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GAZE; POWER AND GENDER IN ANNETTE VON DROSTE-HULSHOFFS'S EPIC 
POEMS 

by Anja Peters 

In my thesis I examine the significance of the gaze in Annette von Droste-Hulshoff's 
epic poems. Whereas previous research has regarded these texts as mere moralistic 
tales about the struggle between 'good' and 'evil' forces, my analysis shows how 
Droste uses her poetic personas to express her awareness of the correlations 
between power, gender and the gaze. The thesis is written in German. 

I differentiate between two types of gaze: gazing at nature and gazing at 
people and analyse each of these with reference to its 19th-century context. Thereby 
the gaze at nature is investigated in relation to advances in contemporary natural 
sciences, in particular how the gaze was used to come to terms with, unify and 
control the large amount of new scientific findings. For the gaze at people I refer to 
Michel Foucault's work on power, especially his concept of the 'panopticon' and its 
impact on disciplinary practices. 

In the epic poem Das Hospiz auf dem aroBen St. Bernhard I analyse the motif 
of the gaze with relation to early 19th-century geological findings and theories that 
call the biblical account of genesis into question. The poem's protagonist Benoit gets 
lost in the Alps and feels at the mercy of natural phenomena that can no longer be 
interpreted as symbolic of the presence of God in his creation. In order to combat this 
loss Benoit searches desperately for the light of the hospice as a sign of safety and 
salvation. Benoit uses his gaze selectively so as to endow his surroundings with 
religious significance. In doing so he tries to control a situation that threatens his life 
and his belief. 

In the second epic poem Pes Arztes Vermachtnis Droste draws on the 
romantic stereotype of femininity and deconstructs it by employing a male persona -
a doctor who is kidnapped by a band of robbers - who changes his gender identity 
depending on his ability to see. Being deprived of the power of the gaze the doctor 
loses the control over his body, his power to heal and takes on feminine gender 
characteristics. 

In my interpretation of the final epic poem Die Schlacht im Loener Bruch I use 
the notion of the gaze in a more metaphorical sense. I argue that Droste employs a 
'woman's gaze' at history which is characterised by being divided into masculine and 
feminine aspects This split in gender identity is the result of contemporary discourses 
on female authorship that constructed the successful woman writer as 'Mannweib' 
and is reflected in the poem, among other things, in the use of a dual narrative 
perspective. The power to make, relate and interpret history, which the 19th-century 
definition of gender roles reserves to men, in this text, is assumed by a woman poet 
who claims for herself a feminine perspective on history. 

In my study of Annette von Droste-Hulshoff's epic poems I investigate Droste's 
ability to articulate her insights into the mechanisms of gender hierarchy within the 
confines of traditional literary genres. The motif of the gaze runs through these three 
poems, as well as many other of Droste's texts, as an indicator of subversive features 
in her work. 
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VonwoMt 

Es Bind nicht die Verserzahlungen, die den Ruhm Annette von Droste-Hulshoffs als 

„gr6Bter deutsclier Dichterin" begrunden. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall, wie bei-

spielsweise das drastische Urteil Winfried Freunds zeigt. Er bewertet die Texte als 

„zumindest formal anachronistisohe[n] Versepen, in denen das muhsame Gereime 

und die rhythmische Monotonie die ohnehin sparsame Spannung vollends zum Erlie-

gen bringen."^ Freund spricht hier aus, was viele andere Kritiker lediglich durch ihre 

Vernachlassigung der Kurzepen zum Ausdruck bringen: die Uberzeugung namlich, die 

Verserzahlungen seien langatmig, altbacken, sprachlich konventionell und somit aus 

literatunA/issensohaftlicher Sicht weitgehend uninteressant. Dies geht einher mit der 

Oberzeugung, zur Dichterin werde Annette von Droste-Hulshoff ohnehin erst im soge-

nannten ..Dichtenwinter" 1841/1842 unter dem Einfluss Levin Schuckings, der ihre 

wahre Begabung erkannt und erfolgreich gefordert habe.^ 

Diese Einschatzungen lassen jedoch auBer Acht, dass es sich bei Das Hospiz 

aufdem groBen St. Bernhard, Des Arztes Vermachtnis und Die Schlacht im Loener 

Bruch ̂  um die ersten Werke handelt, mit denen Annette von Droste-Hulshoff als 

Schriftstellerin an die Offentlichkeit treten wollte. Wahrend ihre fruheren Texte in erster 

Linie mit Blick auf die ausgedehnte Venwandtschaft als Publikum entstanden waren, 

plante Droste spatestens seit Beginn der 1830er die Veroffentlichung ihrer Dichtun-

gen/ Den Sprung von der im Familienkreis geduldeten Gelegenheitsdichterin zur ge-

druckten Schriftstellerin wollte sie mit Versepen wagen, einem Genre, von dem sie 

sich die Anerkennung der Literaturkritik versprach. Sie wollte in der Offentlichkeit als 

Autorin von Rang ernstgenommen und nicht als eine der zahlreichen Produzentinnen 

von in ihren Augen dilettantischer „Damenlekture" abgetan werden. Aus diesem Grund 

brachte sie uber zehn Jahre hinweg zwischen schweren Krankheiten, Reisen, Todes-

fallen und familiaren Verpflichtungen wie Unterricht und Krankenpflege, immer wieder 

^ Winfried Freund: Annette von Droste-Hulshoff. Was bleibt, Stuttgart; Kohlhammer 1997, S. 9. 
^ Vgl. Clemens Heselhaus: Annette von Droste-HQIshoff. Werk und Leben, Dusseldorf: August Babel 

1971, S. 188ff. 
^ Die Titel der Werke und alle Zitate folgen der Ausgabe: Annette von Droste-Hulshoff: Historisch-

kritische Ausgabe. Werke - Briefwechsel, hg. v. Winfried Woesler, Tubingen: Niemeyer 1978-2000, im 
folgenden abgekiirzt als „HKA". Orthographie und Zeichensetzung der Zitate Drostes und ihrer Zeit-
genossen wurden nicht der modernen Rechtschreibung angepasst. 

* Obwohl Droste erst im Jahr 1834 von ihren Veroffentlichungsplanen spricht, lasst sich aus Briefen an 
die Dichterin schlieBen, dass sie einige Bekannte schon fruher in ihre Plane eingeweiht hatte. So 
schreibt beispielsweise Catharina Schucking bereits am 8. Oktober 1831: „Seit einiger Zeit schon 
durchlauft mein Auge begierig alle MeBcataloge, und hofft Ihren Namen zu finden, aber noch nie und 
nirgend." (HKA XI, I .S . 38). 
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die Zeit und Kraft auf, drei akribisch recherchierte literarische Projekte zu bearbeiten 

und abzuschlieBen. Auch die Wahl eines Verlagshauses ubersturzte sie nicht, son-

dern bemuhte sich lange Zeit urn die Veroffentlichung bei anerkannten, uberregiona-

len Verlagen, bevor sie sich schiieBlich widerwillig mit der Aschendorffschen Buch-

handlung in Munster zufrieden geben musste.^ Die Presentation ihrer selbst als 

Autorin in der Offentlichkeit war somit ausfuhrlich geplant, durchdacht und vorbereitet. 

Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, dass die Versepen bisher von der 

Droste-Kritik so wenig Aufmerksamkeit erhalten haben, obwohl es sich doch offen-

siclitlich urn Texte handelt, die Aufschluss uber Drostes Selbstverstandnis als Diohte-

rin sowie zentrale Aniiegen und Probleme ihres Schreibens geben konnten. Diese 

Forschungslucke soli in der vorliegenden Arbeit wenn nicht geschlossen, so doch mit 

Lekturevorschlagen teilweise gefullt werden. Mit Hilfe des Leitbegriffs des „Blickes" 

werde ich versuchen, die von Annette von Droste-Hulshoff in ihren Verserzahlungen 

gestalteten Zusammenhange zwischen Wissen(schaft), Macht und Geschlecht aufzu-

zeigen. 

Bei der Behandlung der Gender - Thematik werde ich mich nicht, wie bisher oft 

geschehen, darauf beschranken, an Hand weiblicher Figuren in den Texten auf 

Drostes Kritik an patriarchalen Gesellschafts- und Familienstrukturen hinzuweisen.® 

Vielmehr ist es meine Absicht, Geschlecht als einen jener Faktoren herauszuarbeiten, 

die das Denken und Schreiben der Dichterin im behandelten Zeitraum bestimmten. 

Eingebettet ist dieses Interesse an Fragen der Geschlechtsidentitat jedoch in den 

groBeren geschichtlichen und kulturellen Kontext des Entstehungszeitraums der 

Versepen. Ich beziehe mich damit auf die VenA/issenschaftlichung der Kenntnisse 

uber den Menschen und die Welt, wie sie zu Beginn des 19. Jahrhunderts stattfand. 

Indem die Methoden und Ergebnisse newer Wissenschaftszweige begannen, das 

christlich-romantisch gepragte Weltbild vieler Menschen in Frage zu stellen, entstand 

das Bedurfnis nach Strategien, mit dieser Verunsicherung umzugehen. Als eine dieser 

Strategien soil in der vorliegenden Arbeit der kontrollierte und kontrollierende Blick auf 

Mensch und Natur beschrieben werden. 

® In einem Brief an die Mutter begrundet Droste im Oktober 1837 ihr Zogern gegeniiber HOffer, dem 
Eigentumer der Aschendorffschen Buchhandlung, mit dessen „demagogischen" Neigungen (vgl. HKA 
VIII, 1, S. 265). Tatsachlich wollte sie wohl eher - wie sie in einem spateren Brief zugibt - Adele 
Schopenhauers Rat folgen und „keinen obscuren Verleger nehmen" (vgl. HKA VIII, 1, S. 298). 

® Siehe auch: Gertrud Bauer Pickar: Ambivalence Transcended. A study of the Writings of Annette von 
Droste-Hulshoff, Columbia SC: Camden House 1997. 



Annette von Droste-Hulshoff thematisiert meines Erachtens in den Verserzah-

lungen eben jene Verunsicherung und nimmt sie gleichzeitig als Instabiiitat der 

Geschlechtsidentitat wahr. Sie zeigt, dass sie die Kontrollfunktion des Blickes als 

geschlechtsgebundenes Phanomen begreift, sowie die weibliche Inanspruchnahme 

der Macht des Blickes als ersehnte und doch gefiirchtete Oberschreitung der engen 

Definitionsgrenzen weiblicher Geschlechtsidentitat empfindet. 

Wahrend Droste im Jugendwerk die Einschrankungen der weiblichen 

Geschlechtsroile noch recht explizit thematisiert hatte/ wurde sie in ihren ersten zu 

veroffentlichenden Werken vorsichtiger: Aus Rucksicht auf die Familie und auf die 

Literaturkritik verkleidete sie nun ihre Thematisierung einer existentiellen Verunsiche-

rung von (Geschlechts)ldentitat in traditionelle Genres und populare Themen. Aus 

diesem Kompromiss entstanden jedoch auBerst komplexe und bewusst komponierte 

Texte, die - wie die folgende Untersuchung zeigen soli - durchaus das Interesse der 

Lite ratu rwissenschaft verdienen. 

