sich die Leutchen zum Abstiege-Quartier
     gewdhlt haben.')

   Auf diesem Blatt sieht man eine traurige Folge der .Heirat nach der Mode".

Diese ist in der bdsen Absicht der beiden Vater entstanden: Der Graf suchte
burgerliches Geld fur leere altadlige Beutel und der Kaufmann, ein Emporkdmmling,

altadeliges Blut fur bifrgerliche Adern. Nach der Heirat wurden SeitensprUnge auf

beiden Seiten ihr allttigliches Leben. Hier entdeckt der Gehbrnte in einem verdachtigen

Haus seine Frau mit dem Geliebten. Die Dame und Herr Prokurator, ihr Liebhaber,

hatten einen Termin auf der Maskerade. Ihr Mann witterte davon und schlich
ihnen mit dem Degen nach. Das Bild zeigt, was dann geschah. In der Mitte sieht

man den wankenden Ehemann, und neben ihm sein treuloses Weib, das barfuB und

im bloBen Hemd abbittet und buBt. Links brechen drei Manner ein und rechts
flUchtet der Liebling. Lichtenberg deutet diese Szene wie folgt:

       Er stifrmt auf den Prokurator los. Dieser, ein juristisch vorsichtiger
     Fuchs, von groBer Praxi, hat bei einem so bedenklichen Termin in subsidium

     Juris auch einen Degen bei sich; sturzt sich, ehe es noch zum Uberfall
     kommen kann, aus der Matratze und begegnet seinem wUtenden Gegner im
     Freien. Es entsteht ein Kampf, und leider! einer, in welchem HOrner gerade
     so viel helfen als gar nichts. (･･･) Uber diesem tarm erwacht der Nachtwachter,

     weckt den Wirt und dieser endlich sogar die Polizei. Da stehen sie stimtlich

     in der Tur (･･･) Daher die groBe Eile und die Retirade durch eine StraBen-Ttir

     aus der zweiten Etage mit einer sehr abbrevierten Treppe, deren oberste
     Staffel die Turschwelle, die unterste aber die StraBe selbst ist. Obendrein ist

     es eine Flucht im Winter, denn die Haupt-Erleuchtung auf diesem BIatte
     kdmmt von dem Kaminfeuer, und eine windige Nacht, denn die Lichtflamme
     weist auf Schnupfen-Zug vom Fenster nach der Ture.8)

  Mit Hilfe der Lichtenbergischen Erlauterung dieses Blattes kdnnen wir im ganzen

die momentane Szene und die Zeitablaufe von davor und danach so auffassen.
Hofmannsthal hatte den Stoff zu bearbeiten, der gut bekannt war. Er erklart in
der letzteren Nummer der Wiener Wochenschrift .Die Zeit": ,,In der Annahme, daB

Goethes samtliche Werke sich in den Handen des gebildeten Publikums befinden,
fand ich es uberflussig, ausdrucklich darauf hinzuweisen, daB der anekdotische Stoff '

der obigen Novelle aus den Memoiren des Herrn von Bassompierre stammt und von
Goethe in den ,Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten` in wdrtlicher Ubersetzung
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und mit Zitierung der Quelle mitgeteilt wird." (E, S.376) ' Es muBte einen hinreichenden

Grund geben, den von Goethes dem deutschen Publikum aufgebotenen .anekdotischen

Stofst noch einmal zu bearbeiten. Der Erzahlrahmen. ist da gegeben. Wie ist das

Moment zu verstehen, der'ubersetzten Abenteuergeschichte noch das hinzuzufugen,

was jetzt in Hoimannsthals .llassomPierre steht? Diese Frage ist leichter zu beantworten,

wenn man aufs erste von dieser funften Platte der .Heirat nach der Mode" von

Hogarth ausgeht.
   Der unubersehbare Beweggrund besteht im Ethischen. Das Hogarthische Bild

zeigt das tragische Ende des unglucklich verma'hlten Ehepaares. Der Ehemann
kommt durch das Schwert des Geliebten ums Leben, seine Frau nimmt dann Gift,
was auf der nachsten Platte dargestellt wird. Den auffalligsten Unterschied bei