^ Slehe auch: EIke Frederiksen / Monika Shafi: "Annette von Droste-Hulshoff (1797-1848): Konflikt-
strukturen im Friihwerk", in: Amsterdamer Beitrage zur Neueren Germanistik 28,1989, S. 155-136. 



I.Kapitel: 

Forschungsubersicht, Untersuchungsansatz und -methode 

Droste-Forschung 

Die literaturwissenschaftliche Kritik zum Werk Annette von Droste-Hulshoffs ist so 

umfangreich, dass eine Gesamtdarsteliung im Rahmen dieser Arbeit nicht geieistet 

werden kannJ Im folgenden werde ich jedoch exemplarisch einige umfangreichere 

Untersuchungen vorsteilen, die fur den in dieser Arbeit gewahlten thematischen 

Schwerpunkt relevant sind. Gleichzeitig sollen verschiedene Stromungen und 

Schwachen der bisherigen Droste-Forschung aufgezeigt werden. 

Nachdem in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts vor allem die Person der 

Dichterin im Mittelpunkt von Veroffentlichungen gestanden hatte,^ begann im 20. 

Jahrhundert eine Auseinandersetzung mit der Qualitat und Bedeutung ihres Werkes. 

Zu nennen ist beispielsweise Emil Staigers Dissertation aus dem Jahre 1933.® 

Staiger orientiert sich in seiner Bewertung der Lyrik der Dichterin allerdings an den 

asthetischen MaBstaben der deutschen Klassik und kommt so konsequenterweise zu 

dem Ergebnis, dass die literarische Qualitat vieler ihrer Texte zu Wunschen ubrig 

lasse. 

Dagegen bemuht sich Clemens Heselhaus in seiner umfangreichen Untersu-

chung aus dem Jahr 1971/ Drostes Werk in einen zeitgeschichtlichen und biographi-

schen Kontext zu setzen. Werk, Leben und Zeit sollen sich dabei gegenseitig erhel-

len. Er berucksichtigt insbesondere die Einschrankungen, denen Droste durch ihren 

Gesellschaftsstand und ihr Geschlecht - ihr,,Leben eines Stiftsfrauleins ohne Stiff® -

ausgesetzt war. 

Heselhaus sieht den besonderen Beitrag Drostes zur Literatur ihrer Zeit in 

ihrem Stil, den er als „halluzinativen Realismus" bezeichnet. Er meint damit die Dar-

stellung ubersinnlicher Phanomene in einer Form, als seien sie faktische Sinnes-

wahrnehmungen. Dieser Begriff bleibt jedoch auBerst vage und suggeriert zudem 

eine Verbindung zwischen weiblicher Kreativitat und Geisteskrankheit, die - nicht nur 
^ Fur den aktuellsten Forschungsbericht siehe auch: Ronald Schneider: Annette von Droste-Hulshoff, 
Stuttgart: Metzler 1995. 

^ Vgl. Levin Schucking: Annette von Droste. Bin Lebensbild, Hannover 1862; Hermann HOffer: Annette 
von Droste-Hulshoff und ihre Werke, Gotha: o. Verl. 1887. 

® Vgl. Emil Staiger: Annette von Droste-Hulshoff, Frauenfeld: Huber 1962. 
^ Vgl. Clemens Heselhaus: Annette von Droste-Hulshoff. Werk und Leben, Dusseldorf: August Bagel 

1971. 
®Ebd., S. 13. 



aus feministischer Sicht - bedenklich ist. Heselhaus spricht von einem „psycho-

pathischen" Zustand des Geistes der Dichterin und charakterisiert ihre Schreibweise 

ais dem „Bereich des Pathologischen" zugehorig:® Grundmotiv ihres Schreibens sei 

die Angst/ sie sei von Bildern „heimgesucht" worden® und die Technik des „Geist-

iichen Jahres"® beruhe auf einer,,pathologischen Vertauschung von Figur und lch"/° 

Ihre kreative Periode in Meersburg bezeichnet er als schopferischen "Zustand"^\ und 

den Grund fur das Versiegen ihrer poetischen Produktion in Ihren letzten Lebens-

jahren sieht Heselhaus darin, dass die „psychopathischen Angstzustande", die zuvor 

die Quelle ihrer Dichtung gewesen seien, Oberhand genommen hatten, so dass 

Droste sich gegen sie nicht mehr zur Wehr setzen konnteJ^ 

Heselhaus identifiziert in der Biographie der Autorin zwei Faktoren, die sie erst 

zur Dichterin gemacht hatten. Den ersten AnstoB zum Schreiben habe Droste - so 

Heselhaus - ihr ..Liebesschicksal" wahrend der sogenannten „Jugendkatastrophe"^® 

gegeben, indem die hier erfahrene Demutigung zu einer „Depotenzierung [des 

Selbst] bis zur Selbstaufgabe"^'^ gefiihrt habe. Diesen Verlust des Selbstbewusst-

seins habe sie dann in ihrer Dichtung positiv umgewertet zu einem Einssein mit der 

Natur und ihrer Umwelt.̂ ® Den zweiten AnstoB habe sie - auf der Meersburg - in 

dem Zusammenleben mit Levin SchOcking erfahren. 

Diese psychologisierende Bewertung des Werkes Annette von Droste-Huls-

hoffs konstruiert die Dichterin als passive Figur, deren Inspiration aus - durch psy-

® Ebd., S. 6. 
^ Ebd., S. 176. 
® Ebd., S. 39. 
® Bel dem Geistlichen Jahr handelt es sich urn einen Zyklus geistlicher Lieder, der im Wesentlichen 

1819/20 und 1839/40 entstand, zu Lebzeiten der Dichterin allerdings, bis auf einzelne Gedichte, 
unveroffentlicht blieb. 
Ebd., S. 126. 
Ebd., S. 232. 
Ebd., S. 308. 
Die Bezeichnungen „Jugendkatastrophe" und „Arnswaidt-Straube-Affare" beziehen sich auf einen 
Vorfall aus dem Jahr 1820. Wahrend eines langeren Aufenthalts Drostes auf dem Gut Bokerhof bei 
den GroBeltern kam es aufgrund einer von den Geschwistern Haxthausen eingefadelten Intrige zum 
Zerwiirfnis zwischen Annette von Droste-Hulshoff und dem Studenten Heinrich Straube, die seit 
einiger Zeit als Paar galten. Straubes Freund August von Arnswaldt gab vor, sich fur Droste zu 
Interessieren. Als diese seine Avancen erwiderte, stellte er sie bloB und riet Straube, die Verbindung 
zu losen. Diesem Zwischenfall ist in der Droste-Biographik groBe Bedeutung zugemessen worden. 
Annette von Droste-Hulshoff habe auf diese Demutigung mit einer langfristigen Depression und 
volliger Zuruckgezogenheit reagiert und zahlreiche Gedichte, wie beispielsweise der erste Tell des 
„Geistlichen Jahres", seien im Kontext dieses Eriebnisses zu lesen. Barbara Beuys stellt in ihrer 
Droste-Blographie jedoch dar, dass all dies keineswegs der Fall war (vgl. Barbara Beuys: 
„Blamieren mag ich mich nicht". Das Leben der Annette von Droste-Hulshoff, Munchen: Manser 
1999, S. 170ff.). 
Vgl. Heselhaus (1971), S. 67. 

" Vgl. ebd., S. 94. 



chische Instabilitat verursachten - Halluzinationen stamme. Zur Dichterin sei sie nur 

durch kategorische Selbstverieugnung und -erniedrigung (in der „Jugendkatastro-

phe") und unter der Anieitung eines Mannes (Levin Schuckings) geworden. 

Auch Wilhelm Gossmann maclit in seiner Untersuchung aus dem Jahr 1985 

die Biographie der Dichterin zum zentralen Kriterium fur das Verstandnis ihrer 

TexteJ^ Er warnt jedoch davor, ihre Texte als „nichts anderes als die sprachliche Be-

gleiterscheinung des Lebenslaufes" zu verstehen und damit den „dichterischen Um-

wandlungsprozess" des Biographischen ins Asthetische zu ignorieren. Gossmann 

argumentiert aber dennoch, die „Modernitat" Drostes enA/eise sich in der Spiegelung 

des,,biographischen Ichs" im „poetischen Ich". Diese Leseweise verlange allerdings, 

„Distanz und Nahe zum Alltags-lch" gleichzeitig aufrecht zu erhalten/^ 

Die unkritische Identifizierung von Leben und Werk greift auch Herbert Kraft in 

seinem - teilweise polemischen - Buch Mein Indien liegt in Ruschhaus (1987) an/° 

Kraft nimmt die in unangemessener Weise vertrauliche Anrede ,,Annette", derer sich 

viele Kritiker bedienten, als Symptom dafur, dass eine groBe Zahl von Droste-

Interpreten grundlegende Prinzipien der Literatunwissenschaft missachtetenJ® 

Am Beispiel der Judenbuche zeigt Kraft, dass durch die Gleichsetzung von 

Autoren- und Figurenbewusstsein sowie eine Praxis der „Remythisierung", die so 

vage Vorstellungen wie „das Bose", „Schicksal" und „Sunde" zu zentralen Untersu-

chungsbegriffen mache, lediglich eine „Entkonkretisierung" des Dargestellten erreicht 

werde; d.h. wo die Realitatsdarstellung dunkel und unverstandlich erscheine, werde 

sie ins „Mythische Oder Mystisch-Allegorische"^°, das sie eigentlich uben/vinden 

wollte, zuruckubersetzt. 

Ein wesentliches Problem der Studie Krafts besteht jedoch darin, dass er ein 

(korrektes) politisches Bewusstsein der Klassenverhaltnisse im 19. Jahrhundert zum 

MaBstab dichterischer Qualitat macht. AuBer der Judenbuche und der Ballade Der 

Knabe im Moor kann kaum einer der Texte Drostes seinen ideologischen Ansprii-

chen genugen. So wurden die Zeitbilder an derfehlenden Unterstutzung der Autorin 

fur die politischen Forderungen des „Vormarz" scheitern und die Heidebilder reilek-

tierten die hierarchische Standeordnung in der Natur vollig kritiklos. Nur in Gedichten 

16 Vgl. Wilhelm Gossmann: Annette von Droste-Hulshoff. Ich und SpiegelbUd, Dusseldorf: Droste 
1985. 
Vgl. ebd., S. 16-17. 
Vgl. Herbert Kraft: „Mein Indien liegt im Ruschtiaus", Munster: Regensberg 1987. 
Vgl. ebd., S. 28-31. 
Ebd., S. 40. 



wie Am Thurme, Mondesaufgang und Durchwachte Nacht sei ein Bewusstsein der 

repressiven Gesellschaft, in der sie gelebt habe, sichtbar. Aber auch hier sei Droste 

nicht in der Lage, die Ursaciie der Unterdruckung zu benennen: statt anzukiagen, 

resigniere sie. 

Kraft lasst somit literaturastfietische und sprachkritische Aspekte vollig auBer 

Acht und begeht letztendlich einen ahnliclien Fehler wie seine Vorganger, indem er 

seine Interpretation wenn nicht auf biographische, so doch auf politisch-historische 

Faktoren reduziert. So macht er in seiner Analyse des Gedichtes Durchwachte Nacht 

den sozialen Stand der Dichterin verantwortlich fur das angebliche Scheitern ihrer 

Poesie und schreibt: „Wer aus Mangel an Erfullung nicht schlafen kann, wird nicht 

zum Revolutionar, erst derjenige, den der Hunger wach halt."^^ 

An Bodo Plachtas Buch 1000 Schritte von meinem Canapee (1995) lassen 

sich zwei interpretatorische Grundhaltungen aufzeigen, die bei einem groBen Teil der 

Droste-Kritik zu finden sind. Auch er kann sich entgegen seiner Versicherung, seine 

Untersuchung sei,,nicht als eine Biographie oder Werkmonographie gedacht",^^ nicht 

von einem zu engen Bezug zur Biographie der Dichterin losen. Wie bei zahlreichen 

anderen Interpreten tritt die genaue Textanalyse vollig in den Hintergrund. Plachta 

sieht im Schreiben Drostes eine Art Kompensationsstrategie fur das ihr im realen 

Leben nicht Erreichbare. In besonderen meditativen „Zustanden" zwischen Wachen 

und Traumen sei es der Dichterin an bestimmten Orten - beispielsweise auf ihrem 

,,Canapee" - moglich gewesen, Schmerz und Mangel, die sie im realen Leben erfah-

ren musste, zu kompensieren. Ausserdem hatten diese Orte auch die Funktion, des 

„festen Sitzes im Leben" gehabt, seien Orte der Akzeptanz gesellschaftlicher und 

moralischer Normen gewesen, die sie in ihrer Existenz sicherten und sie vor Schizo-

phrenie bewahrt hatten.^^ 

Zudem sucht auch Plachta Zuflucht in jenen „Remythifizierungen", die Kraft 

kritisiert, wenn er zum Beispiel in seiner Analyse der Jugendwerke Walther und 

„Rosamunde" „die in ein friedvolles Leben unmittelbar und schicksalhaft eindringende 

Gewalt" als Hauptmotiv des Gesamtwerkes identifiziert.^'^ 

Das Romanfragment Ledwina verurteilt Plachta als literarisch unreif, da sich 

hier Biographie und Romangeschehen zu sehr miteinander vermischten und macht 

Ebd., S. 184. 21 

^ Bodo Plachta: ,,1000 Schritte von meinem Canapee". DerAufbruch Annette von Droste-Hulshoffs in 
die Literatur, Bielefeld: Aisthesis-Verlag 1995, S. 15. 

^^Vgl. Plachta (1995), S. 107. 
Ebd., S. 49-50. 



somit das Biographische, das seinem interpretationsansatz ja gerade zugrunde liegt, 

zum IVIerkmal mangelnder literarischer Qualitat. Die Ursache fur den Abbruch der 

Arbeit an Ledwina sieht er eben in dieser Vermischung von Biographischem und 

Literarischem: Die Dichterin habe nicht wie ihre Heldin werden und statt dessen ein 

„normales" Leben fuhren wollen.^ 

In seinem Kapitel uber die Haltung Drostes zu emanzipatorischen Stromungen 

ihrer Zeit kommt Plachta zu dem Ergebnis, dass das Bild, das sich die Autorin von 

schreibenden Frauen macht, dem traditionellen Frauenbild verpflichtet sei und in 

einer „bemuhten Gratwanderung zwischen krampfhafter Selbstbewahrung und zag-

hafter Selbstbestimmung in einem tradierten Gesellschaftskontext" resultiere.^® Sie 

sei sich zwar eines geschlechtsspezifischen Unterschieds bewusst gewesen, identifi-

ziere diesen jedoch mit der traditionellen Rolle der Frau als Huterin der Moral. 

Dadurch, dass sie die Emanzipation als politische oder soziale Kategorie ablehne, 

nehme sie die Errungenschaften anderer Autorinnen ihrer Zeit zuruck und sanktio-

niere damit die unterprivilegierte Stellung der Frau in der Gesellschaft.^^ 

Diese kursorische Ubersicht uber die Droste-Forschung verweist auf verschie-

dene Bereiche, in denen zahlreiche Untersuchungen als problematisch betrachtet 

werden konnen. Zum einen krankte die Droste-Forschung bis in die 80er hinein an 

jener von Kraft kritisierten und potentiell misogynen Vertraulichkeit gegenuber der 

Person der Dichterin. Die An rede ..Annette" zeugt von einem herablassenden, gon-

nerhaften Verhaltnis des Kritikers zur Dichterin. Dies geht haufig einher mit einer auf 

das rein Biographische reduzierten Deutung ihres Werkes. In alien Texten spiegelt 

sich nur „Annette", als sei Droste eines abstrakteren Dichtungsverstandnisses nicht 

fahig gewesen. Diese biographisch ausgerichtete Rezeption ist oft gekoppelt mit dem 

Fehlen von detaillierten Analysen von Form und Inhalt der Texte. 

Seit Friedrich Sengles^® einflussreichem Werk uber die Biedermeierzeit wird 

Droste zwar zunehmend auch im Rahmen ihrer Epochs und in Hinblick auf verschie-

dene Dichtungstraditionen gelesen. Das Einbeziehen kulturgeschichtlicher und politi-

scher Faktoren fuhrt jedoch vereinzelt auch dazu, das politische Bewusstsein der 

Dichterin an den liberalen und radikalen Stromungen ihrer Zeit zu messen. Die poli-

tisch konservative Haltung Drostes wird so zum wertungsasthetischen Problem fur 

Vgl. ebd., S. 52-60. 
^®Vgl. ebd., S. 131. 

Vgl. ebd., S. 132. 
^ Vgl. Friedrich Sengle: Biedermeierzeit. Deutsche Literaturim Spanr)ungsfeld zwischen Restauration 

und Revolution 1815-1848, Stuttgart: Metzler Bd. I 1971, Bd. II 1972, Bd. Ill 1980. 
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einige Interpreten. Sie versuchen, Aspekte anti-feudalistischer Gesellschaftskritik in 

ihrem Werk zu identifizieren und verwandein, wenn sie dabei nicht fundig werden, 

das poiitische in ein asthetisches Urteii. 

Zudem wird die Analyse von Bruchen oder „dunklen" Stellen in den Texten der 

Autorin haufig durch vage Paraplirasierungen der Gedichte ersetzt, die sich un-

scharfer-oft dem religiosen Bereich entnommener - Begriffe bedienen, wie 

beispielsweise, das „B6se", „Scliuld", „Schicksal" etc. Noch fur Ronald Schneider ist 

das „B6se" eine adaquate Untersuchungskategorie.^® 

Schneiders Buch weist eine weitere Schwache auf, die symptomatisch fur die 

jungere Droste-Forschung ist, namlich das Ignorieren feministischer Ansatze in der 

Literaturwissenschaft. Schneider erwahnt in seiner Darsteliung der Forschungsiage 

in seiner Bibliographie nur eine einzige Arbeit, die das Werk Drostes unter dem 

Aspekt des „weiblichen Schreibens" betrachtet.^° Obwohl sich seit den 80er Jahren 

eine - wenn auch bescheidene - Zahi von Veroffentlichungen uber Droste mit 

Themen wie weiblichen Schreibbedingungen und subversiven Schreibstrategien 

auseinandersetzen, bleibt die Kategorie „Geschlecht" in einer uberwiegend von 

Mannern dominierten Diskussion des Drosteschen Werkes weitgehend unbeachtet. 

Da sich die in der vorliegenden Arbeit durchgefuhrten Textanalysen zu einem 

groBen Teil auf Pramissen der feministischen Literaturtheorie stutzen, soil im folgen-

den eine kurze Ubersicht uber die feministische Literaturkritik sowie die feministische 

Droste-Forschung gegeben werden. 

Femlnlstlsche Literaturwissenschaft 

Obwohl die Frauenbewegung der 60er Jahre als der Ausgangspunkt der heutigen 

feministischen Literaturkritik betrachtet wird, finden sich Spuren des Nachdenkens 

uber die Machtverhaltnisse zwischen den Geschlechtern und deren Representation 

in der Literatur schon lange bevor sich aus der Burgerrechtsbewegung ein politisches 

Bewusstsein der Notwendigkeit der „Befreiung" der Frau entwickelte. Werke wie 

Mary Wollstonecrafts Vindication of the Rights of Women (1792) oder Virginia Woolfs 

A Room of One's Own (1929) und schlieBlich Simone de Beauvoirs Le deuxieme 

Vgl. Schneider (1995), S. 60, 64, 66 
^ Namlich Frederiksen / Shafi (1989). 

Die folgende Darstellung basiert soweit nicht anders angegeben auf: Pam Morris: Literature and 
Feminism, Oxford; Blackwell, 1993; Jutta Osinski: Einfuhrung in die feministische Literatur-
wissenschaft, Berlin: Erich Schmidt Verlag 1998; Peter Barry: Beginning Theory. An Introduction to 
Literary and Cultural Theory, Manchester: Manchester University Press 1995; Rosemary Tong: 
Feminist Thought. A Comprehensive Introduction, London: Routledge 1989. 



Sexe (1949) legen Zeugnis davon ab, dass Frauen - wie auch einige Manner^ -

schon vor den 60er Jahren die Widerspiegelung von Machtverhaltnissen zwischen 

den Geschlechtern in der Literatur erkannt und formuliert hatten. 

Simone de Beauvoir argumentiert in ihrer inzwischen zum Klassiker geworde-

nen Studie, dass die Unterdruckung der Frau das Ergebnis einer mannlich bestimm-

ten Konstruktion von Weiblichkeit sei. Die Begriffe .mannlich" und „weiblich" stehen 

laut Beauvoir in keinem symmetrischen Verhaltnis zueinander, sondern beinhalten 

eine Wertung. Der Mann reprasentiere das Positive, die Norm und dam it die gesamte 

Menschheit, wahrend der Frau nur eine Stellung in Bezug auf den Mann zugeschrie-

ben werde. Der Frau komme somit kein eigener Wert zu, sondern sie sei lediglich 

„nicht-mannlich", das „Andere". Diese Konstruktion von Weiblichkeit werde von den 

Frauen verinnerlicht, sodass sie sich selbst nur durch die Augen des Mannes sehen 

konnten. Dm dies rOckgangig zu machen, sei es notig, die von Mannern bestimmte 

Representation von Frauen - beispielsweise in der Literatur - kritisch zu hinterfra-

gen. 

Diese Idee des Neu-Lesens wurde in den 60er Jahren in der amerikanischen 

..Images of Women" - Forschung. der kritischen Untersuchung von Frauenbiidern in 

den Werken mannlicher Autoren, verwirklicht. Ziel dieser Form der Literaturkritik war 

es. die mannliche Dominanz in der Produktion und Kritik von Literatur nachzuweisen. 