Hogarth und Hofmannsthal findet man zwischen dem wollustigen Mann und jenem
Mann, dessen Bild an den .erhabenen Gefangenen" (E, S.72) erinnert. .Die Gestalt

des Mannes der Kramerin ist", so erlautert Alewyn, .vielleicht die SchOnste der
Erfindungen, durch die Hofmannsthal den uberlieferten Stoff bereichert hat."9) Die

Gestalt des Mannes der Kramerin, die vom Dichter erfundene Person, ist das
Gegenbild des jungen verschwenderischen Herrn. Wenn Hofmannsthal an dessen
Stelle den uberlegenen Mann mit .einem sehr sch6nen tiefernsten Gesicht" stellt,

wird das Entscheidende im BassomPierre ausgesagt, d.i. das Ethische, wie es in
Hofmannsthals fruhen lyrischen Dramen wiederkehrend auftritt: .Ich will die Treue

lernen, die der Haltl Von allem Leben ist." (GLD, S.211)

   Der Abenteurer Bassompierre in Hofmannsthals Erzahlung ist auch das Gegebild

des fliehenden Prokurators. Bassompierre ist alles andere als der Weiberheld im

Salon, der noch im Uberrock am Fenster schnell das Wirrsal im Zimmer verla'Bt.

Dieser Playboy genieBt die Liebesbeziehung mit der jungen Dame nur in der Sphare

des Epikureismus, wtihrend in der Bassompierre-Novelle die einzige Liebesnacht den

flifchtig-heftig Liebenden Leben und Tod zugleich haucht. Es wird beschrieben wie

folgt:.

     (''･) und ein kalter Lufthauch tat leise wie eine Hand den Fensterladen auf

     und entb16Bte die fahle widerwa'rtige Dammerung.
       Wir setzten uns auf und wuBten, daB nun der Tag da war. Aber das da
     drauBen glich keinem Tag. Es glich nicht dem Aufwachen der Welt. Was
     da drauBen lag, sah nicht aus wie eine StraBe. Nichts Einzelnes lieB sich

     erkennen: es war ein farbloser, wesenloser Wust, in dem sich zeitlose Larven

     hinbewegen mochten. (E, S.67)

   Man kann so formulieren: Die drei treulosen Personen in der Platte werden
verwandelt in Helden und Heldin ganz anderer Art: in ein Paar, das schon im
Liebesakt die Grenzaufidsung zwischen Leben und Tod vorausblickt, und in den

vereinsamt Erhabenen, der entfernt vom Kaminzimmer sein Schicksal in seinen
Nageln Iiest. Dieser Einsame tihnelt dem Sigismund, der wieder im 7)trm eingekerkert

wird: .Dadurch, wie wenn einer einen eisernen Finger unter den Turangel steckt,

haben sie vor mir eine Tur aufgehoben und ich bin hinter eine Wand getreten, von

wo ich alles h6re, was ihr redet, aber ihr kdnnt nicht zu mir und ich bin sicher

vor euren Hunden!" (DW, S.!56) Es geht in der-Gemeinsamkeit dieser drei
Personen um das Geheimnis des Lebens. Aus diesem Kupferstichblatt, das vom
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Zyklus .Marriage a la Mode" an sich nur ein Sechstel erzuhlt, versucht Hofmannsthal

in seiner Novelle, ein selbstandiges Thema dichterisch zu gestalten. Das Thema
heiBt: .die Treue lernen", wie es jener Claudio'in Der 7lor und der TOd ausspricht,

                                 'dessen Gestalt so dargestellt wird: - '                                    '

       E)' zoiij} ihm (== dem TOd) die Rakete mu die FiiBe, ciaB die

                einzelnen twe,fe herat{sfliegen

     Da hast du dieses ganze Liebesleben,

     Daraus nur ich und ich nur widertdnte,

     Wie ich, der･Stimmung Auf- und Niederbeben
     Mitbebend, jeden heilgen Halt verhdhnte!