Die Feministinnen warfen der von Mannern betriebenen Literaturwissenschaft vor. 

geschlechtsspezifische Positionen in der Literatur zu teilen und zu reproduzieren, 

anstatt sie zu analysieren. 

Literaturasthetische Aspekte traten bei dieser fruhen Form der feministischen 

Literaturkritik vollig in den Hintergrund. Untersucht wurden ausschlieBlich als „frau-

enfeindlich" empfundene Textelemente. Dies fuhrte dazu. dass die nicht-feministi-

sche Literaturwissenschaft, die sich zu dieser Zeit unter Einfluss des werkimma-

nenten Ansatzes auf formalasthetische Aspekte konzentrierte, diese Art der Kritik als 

naiv und unprofessionell betrachtete und ablehnte. 

Bin representatives Beispiel der feministischen Literaturkritik dieser Epoche ist 

Kate Millets Dissertation Sexual Politics (1969). in der die Autorin die Geschlechter-

verhaltnisse in den Werken von u.a. D.H. Lawrence. Henry Miller und Norman Mailer 

untersuchte. Sie kam zu dem Ergebnis, dass patriarchate Macht durch die Unter-

werfung der Frau unter den Mann im sexuellen Akt ausgeubt und aufrechterhalten 

^ Vgl. John Stuart Mill: The Subjection of Women (1869), Theodor von Hippel; Oberdle burgerliche 
Verbesserung der Weiber (1792). 
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werde.^ Diese Kontrolle werde durch Darstellungen von Frauen als Hure Oder 

Heilige, frigide oder nymphomanisch gerechtfertigt.^ Die Tatsache, dass Millet teil-

weise durch krasse Fehllekturen, Verzerrungen und Simplifizierungen zu ihren Re-

sultaten gelangte, brachte ihr von nicht-feministischer Seite den Vorwurf der iitera-

turwissenschaftlichen Inkompetenz ein. Es gelang ihr jedoch zu zeigen, dass Litera-

tur nicht neutral, sondern geschlechtsgebunden geschrieben und gelesen wird.^ 

Die Untersuchung der Darstellung von Frauen und Geschlechterbeziehungen 

in der Literatur von IVlannern konnte aderdings auf Dauer der feministischen Sache 

nicht forderlich sein. Wollte man die negative Konstruktion von Weiblichkeit durch-

brechen und den frauenfeindlichen Reprasentationen positive entgegenstellen, 

musste man sich den Werken von Frauen selbst zuwenden. Ins Zentrum des Inte-

resses ruckte daher in einem weiteren Schritt die ,,weibliche Erfahrung", die nun zur 

erklarten Kategorie der feministischen Literaturkritik wurde. 

Das Konzept einer „authentischen" weiblichen Realitatserfahrung war aller-

dings in zweierlei Hinsicht problematisch. Einerseits blieb die Vorstellung einer 

„wahren" weiblichen Identitat vage und vernachiassigte die unterschiedlichen Aus-

pragungen der Erfahrungen von Frauen, die sich deutlich durch verschiedene soziale 

und ethnische Hintergrunde voneinander absetzen. Zudem trieb das Insistieren dar-

auf, dass eben jene weibliche Erfahrung die zentrale Kategorie der Literaturkritik sein 

solle, die feministische Literaturwissenschaft welter in die akademische Isolation. Die 

nicht-feministische Kritik hatte sich zu dieser Zeit auf den Wege einer „Verwissen-

schaftlichung" der Literaturbetrachtung begeben. Durch die Anwendung von marxisti-

schen, poststrukturalistischen, psychoanalytischen und dekonstruktivistischen Prinzi-

pien sollte personliche „Erfahrung" als Kategorie der Literaturaneignung gerade aus-

geschlossen werden. Die Theoriefeindlichkeit der feministischen Kritik, die jegliche 

Form von Theorie als mannlich bestimmt und daher als fur die feministische Sache 

hinderlich betrachtete, wurde daher von der nicht-feministischen Kritik als unprofes-

sionell abqualifiziert. 

Elaine Showalter versuchte, dieses Dilemma 1979 in Towards a feminist 

poetics dadurch zu losen, dass sie zwischen zwei Arten feministischer Literaturkritik 

unterschied; der Beschaftigung mit Literatur von Frauen („gynocriticism") und der 

Analyse von Frauenbildern in der Literatur von Mannern („feminist critique"). 

^Vgl . Osinski (1998), S. 45. 
^Vgl . Morris (1993) S. 14-15. 
^Vgl . Osinski, (1998), S. 46. 
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Wahrend sich die ..feminist critique" den Methoden und Theorien des Faches anpas-

sen solite. blieb im ..gynocriticism" weibliche Erfahrung die grundlegende Kategorie. 

Showalter hatte den ..gynocriticism" in ihrem einflussreiohen Buch A Literature 

of their Own bereits 1977 vorgefuhrt, indem sie sich weitgehend vergessenen 

Romanschriftstelierinnen zuwendete und eine Tradition weiblichen Schreibens nach-

wies. Sie stellte Verbindungen zwischen den Biographien der Autorinnen und Veran-

derungen im rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Status von Frauen dar. Zudem 

identifizierte sie in der Geschichte des weiblichen Schreibens drei Phasen. Die erste, 

die sie „feminin" nannte, umfasste fast das ganze 19. Jahrhundert und war dadurch 

gekennzeichnet, dass schreibende Frauen die asthetischen und sozialen Werte der 

Manner weitgehend verinnerlicht hatten und sich ihr Schreiben daher vor allem auf 

die Imitation mannlicher literarischer Vorbilder konzentrierte. Die zweite „feministi-

sche" Phase reichte laut Showalter von 1880 bis 1920 und belnhaltete die ersten 

Proteste gegen die mannlich bestimmte Konstruktion von Weiblichkeit. Frauen be-

gannen nun, ein politisches Bewusstsein zu entwickein und sich fur eine groBere 

Autonomie der Frau einzusetzen. In der letzten, der „weiblichen" Phase sei es den 

Frauen vor allem seit den 60er Jahren gelungen, sich von patriarchalen Werten zu 

befreien und eine unabhangige weibliche Identitat aufzuspuren.^® 

Ein weiteres wegweisendes Werk fur den „gynokritischen" Ansatz wurde 

Sandra M. Gilberts and Susan Gubars literaturhistorische Studie The Madwoman in 

the Attid' (1979), in der die Autorinnen die Schreibsituationen und Werke englischer 

und amerikanischer Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts untersuchten. Gilbert 

und Gubar zeigten in ihrem Buch nicht nur eine weibliche Schreibtradition auf - die 

von ihnen behandelten Autorinnen besaBen bereits einen festen Platz im literari-

schen Kanon - , sondern sie beschrieben auch eine spezifisch weibliche Asthetik. Da 

Autorschaft kulturgeschichtlich mannlich konnotiert sei, miissten Frauen stets gegen 

die etablierte Tradition und das Konzept der Autorschaft anschreiben. Der Akt des 

Schreibens stelle fur die Frau damit eine Auflehnung gegen die patriarchate Autoritat 

dar, die sie gleichzeitig - als Mitglied einer patriarchalen Gesellschaft - verinnerlicht 

habe. Sie konne sich daher nur innerhalb mannlicher Weiblichkeitsentwurfe bewe-

gen, und „authentische" weibliche Identitat bleibe damit nicht darstellbar. Der Ausweg 

aus diesem Dilemma bestehe in einem Schreiben auf zwei Ebenen: auf der Oberfla-

che ihrer Texte folgten Schriftstellerinnen in ihren Darstellungen den patriarchalen 

^ Vgl. Morris (1993), S. 66. 
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Weibiichkeitsbildern, auf einer tiefer liegenden Bedeutungsebene werde die 

mannliche Konstruktion von Weiblichkeit jedoch unterlaufen. Diese Doppelbodigkeit 

weibiichen Schreibens full re zu einer schizophrenieartigen geistigen und 

emotionalen Zerrissenheit, die sich oft in Wut auGere.^ Diese Wut projizierten die 

Autorinnen in eine der weibiichen Nebenfiguren ihrer Ronnane, die auf die patriar-

chale Kultur mit Rebellion und haufig mit Wahnsinn reagiere, wie beispielsweise 

Bertha Mason in „Jane Eyre". Mit der Untersuchung solcher archetypischer Figuren 

in den Werken von Frauen hatten Gilbert und Gubar eine produktive Methode gefun-

den, das versteckte kreative Potential und die subversiven Strukturen in der Literatur 

von Frauen zu identifizieren.^® 

Die „gynokritische" Form der Literaturkritik blieb jedoch problematisch. Sie 

reduzierte den Literaturbegriff dramatisch auf die bloBe Darstellung von weiblicher 

„Erfahrung", verhinderte den Vergleich mit Werken mannlicher Autoren und ignorierte 

weiterhin literaturasthethische Aspekte zu Gunsten politischer.^® 

An der Einstellung zur Theorie spaltete sich die feministische Literaturkritik in 

jene zwei Richtungen, die man nach der Nationalitat der Kritikerinnen als „anglo-

amerikanischen" und „franz6sischen" Feminismus bezeichnet. Wahrend die amerika-

nischen und britischen Literaturwissenschaftlerinnen, wie bereits erwahnt, theoreti-

schen Oberlegungen, wie der Psychoanalyse, weitgehend kritisch gegenuberstan-

den, lieBen sich Kritikerinnen wie Julia Kristeva, Helene Cixous und Luce Irigaray von 

Freud, Lacan und Derrida inspirieren. 

Kate Millet hatte in Sexual Politics Freud noch rigoros abgelehnt, da sie in 

seiner Arbeit die Quelle patriarchalen Denkens sah, das der Feminismus gerade 

bekampfen mOsse. Eine der ersten Feministinnen, die Freuds Theorien verteidigte, 

war Juliet Mitchell. In ihre Studie Psychoanalysis and Feminism (1974) argumentiert 

sie, Freuds Theorien untermauerten die schon von Simone de Beauvoir geforderte 

Unterscheidung zwischen „sex" und „gender", d.h. zwischen dem biologischen Ge-

schlecht und der kuiturell-gesellschaftlichen Konstruktion von „Mannlichkeit" und 

„Weiblichkeit". Freuds Bemuhungen zu erklaren, wie Geschlechtsidentitat entstehe, 

wiesen zwar deutlich frauenfeindliche Zuge auf, zeigten jedoch, dass Geschlechts-

Vgl. Osinski (1998), S. 47-48 
^ Vgl. Morris (1993), S. 67-68. 
38 Vgl. Osinski (1998), S. 51. 
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identitat keineswegs „naturlich" sei, sondern durch eine Serie von Erfahrungen pro-

duziert werde. „Geschlecht" sei damit niclit unausweichlich, sondern veranderbar/° 

Trotz zahlreicher weiterer Annaherungen an die Psychoanalyse von anglo-

amerikanischer Seite/^ waren es in erster Linie die franzosischen Feministinnen, die 

theoretische Uberlegungen produktiv in die feministische Literaturkritik einbrachten. 

Fur sie lasst sich der literarische Text nicht auf die Reproduktion einer individuellen 

Erfahrung von Wirklichkeit reduzieren, sondern sie beziehen in strukturalistischer 

Tradition die Bedeutung der Sprache fur die Representation dessen, was gemeinhin 

als Wirklichkeit wahrgenommen wird, ein. 

Der ..postmoderne" Feminismus, der inzwischen den irrefuhrenden Begriff 

„franz6sischer Feminismus" abgelost hat, beruft sich zwar immer noch auf Beauvoirs 

Konzept des „Anderen", deutet es jedoch ins Positive urn. Sich mit dem „Anderen" zu 

identifizieren, bedeute, sich in eine Position zu begeben, von der aus die Normen, 

Werte und Praktiken der dominanten Kultur mit Distanz betrachtet und kritisiert 

werden konnen. „Anderssein" wird nicht mehr als Unterdruckung wahrgenommen, 

sondern als Moglichkeit der Offenheit und Pluralitat. Die postmoderne Variante des 

Feminismus ubernimmt damit fur sich eine der Grundannahmen der Dekonstruktion, 

namlich den „Anti-Essentialismus", der Beg riff e wie „Selbstidentitat" und „Wahrheit" in 

Frage stellt. Die Vorstellung eines einheitlichen, „essentiellen" Selbst wird abgelehnt 

und durch das Konzept eines in „bewusst" und „unbewusst" gespaltenen Ichs er-

setzt/^ Damit wird allerdings das Konzept einer „authentischen" weiblichen Erfah-

rung, wie es vom alteren Feminismus postuliert wurde, als Kategorie fur die Untersu-

chung von Literatur obsolet. 

Dm die Theorien von Feministinnen wie Kristeva, Cixous und Irigaray auch nur 

annahernd zu verstehen, ist es notwendig, sich mit dem Denken derjeniger Philoso-

phen, auf die sich die Wissenschaftlerinnen stutzen, vertraut zu machen. Neben 

anderen Poststrukturalisten sind vor allem Jacques Lacan und Jacques Derrida zu 

nennen. 

^Vgl . Barry (1995), S. 130-131. 
Siehe auch: Ellen Moers: Literary Women (1977), Nancy Chodorow: The Reproduction of IVIothering 
(1978), Jane Gallop: Feminism und Psychoanalysis (1982), Gayatri Spivak: The Letter as Cutting 
Edge (1987). 

""VgLTong (1989), S. 219. 
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Exkurs: Lacan/Derrida 

Lacans Freudinterpretation liegt die strukturalistische Vorstellung zugrunde, dass 

Sprache ais System alle Bereiche menschlicher Wahrnehmung und Aktivitat 

bestimme. Jede Gesellschaft werde durch die Struktur der Sprache, d.h., durch ein 

System von zueinander durch bestimmte Gesetze in Relation stehende Zeichen 

reguliert. Lacan nennt dies die „Symbolische Ordnung", die jedes Kind durch Sprache 

verinnerlichen musse, um in der Gesellschaft adaquat funktionieren zu konnen. 

Durch diese Verinnerlichung werde das Unbewusste, in Entsprechung zur Symboli-

schen Ordnung, wie Sprache strukturiert. 

Lacans Ideen sind deutlich von Saussures Vorstellungen von Sprache beein-

flusst. Er setzt sich allerdings in einem wesentlichen Punkt vom Strukturalismus ab, 

indem er die Einheit von Zeichen und Bezeichnetem aufbricht und diese unterschied-

lichen, deutlich voneinander getrennten Systemen zuordnet. Lacan betrachtet - im 

Gegensatz zu den Strukturalisten - die Beziehung zwischen Zeichen und Bezeich-

netem als nicht stabil. Sprache ist somit eine in sich abgeschlossene Struktur, unab-

hangig von externer Realitat. Die These, das Unbewusste sei wie Sprache struktu-

riert, untergrabt damit in radikaler Weise die Vorstellung von einem essentiellen Kern 

unseres Selbst. 

Die Initiation in die Symbolische Ordnung geschieht laut Lacan wahrend der 

Entwicklung des Kindes in drei Phasen. In der ersten, der vor-odipalen oder imagina-

ren Phase, ist das Kind sich keiner Grenzen seines Ichs bewusst und sieht keinen 

Unterschied zwischen sich selbst und dem „Anderen", zwischen dem eigenen Ich 

und dem der Mutter. In der zweiten Phase - dem „Spiegelstadium" - erblickt das 

Kind sich im Spiegel und verwechselt sein Bild mit seinem wahren Selbst. Das Kind 

befindet sich in einem Stadium seiner Entwicklung, in dem es sich aufgrund seiner 

Abhangigkeit von der Mutter und der fehlenden Koordination seiner GliedmaBen 

noch nicht als unabhangiges, von seiner Umgebung getrenntes Wesen empfinden 

kann. Durch die Identifizierung mit dem Spiegelbild erfahrt es sich jedoch - eigentlich 

auf Grund eines Missverstandnisses - eben als ein solches einheitliches .Ich".^ 

Lacan sieht in diesem Prozess das Paradigma fur alie spateren Beziehungen des 

Menschen; das Selbst findet sich immer durch die Reflektion im „Anderen", ist nie mit 

sich selbst identisch.'^ 

^ Eine ausfuhrliche Darstellung dieser Zusammenhange erfolgt in Kapitel 5. 
'"Vgl.Tong (1989), S. 221. 

15 



Der Prozess der Unterscheidung zwischen Ich und Nicht-lch vollzieht sich 

endgultig in der dritten - der odipalen - Phase, die mit dem Eintritt in die Symboli-

sche Ordnung endet. Die Trennung von der Mutter macht es notwendig, uber ein 

IVIedium der Kommunikation mit ihr zu verfugen. Das Kind benotigt Zeichen fur das, 

was nicht mehr unmittelbar prasent ist, Worte, die es eriauben, abwesende Objekte 

zu reprasentieren.'̂ ® Symbol dieses Verlustes der Einheit mit der Mutter ist fur Lacan 

der Phallus. Er reprasentiert das „nom du pere", das „Gesetz des Vaters", dem wir 

unterliegen, sobald wir in die Symbolische Ordnung der Sprache eintreten. Sprache 

ist somit fur Lacan nicht geschlechtsneutral, sondern mannlich bestimmt und markiert 

die Abwesenheit des durch sie Reprasentierten. 

Interessant fur den Feminismus ist an dieser Vorstellung, dass der Prozess 

der Abtrennung von der Mutter fur Jungen und Madchen unterschiedlich verlauft. 

Wahrend das mannliche Kind sich problemlos mit dem Vater - und seiner Ordnung -

identifizieren kann, gelingt dies dem weiblichen Kind nicht. Das Madchen bleibt so 

entweder von der Symbolischen Ordnung ausgeschlossen oder sie wird ihm gegen 

seinen Willen aufgezwungen. Da die Sprache, die der Frau gegeben wird, nicht die 

ihre ist, kann sie in ihr auch nicht ausdrucken, was sie fuhlt. Weil Frauen das „Gesetz 

des Vaters" in der odipalen Phase nicht verinnerlicht haben, sind sie, in Lacans Sicht, 

AuBenseiter.'*® 

Diese potentiell antifeministische Haltung Lacans, die den Ausschluss der 

Frau von sozialer Macht als psychogenetisches Faktum betrachtet, wird von Jacques 

Derridas Kritik an der Symbolischen Ordnung relativiert. Derrida kritisiert die Symbo-

lische Ordnung vor allem fur ihren Dualismus, d.h. die Erklarung der Welt mit Hilfe 

binarer Oppositionen. Fur den postmodernen Feminismus ist hierbei entscheidend, 

dass Derrida davon ausgeht, es sei moglich, gegen die Symbolische Ordnung aufzu-

begehren. Derridas Ziel ist es, das Denken von der irrigen Vorstellung zu befreien, es 

gebe so etwas wie stabile „Bedeutung", „Wahrheit", „ldentitat", oder binare Oppositi-

onen wie Mann/Frau, Natur/Kultur, Sprache/Schrift seien wertfrei oder symmetrisch. 

Die westliche Kultur basiere vielmehr auf einem hierarchischen Verhaltnis dieser Op-

positionen zueinander. 

Eine Moglichkeit, sich dieser Art des Denkens zu entziehen, sieht Derrida 

darin zu zeigen, wie traditionelle Deutungen von Texten alternative Interpretationen 

'^Vgl. Morris (1993), S. 104. 
Vgl. Tong (1989), S. 221-222. 
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unterdruckt haben/^ Die „Dekonstruktion" von Texten weise auf Lucken, Bruche und 

storende Elemente hin und fuhre dadurch vor, wie marginale Lesarten angeblich 

offensichtliche Interpretationen in Frage stelien. Eine solche Herangehensweise an 

Texte, die ihren Ansatzpunkt in der Lucke zwischen Zeichen und Bezeichnetem hat -

in der „differance", die fur Derrida der einzig mogliche Ort fur so etwas wie „Bedeu-

tung" ist - stelit die Koharenz des hermeneutischen Denksystems in Frage und 

untergrabt damit die repressive Macht der Symbolischen Ordnung. 

Ende des Exkurses 

Lacans und Derridas Modelle der Entstehung von Geschlechtsidentitat und der Be-

schaffenheit von Sprache waren fur den Feminismus hilfreich. Sie boten Theorien an, 

in deren Rahmen die patriarchalen Unterdruckungspraktiken der dominanten Ord-

nung spezifiziert und in umfassende gesellschafts- und sprachkritische Zusammen-

hange gestellt werden konnten. Ein Problem, das die Vorstellung von einer mannlich 

bestimmten Sprache erzeugte, war allerdings die Frage, in welcher Sprache man 

eine Kritik der Symbolischen Ordnung formulieren konne, wenn einem nurjene logo-

zentrische, phallozentrische und binare Sprache, die gerade das Objekt der Kritik 

sein sollte, zur Verfugung steht. 

Die franzosische Autorin und Literaturwissenschaftlerin Helene Cixous ver-

sucht in ihrem einflussreichen Aufsatz Le rire de la meduse (1975), dieses Dilemma 

zu losen, indem sie in Aniehnung an Derrida zwischen zwei Arten des Schreibens 

unterscheidet: einer weiblichen, der „ecriture feminine", und einer mannlichen, der 

„literatur". Eine der von ihr identifizierten Eigenschaften mannlichen Schreibens ist 

jene schon von Derrida kritisierte binare Struktur, die den Mann mit positiven Begrif-

fen wie Aktivitat, Kultur Oder Licht verbinden, die Frau hingegen mit Passivitat, Natur, 

Dunkelheit. Auf de Beauvoir zuruckgehend, sieht auch Cixous den Mann als das 

Selbst, die Frau als das „Andere", Undenkbare, Unaussprechbare. Cixous fordert die 

Frauen auf, jenes Unaussprechbare in ihre eigene Form der Sprache zu uberfuhren. 