     Da! da! und alles andre ist wie das:

     Ohn Sinn, ohn Gluck, ohn Schmerz, ohn Lieb, ohn HaB!
                                          (GLD, S.212)

  Hofmannsthal meditiert also in seinem BassomPierre das Therna des Lebens im
tiefsten Sinne. Es beweist Hofmannsthals hervorragende dichterische Begabung, daB

er, das Karikaturbild als Stoff benutzend, die Geheimnisse des Lebens in seine

Erzahlung hineinzuweben versteht. Dabei ist es zu beachten, daB im Tableau der
Degenszene in erster Linie eine Belehrung der burgerlichen Moral veranschaulicht

wird. Das Hogarthische Sittenbild kann das gesellschaftliche Stereotyp meisterhaft

darstel}en. Die Charaktere sind sozusagen sozialisiert. Es fehlt dabei an' der

Beschreibung der besonderen seelischen Bewegung. In diesem Kupferstich-Zyklus

muB man sozusagen zwischen den Zeilen, d.h. zwischen den einzelnen Blattern
oder den Requisiten im Zimmer lesen. Wie Lichtenberg, Bewunderer des Schauspielers

Garrick, die Hogarthische Szenerie'erlautert, so dichtet Hofmannsthal, Verehrer der

Schauspielerin Eleonora Duse, aus Hogarth die lebendige Geschichte der Liebesnacht.

Einmal schreibt der Dichter uber Duse: .Sie will,einem Dichter di.enen, sie gibt sich

in die Hand eines Dichters, wie ein willenloses Wesen gibt sie sich in seine Hand,

wie eine Sache, wie eine WUnschelrute, die in seiner Hand liegt und dumonisch
aufzuckt, wenn er in seinen Traurnen gro3en Dingen nahekommt." (PII, S.50)

Vielleicht entspricht unser Eindruck des Gestus der leidend Liebenden diesem
Idealbild der Schauspielerin, personifiziert in der Gestalt Eleonora Duse.

   Auf der funften Platte wird die Todesszene vom Realisten Hogarth in direkter

Weise dargestellt. Dem Blick des Beobachters dieses Blattes wird das Geschehen

von links nach rechts entwickelt: voran kommt der Wirt, nach ihm der Constabel
                                                                          /und der Nachtwachter, von dem man nur die linke Hand und die Laterne sieht.
Und dann erblickt rnan in der Mitte den Sterbenden mit dem fallenden sowie dem

eben jetzt gebrauchten Degen daneben und sein buBendes Eheweib, und zum Sch}uB

den fiiehenden Liebhaber. Dieser wird gefangen und an den Galgen kommen, seine
Geliebte muB Gift einnehrhen. In Hofmannsthals Erzahlung werden alle diese

Figuren ihrer direkten Tatigkeit beraubt. Die einbrechenden Leute werden in zwei

drau3en am Fenster vorubergehende Mtinner verwandelt; einen mit .einer kleinen

Laterne" und den anderen mit einem Karren, was auf den Tod durch die Pest
hindeutet. Der sinkende Graf in .einen ungewdhnlich groBen und sehr gut
gebauten Mann" mit .einem sehr schdnen tiefernsten Gesicht". Dieser .erhabene"

Mann soll die unmoralische Beziehung zwischen Bassompierre und der Kramerin
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vernichten. ･Aber er ist solcher Rolle nicht fahig. Das Ethische schwankt hier,

wie es typisch ist fUr den jungen Hofmannstha}. Daruber erklart Alewyn: ,,Ist sie

eine von den jungen Frauen in Hofrpannsthals Werk mit dem unbehuteten Herzen
und den ungestillten Wunschen, die mit Mannern verheiratet sind, die den Knoten

ihres Herzens nicht zu 16sen verstanden, wie die Frau des Schmieds in der ldylle

(--･)"'O) Nur kann man das Ubergewicht des Ethischen sehen, indem man .das
reizendste Spiel" der Liebenden, also das Asthetische dem ethischen Satz bei

Hoimannsthal unterordnet. Wie nachhaltig die Diskrepanz zwischen dem Asthetischen

und Ethischen seit Gestern wirkt, bezeugt die Beschaftigung des Dichters mit dem

Thema der Uberwindung des Asthetizismus und von jener Konstellation, die Alewyn
in der .Andreas"-Forschung erlautert. Die Widerspruchlichkeit, oder umgekehrt

das Gleichgewicht zwischen Leben und Tod, das in dieser Novelle sein schOnes Bild

gefunden hat, ist das meisterhaft Hinzugefugte zum Basso.mPierre-Text Goethes.
Dazu scheint die fifnfte Platte im Zyklus .Die Heirat nach der Mode" seinen Beitrag

ge}eistet zu haben, obgleich dabei wohl Lichtenbergs aecsftihrliche Erhldrztng der

Hbgnrthischen Ktzoferstiche nicht direkt geholfen- hatte.
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