Diese von ihr postulierte weibliche Sprache entziehe sich den Regein, die die mann-

liche Sprache beherrschten. Sie sei unlogisch, nicht festlegbar, standig in Verande-

rung, nicht fixierbar, ein freies Spiel der Bedeutungen. Der „ecriture feminine" 

schreibt Cixous das Potential zu, das patriarchale Herrschaftssystem zu sprengen 

Vgl. ebd., S. 222-223. 
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und die Art und Weise, wie die westliche Welt denkt und schreibt, grundlegend zu 

verandern.'̂ ® 

Cixous ist bemuht, diese Forderungen in ihren eigenen Texten einzulosen. Ihr 

Schreiben zeichnet sich durch einen metaphorischen Stii aus, der es bewusst 

schwierig macht, ihre Ideen auf ein theoretisches Programm zu reduzieren. Anspie-

lungen, Wortspiele und die Verwendung von mythischen Figuren als Paradigmen fur 

weibliche Erfahrung sollen die dominante linguistische und damit die geseilschaftli-

che Ordnung unterlaufen."̂ ® 

Die ebenfalls franzosische Psychoanalytikerin und Philosophin Luce Irigaray 

unternimmt in ihrem Werk Speculum de I'autre femme (1974) eine umfassende Kritik 

der Freudschen Vorstellung weiblicher Sexuaiitat, welcher eine „Logik der Gleichheit" 

zugrunde liege. Da er den Mann als „MaB aller Dinge" annehme, konne Freud Weib-

lichkeit nur als ,,Mangel" begreifen. Alles, was dem Mann nicht gleiche, d.h. ihn nicht 

widerspiegele, besitze keine eigene Prasenz. Diese „Logik der Gleichheit", die 

Irigaray bis in die Antike zuruckverfolgt, mache es der Frau unmoglich, sich selbst zu 

reprasentieren.®° 

Irigaray will einen Weg finden, Weiblichkeit nicht mehr nur als bloBe Abwe-

senheit von Mannlichkeit, sondern als selbstandigen, positiven Wert zu etablieren. 

Damit die Frau der „Logik der Gleichheit" entkommen konne, seien ihr eine Identitat 

und eine Sprache zur Verfugung zu stellen, die ihr nicht durch den Mann vermittelt 

werden. Diese unabhangige weibliche Identitat durfe jedoch wiederum nicht als eine 

feststehende „wahre" Weiblichkeit verstanden werden, denn durch diese Konzeptua-

lisierung wurde sie sich wieder dem Phallus unterwerfen. 

Obwohl Julia Kristeva zumeist in einem Atemzug mit Cixous und Irigaray ge-

nannt wird, unterscheidet sie sich in ihrer Position doch grundlegend von den beiden. 

Die geburtige Bulgarin ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, Sprachphilosophin 

und Psychoanalytikerin. Sie weist die Vorstellung einer auf biologischem Geschlecht 

basierenden „ecriture feminine" zuruck. Kristeva wendet sich grundsatzlich gegen 

Konzepte wie „Frau" Oder „Weiblichkeit", weil diese gerade jener „essentialistischen" 

Philosophie entsprangen, die man zu dekonstruieren bemuht sei. Sie geht vielmehr 

von einer Vorstellung des Marginalen aus, das alle Arten von „AuBenseitern", wie 

Vgl. ebd., S. 225. 
Vgl. Stuart Sim: The A-Zguide to modem literary and cultural theorists, Hemel Hempstead: Prentice 
Hall / Harvester Wheatsheaf 1995, S. 76-77. 
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beispielsweise Juden, ethnische Minderheiten und Homosexuelle umfasst. Sie 

fordert, dass marginale Diskurse, wie sie im Wahnsinn, dem Irrationaien, dem 

Mutteriichen und dem Sexueiien zu finden seien, ihre revolutionaren Krafte in die 

Sprache uberfiihren mussten.®^ Zu diesem Zweck unterscheidet Kristeva, indem sie 

Lacan weiterdenkt, zwischen zwei Aspekten von Sprache: dem Symbolischen und 

dem Semiotischen. Im Symbolischen zeichnet Sprache sich durch Logik, Linearitat, 

Rationalitat und klare Syntax aus. Sie reprasentiert die Ordnung, das vaterliche Prin-

zip, Autoritat, Unterdruckung und Kontrolle. Im Semiotischen, sozusagen dem lingu-

istisch Unbewussten, funktioniert Sprache hingegen nicht logisch, sondern sie folgt 

jenen Prinzipien, die Freud fur die „Traumsprache" als charakteristisch bezeichnet 

hatte: die Verschiebung und Verdichtung. In Aniehnung an Lacan, der die Verschie-

bung mit der Metonymie und die Verdichtung mit der Metapher in Verbindung bringt, 

sieht Kristeva im semiotischen Aspekt der Sprache eine Entsprechung zur poeti-

schen Sprache. 

Eines der Probleme, auf das der postmoderne Feminismus, trotz seiner Ver-

bindung zur dekonstruktivistischen Infragestellung der Bestimmbarkeit von „Bedeu-

tung" und „ldentitat", immer wieder stoBt, ist der Vorwurf des „Essentialismus", d.h. 

der Festlegung von „Weiblichkeit" auf bestimmte Charakteristika. So kann man bei-

spielsweise Cixous vonwerfen, dass ihr Weiblichkeitsbild, das sich durch Attribute wie 

Offenheit, GroBzugigkeit und Vorstellungskraft auszeichnet, den durch patriarchale 

Diskurse gepragten Stereotypen von Weiblichkeit gefahrlich nah komme. 

Besonders deutlich warden diese Probleme angesichts der Auseinanderset-

zung, ob „weibliches Schreiben" an das Geschlecht der/des Schreibenden gebunden 

sei, Oder ob es sich um eine bestimmte Art des Schreibens handele, die beiden Ge-

schlechtern often stehe. Letzteres wird von Derrida postuliert, indem er das „Femi-

nine" deutlich von dem biologischen Faktum des „Frauseins" trennt. Er wird dafur von 

Irigaray kritisiert, da er auf diese Weise Frauen wiederum einer Position beraube, von 

der aus sie sich artikulieren konnten.®^ Kristevas Weigerung, den semiotischen 

Aspekt von Sprache in Bezug zum Geschlecht der/des Sprechenden/Schreibenden 

zu bringen, lauft dam it ebenso traditionellen Zielsetzungen des Feminismus entge-

gen. 

Ein weiterer Vonwurf, der gegen den psychoanalytisch ausgerichteten Femi-

nismus vorgebracht wird, ist seine Geschichtslosigkeit, die das Ergebnis des Fehlens 

51 Vgl. Tong (1989), S. 229-231. 
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genauer Analysen der historischen und kulturellen Lebensbedingungen von Frauen 

sei. Tatsachliche Probleme von Frauen in der Vergangenheit und in der Gegenwart 

blieben dadurch unberucksichtigt, was einer Weiterentwicklung des Feminismus nicht 

forderlich ist. 

In jungster Zeit wurden feministische Problemsteilungen zunehmend von einer 

„Gesch!echterforschung" abgelost, die nicht nur die Kategorie ,,gender" (soziales 

Geschlecht), sondern auch „sex" (biologisches Geschlecht) als kulturelle, an Macht-

interessen gebundene Konstruktion betrachtet. Dieser Forschungsrichtung, wie sie 

beispielsweise von Judith Butler vertreten wird, geht es darum, „das hegemoniale 

Organisationsprinzip Hetereosexualitat als ein historisch gewachsenes, von Macht-

verhaltnissen hervorgebrachtes und Machtverhaitnisse hervorbringendes, gesell-

schaftliches Organisationsprinzip zu analysieren und mit einer Analyse des 

Geschlechterverhaltnisses zu verknupfen."^^ 

Solche neueren, auf Michel Foucaults Analyse moderner Machtverhaitnisse 

aufbauenden Uberlegungen entgehen den Gefahren des „Essentialismus" und der 

„Geschichtslosigkeit", indem sie gerade die gesellschaftliche Konstruiertheit und 

Historizitat des Subjekts zum Ausgangspunkt ihrer Analysen machen. 

Feministische Droste-Forschung 

Seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts sind Annette von Droste-Hulshoffs Texte 

zunehmend Gegenstand der feministischen Literaturkritik geworden. Das Interesse 

richtet sich dabei zumeist auf die von der herkommlichen Kritik vernachlassigten 

Jugendwerke, wie das Dramenfragment Bertha oder die Aipen und den unvollende-

ten Roman Ledwina. Im Mittelpunkt dieser Interpretationen stehen die weiblichen 

Protagonistinnen dieser Texte und die Bestimmung des AusmaBes, in dem Droste 

mittels dieser Figuren Kritik an der bestehenden Geschlechterordnung ubt.^ Weitere 

Texte des lyrischen Werkes, denen feministische Interpretinnen ihre Aufmerksamkeit 

widmen, sind Unruhe, Am Thurme, Die Schwestern, Das Fraulein von Rodenschild 

und Das Spiegelbild. Untersucht werden vorwiegend Doppelganger- und Spiegelmo-

^ Cornelia Ott: Die Spur der Luste. Sexualitat, Geschlecht und Macht, Opiaden: Leske & Budrich 
1998, S. 12. 

^ Siehe auch: Frederiksen / Shafi: (1989); Elisabeth Krimmer: ".Dangerous Practices'. Annette von 
Droste-Hulshoff's Bertha oder die Alperi', in: Susan L. Cocalis / Rose Ferrel (Hg.): Thalia's 
Daughters. German Women Dramatists from the 18th century to the present, Tubingen / Basel: A. 
Francke 1996, S. 115-128; Kristina R. Sazaki: "Annette von Droste-Hulshoff's Ledwina", in: 
Monatshefte 89, 2, S. 168-181; Carol Tully: "Placing Droste's Ledwina. .Jugendwerk' or 
.Gescheiterte Frauenliteratur'?', in; German Life and Letters 52, 3,1999, S. 314-324. 
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tive in Hinblick auf ihren SymboicharakterfOr eine Problematisierung weiblicher und 

poetischer Identitat. Hierbei wird haufig die Psychoanalyse herangezogen, urn mit 

Hilfe der Lacanschen Vorstellung des sogenannten Spiegelstadiums die Identitats-

problematik der lyrischen Persona zu eriautern. 

So sieht Brigitte Preucker eine Verbindung zwischen haufigen Biidern des 

Ertrinkens im Werk Drostes und der Darsteliung dichterischer Inspiration.®® Das Spie-

gelbild oder die Doppelgangerin, die oft als Ertrinkende dargestellt wurden, stunden 

fur das weibliche, kreative, „wilde" Selbst, das „ausgetrieben" und in die Natur proji-

ziert werden musse, urn der Dichterin als Muse zur Verfugung zu stehen. Droste 

nehme damit eine Vorstellung der Verbindung zwischen Tod und dichterischer 

Imagination vorweg, die erst von der Psychoanalyse beschrieben worden sei. 

Eine ebenfalls psychoanalytische Deutung des Doppelgangermotivs liefert 

Irmgard Roebling in Hinblick auf die Ballade „Das Fraulein von Rodenschild".®® Laut 

Roebling verkorpert die Doppelgangerin in dieser Ballade unstandesgemaBes, nicht 

der Norm entsprechendes weibliches Verhalten. Der Wahnsinn des Frauleins am 

Ende der Ballade ist, laut Roebling, das Ergebnis der Integration des abgespaltenen 

Ichs in das Selbstbild. Das unangemessene Betragen werde in der Ballade dadurch 

versinnbildlicht, dass das Fraulein ihrer Doppelgangerin in das Archiv des Schlosses, 

den Ort der Bildung und uberlieferten Wissens folge. Dieses Vergehen werde 

dadurch bestraft, dass das Fraulein „toH" wird und eine geiahmte Hand zuruckbehait. 

Die Entfernung der Protagonistin aus der Geschlechts- und Standesrolle bleibe so 

durch ihre „Tollheit" und die Verletzung der rechten - schreibenden! - Hand nicht 

ungesuhnt. 

In einem Aufsatz uber die Naturmetaphorik Drostes®^ argumentiert Roebling, 

dass sich im Werk der Dichterin eine „ldentitatsschwache" widerspiegele, die einer-

seits das Resultat bestimmter biographischer Umstande sei, aber auch auf eine 

grundsatzliche Orts- und Geschichtslosigkeit der Frau in der patriarchalen Gesell-

schaft des 19. Jahrhunderts zuruckzufuhren sei. Diese „ldentitatsschwache" auBere 

sich in der Naturdichtung Drostes in Biidern der „Bedrohung durch eine mannlich-

ubermachtige Welt" und durch die Erf ah rung der Orientierungslosigkeit. Letzteres 

Vgl. Brigitte Preucker: "Droste-Hulshoff's Ophelia and the recovery of voice", in: Journal of English 
and Germanic Philology 82, 3,1983, S. 374-391. 

^ Vgl. Irmgard Roebling: „Heraldik des Unheimlichen. Annette von Droste-Hulshoff. Auch ein Portrait", 
in: Gisela Brinker-Gabler (Hg.): Deutsche Literaturvon Frauen, Munchen: C.H. Beck 1988, S. 41-68. 
Vgl. Irmgard Roebling: „Weibliches Schreiben im 19. Jahrhundert. Untersuchungen zur 
Naturmetaphorik der Droste", in: Der Deutschunterricht 38, 3,1986, S. 36-56. 
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manifestiere sich haufig in einer Lokalisierung des Geschehens und der lyrischen 

Persona an Randbereichen der Natur, wie beispieisweise am Horizont und in der 

Dammerung sowie in psychischen Grenzbereichen zwischen Wachen und Traumen. 

Hierin auBere sich eine „Haibscheidigkeit", die einerseits die Erfahrung der 

existentiellen Gefahrdung und Heimatlosigkeit kommuniziere, andererseits aber auch 

Ort des Dichtens sei. Die von Roebling postulierte „ldentitatsschwache" als existen-

tielle Bedrohung aber auch als Bedingung des Schreibens erinnert teilweise an 

Heselhaus' Darstellung, in der er die Selbstverleugnung zur Quelle der Kreativitat der 

Dichterin erklart. Im Gegensatz zu Heselhaus macht Roebling dafur allerdings kein 

individuelles psychisches Problem der Dichterin verantwortlich. Sie versucht viel-

mehr, diese Identitatsproblematik in Bezug auf eine spezifisch weibliche Erfahrung in 

der patriarchalen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts zu erklaren und ordnet sich 

damit in eine essentialistische Tradition der feministischen Literaturkritik ein. 

Roebling betont jedoch, dass die Biider der Orientierungs- und Standortlosigkeit nicht 

nur als bloBe Widerspiegelungen weiblicher Erfahrung interpretiert werden durften. 

Vielmehr benutze Droste diese Biider, um dem „Rollengefangnis des Weiblichen" zu 

entfliehen. Sie erfulle in ihrer Naturmetaphorik zwar die Erwartung der weiblichen 

„Naturnahe", unterlaufe diese jedoch gleichzeitig mit einer „Doppelb6digkeit" des 

Schreibens, wie sie von Gubar und Gilbert konstatiert wurde, indem sie in diesen 

Bildern das Bewusstsein ihrer Kraft und ihres Freiheitsanspruchs gestalte.^ 

Roebling wendet ihre Aufmerksamkeit auch der sprachlichen Struktur des 

Bildaufbaus zu und findet hier Merkmale dessen, was der poststrukturalistische 

Feminismus „ecriture feminine" nennt. Diese Art des „weiblichen Schreibens", das 

durch die Aufhebung von binaren und logozentrischen Strukturen und durch Prinzi-

pien der Kontiguitat, Angrenzung und Grenzverschiebung gekennzeichnet ist, wird 

„als subversiver Diskurs gegen den herrschenden Diskurs" gedeutet. Roebling weist 

damit die Vorstellungen anderer Interpreten zuruck, der „Verzicht auf logisch-

rationale Durchstrukturierung der Bildebene" im Werk Drostes sei auf eine „Schwa-

che der Ratio" zuruckzufuhren. Vielmehr sei er ein Teil des poetischen Ansatzes der 

Dichterin, gegen gesellschaftliche Geschlechtsrollenzuschreibungen zu rebellieren 

Vgl. Roebling (1986), S. 52-55. 
Vgl. ebd, S. 52-53. 
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Sara Friedrichsmeyers Interpretation des Gedichtes Das SpiegelbilcF basiert 

ebenfalls auf einer Problematlsierung des Identltatsbegriffs. Das Identltatskonzept 

der Aufklarung, namllch die Konstruktion eines stabllen, In sich abgeschlossen, 

harmonischen Selbst, sei zwar theoretisch fur die gesamte Gesellschaft erreichbar 

gewesen, In der Praxis habe es aber nur einer kieinen Gruppe privlleglerter Manner 

zur Verfugung gestanden und diesen zur Verstarkung ihrer Position im Zentrum der 

Macht gedient. Fur die Frauen Im 18. und 19. Jahrhundert habe sich diese Identitats-

konstruktion problematlsch gestaltet, da sie von der Aufklarung einerseits jenen 

Anspruch auf die Entwicklung eines koharenten Selbst geerbt hatten, sie anderer-

seits jedoch auf die Ihnen von der Gesellschaft zugeschriebenen Rollen reduzlert 

worden seien. Dies habe - so Friedrichsmeyer - Spuren in der Literatur von Frauen 

hinterlassen. 

Im Werk Drostes auBere sich diese Identitatsproblematik durch Motive der 

Gefangenschaft, ein Vokabular der Einschrankung und durch den EInsatz von 

"Geschlecht" als Subtext in vielen Ihrer Texte. Friedrichsmeyer demonstriert an Hand 

des Gedichtes Das Spiegelbild, wie hier Ich und Splegelblld auseinanderfallen. Das 

Spiegelbild sel eIn mysterioser und machtiger Tell des Ichs, der zwar mit dem Ich 

koexistlere, jedoch nicht identlsch sei. Das lyrlsche Ich werde gezwungen, das zu 

artikulleren, was in seinem gesellschaftlich akzeptablen Ich fehit, und die Spaltung 

schlieBlich anzuerkennen. 

Patricia Howe beschaftlgt sich ebenfalls mit der Vorstellung eines problematl-

schen welbllchen Selbst.®^ Howe argumentiert, dass schreibende Frauen In einer 

Geseilschaftsstruktur, die ihnen tradltionell den Status des Objekts verlelht, notwen-

dlgerwelse eine ,,division within themselves"®^ vornehmen mussten. Als Autorin 

begebe die Frau sich In eine Tradition, die den Dichter in einem oppositlonellen 

Verhaltnis von Selbst und Welt funktionieren lasse. Der Dichter erfahre die Welt als 

Objekt seiner Wahrnehmung und beanspruche somit fur sich in dieser Position eIn 

deutllches Bewusstsein seines Subjektstatus. DIchterinnen - so Howe - konnen an 

dieser mannlichen Tradition nur teilhaben, indem sie eine Innere Spaltung In ein 

(weibliches) Objekt-lch und ein (mannliches) Subjekt-lch vornahmen. Dies welche 

Vgl. Sara Friedrichsmeyer: "Women's Writing and the Construct of an Integrated Self", in: Sara 
Friedrichsmeyer / Barbara Becker Cantarino (Hg.): The Enlightenment and its Legacy. Studies in 
German Literature in Honor of IHeiga Siessarev, Bonn: Bouvier 1991, S. 171-180. 
Vgl. Patricia Howe: "Breaking into Parnassus. Annette von Droste-Hulshoff and the problem of 
poetic identity", in: German Life and Letters 46,1993, S. 25-41. 
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jedoch von einem Weiblichkeitsideai ab, das diese Spaltung als „unweiblicli" und 

„unnaturlich" definiert. 

Dieser von Howe konstatierte Abspaltungsvorgang, der auch an Gilbert und 

Gubars Vorstellung der „Doppeib6digkeit" weiblichen Schreibens erinnert, mani-

festiere sich im Werk Drostes in zwei Formen der literarischen Reduplikation. In 

einem Fall geschehe eine Fragmentation des Selbst in mehrere Ichs, die jeweils eine 

Facette einer einzelnen doch komplexen Personlichkeit darstellen. Diese Facetten 

des Selbst stehen im Widerstreit zueinander, es besteht jedoch Hoffnung auf eine 

Vereinigung und Vervoilstandigung zu einem singularen Ich. Im zweiten Fall sieht 

Howe - in Aniehnung an Lacan - die Konfrontation mit seinem Spiegelbild als Vor-

gang, der dem Ich die Moglichkeit eines potentiellen Erkennens seiner selbst bietet. 

Diese Konfrontation konne aber auch in Wahnsinn oderTod enden. Howe weist 

diese Beobachtungen - beispielsweise die Representation der fragmentierten weibli-

chen Personlichkeit in mehrere weiblichen Stereotypen - an in dieser Hinsicht rele-

vanten Texten nach. Sie kommt zu dem Schluss, dass Droste sich der notwendigen 

Spaltung des dichterischen Ichs bewusst gewesen sei und dass sie in ihren Texten 

literarische Strategien entwickelt habe, urn diese innere Fragmentierung zu uberwin-

den. 

Die Interpretation des Motivs des Spiegelbilds wird in der vorliegenden Arbeit 

insbesondere in meiner Analyse der Schlacht im Loener Bruch zum Tragen kommen. 

In diesem Text sind es allerdings nicht nur weibliche, sondern auch mannliche Figu-

ren, deren Blick in den Spiegel in Hinblick auf seine Identitatsproblematik untersucht 

werden soil. 

Zahlreiche positive Impulse fur die feministische Droste-Forschung gingen von 

dem von Ortrun Niethammer und Claudia Belemann veroffentlichten Band Ein Gitter 

BUS Musil< und Sprache aus.®® Die Sammlung beinhaltet Beitrage zum zeitlichen 

Kontext, zu biographischen Aspekten, zur Rezeptionsgeschichte und zu interpretato-

rischen Ansatzen fur einzelne Texte der Dichterin. 

So beschaftigt sich Claudia Belemann beispielsweise mit der Ausgrenzung 

weiblicher Traditionslinien in der Droste-Forschung.®'̂  Belemann weist darauf hin, 

dass die Texte Elise Riidigers - einer engen Freundin der Dichterin - von der Kritik 

^ Vgl. Ortrun Niethammer / Claudia Belemann (Hg.): Ein Gitter aus Musik und Sprache. Feministische 
Anaiysen zu Annette von Droste-Huishoff, Paderborn; Schoningh 1993. 

^ Vgl. Claudia Belemann: „Verzweifelte Nonne oder forschende Nome? Zur Ausgrenzung weiblicher 
Traditionsbildung in der Droste-Rezeption", in: Niethammer / Belemann (1993), S. 91-104. 
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bisher stets wegen ihres angeblichen Hanges zu Ubertreibung und Romantisierung 

als unbrauchbar betrachtet wurden. Dies habe seinen Ursprung einerseits in dem 

Anspruch Levin Schuckings, der einzige „Droste-Experte" zu sein. Es liege aber auch 

an der Natur des Bildes, das Rudiger von Droste zeichne. Rudiger betone beispiels-

weise das naturwissenschaftliche Interesse Drostes und beschreibe das Unverhei-

ratetsein als bewusste Entscheidung der Dichterin. Rudiger stelle Droste nicht als 

einsame, vom Leben enttauschte „alte Jungfer" dar, sondern vielmehr als eine Frau, 

die bewusst gegen die geseiischaftiichen Normen der Geschlechtsidentitat verstoBen 

habe. Belemann sieht in der Vernachlassigung der Texte Elise Rudigers eine 

bewusste Unterdruckung weiblicher Bezugslinien in der Droste-Kritik und fordert, das 

Bild der Dichterin unter Einbezug jener Quellen zu revidieren. Dieser Vernachlassi-

gung werde ich in der vorliegenden Untersuchung versuchen entgegenzuarbeiten, 

indem ich die Kommentare aus dem weiblichen Bekanntenkreis der Dichterin, insbe-

sondere sind Adele Schopenhauer und Elise Rudiger zu nennen, in meine Analyse 

der Texte einbeziehen werde. 

Ortrun Niethammer richtet ihre Aufmerksamkeit auf eine Gruppe von Gedich-

ten, die ursprunglich der Werkausgabe von 1844 als programmatische Einleitungs-

gedichte dienen sollten, von Schucking aber letztendlich der Rubrik Gedichte 

vermischten Inhalts zugeordnet wurden.®® Niethammer betrachtet die drei Gedichte 

Mein Beruf, Meine Toten und Katherine Schucking als Drostes Versuch, sich in eine 

weibliche Dichtungstradition einzuordnen. Durch ihre Beantwortung der drei Fragen: 

„Was will ich?", „Woher komme ich?" und „Wer sind meine literarischen Vorbilder?" 

verweigere sie sich dem mannlich bestimmten Kanon. Dies habe Schucking dazu 

veranlasst, die Gedichtgruppe durch die aktuellen „Zeitbilder" - mit der Begrundung, 

diese seien popularer und wurden zum Erfolg des Bandes beitragen - zu ersetzen. 

Besondere Hervorhebung verdient Bruna Bianchis Beitrag zum Motiv der 

„Grenze" in der Drosteschen Lyrik,®® da sie - im Gegensatz zu zahlreichen anderen 

Droste-lnterpreten und -Interpretinnen - mit groBer Genauigkeit semantische und 

sprachliche Textanalysen durchfOhrt. Bianchi argumentiert, die Annette von Droste-

Hulshoff haufig vorgeworfene „Dunkelheit" und „Unmusikalitat" basierten auf einer 

^ Vgl. Ortrun Niethammer: „Die programmatischen Einleitungsgedichte zur 1844er Gedichtausgabe 
der Droste", in; Niethammer / Belemann (1993), S. 55-62. 
Vgl. Bruna Bianchi: „Verhinderte Uberschreitung. Phanomenologie der .Grenze' in der Lyrik der 
Annette von Droste-HOIshoff", in: Niethammer / Belemann (1993), S. 17-34. Siehe auch: Bruna 
Bianchi: „Bedeutungsnot, Gesangsverbot. Problematik der Textgestaltung in der Drosteschen Lyrik", 
in; Droste-Jahrbuch 3,1991-1996, S. 52-65. 
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bewussten dichterischen Entscheidung. Die LOcken und Bruche auf der Bedeu-

tungsebene entstunden dadurch, dass der Aussage durch ein starres metrisches 

Schema, den sogenannten „metrischen Kafig", deutliche Grenzen gesetzt wurden, 

was zu sprachlichen und semantisclien Verzerrungen - beispielsweise Verkurzun-

gen, dem haufigen vorgesteiiten Genitiv und der Benutzung zahlreictier FOilworter-

fuhre. Dieser Prozess der Behinderung findet laut Bianchi auch umgekehrt statt: 

Indem die lyrische Aussage immer wieder den metrischen Rahmen zu sprengen ver-

suche, store sie den Gang des Metrums und fuhre so zu der konstatierten „Unmusi-

kalitat". 

Bianchi weist zudem nach, dass die ,,Grenze" nicht nur auf metrisch-formaler, 

sondern auch auf semantischer Ebene eine Rolle spielt. Sie identifiziert in Drostes 

Lyrik eine Gruppe von „Grenzw6rtern", wie „Rand", „Saum", „Bord", die bezeichnen-

derweise haufig als jene FQIiworter auftauchen, deren Funktion es ist, das Metrum 

einzuhaiten, wie beispielsweise in dem Gedicht „lm Moose", wo das funf-hebige 

Metrum „aufgefullt" werden muss: 

Und endlich trat die Gegenwart hervor, 
Da stand die Welle, wie an Ufers Borden. (23-24) 

Bianchi erklart, die „Grenze" sei ein Schlusselwort im Drosteschen Werk, das fur eine 

grundsatzliche Spannung zwischen der Einsicht in die existentielle Notwendigkeit der 

Grenze und dem Wunsch nach ihrer Uberschreitung stehe. Wahrend das lyrische Ich 

in manchen Gedichten ein prekares Gleichgewicht zwischen diesen beiden Alternati-

ven halte, komme es in anderen Texten zu einer Uberschreitung der Grenze, was auf 

die Persona entweder einen euphorischen oder dysphorischen Effekt haben konne. 

Laut Bianchi machen die „Dunkelheit" und die „Unmusikalitat", die durch den „metri-

schen Kafig" entstehen, die kreative Umsetzung und Artikulation der Erfahrung der 

Autorin uberhaupt erst moglich. Nur unter dem Deckmantel des Unverstandlichen 

und LOckenhaften wage sie es, „das Eigentliche" zu sagen. Die Vorstellung der 

Lucke als Ort der Sinnkonstitution wird in der vorliegenden Arbeit vor allem in meiner 

Interpretation des Vermachtnis Bedeutung eriangen, einem jener Texte Annette von 

Droste-Hulshoffs, dem wiederholt seine „Dunkelheit" und Unverstandlichkeit zum 

Vorwurf gemacht wurde. 

Diese Obersicht uber die feministische Droste-Forschung lasst deutlich 

werden, dass die Kategorie der „weiblichen Erfahrung" fur die feministische Literatur-
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kritik unerlasslich geblieben ist. Um spezifisch „weibliche" Aspekte des Schreibens 

der Autorin herauszuarbeiten, ist es notwendig, sich damit zu befassen, was es in 

einem bestimmten geschichtlichen, soziaien, kulturellen und politischen Rahmen 

bedeutete, eine Frau zu sein. Diese Vorgeliensweise bringt jedoch mindestens zwei 

Problembereiche mit sich. Zum einen besteht die Gefahr des Biographismus, der den 

literarischen Text als bloBe Abbildung von spezifischen Erfahrungen der Autorin 

betrachtet. Zweitens kann es zu einer Ausblendung jener Texts kommen, in denen 

auf den ersten Blick keine „weibliche Erfahrung" thematisiert wird, wie es zum groBen 

Teil in der feministischen Droste-Kritik geschehen ist.^ Die Konzentration auf Texte 

mit weiblichen Protagonistinnen und explizit weiblichen lyrischen Personas kann 

dazu fuhren, dass die Anteile einer offensichtlichen Thematisierung „weiblicher Erfah-

rung" im Gesamtwerk Drostes falsch gewichtet werden. 

Dem kann nur entgegengearbeitet werden, indem die vorgebrachten Argu-

mente an einer groBeren Menge von Primartexten uberpruft werden. Zudem muss 

die Kategorie der ..weiblichen Erfahrung" mit groBerer Vorsicht benutzt werden. 

„Weiblichkeit" - sei sie nun ein biologisches oder ein sozial konstruiertes Phanomen 

- ist keine isolierte Erfahrung. sondern nur eines der Produkte eines komplexen 

Netzes von Einflussen, denen das Subjekt ausgesetzt ist. Dieses Netz lasst sich mit 

Hilfe des Diskursbegriffes, wie er von Foucault gepragt wurde, beschreiben. „Weib-

lichkeit" entsteht aus einer Vielzahl von medizinischen, naturwissenschaftlichen und 

religiosen Diskursen, die nicht unbedingt alle die Beschaffenheit und Befindlichkeit 

der Frau zum zentralen Thema haben, ihre Identitat aber dennoch mitkonstruieren. 

Im Rahmen dieser Arbeit heiBt dies, dass beispielsweise die besondere Bedeutung 

des „Blickes" fur die Naturwissenschaften in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts 

unterschiedliche Implikationen fur Manner und Frauen hatte. Die Verbindung von 

Blick, Macht und Kontrolle in Bezug auf die Geschlechterverhaltnisse zur Zeit der 

Dichterin soil daher die Folie bilden, durch die hindurch ich Annette von Droste-

Hulshoffs Verserzahlungen lesen werde. 

Untersuchungsansatz 

Der zentrale Untersuchungsbegriff meiner Arbeit ist das Konzept des „Blickes" wie 

Michel Foucault es im Rahmen seiner Kritik der modernen Subjektphilosophie 

benutzt. Foucault betrachtet den Blick als eines der Instrumente moderner Macht, die 

Siehe auch: Bianchis problematische Unterscheidung in „aufrichtige" und „unaufrichtige" Gedichte. 
in; Bianchi (1993), S. 27. 
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im Dienste der Kontrolle und Disziplinierung von Individuen, einzelnen Gruppen 

sowie der gesamten Gesellschaft stehen. 

Es ist jedoch nicht nur das Konzept des Schauens, das in der vorliegenden 

Arbeit von Interesse sein wird, sondern auch das des Horens. Drostes - nnannliche 

und weibliche - Figuren in den Verserzahlungen sind immer wieder intensive und 

haufig verborgene Beobachter und ZuhOrer. Sie spahen und lauschen ihrer Umge-

bung Wissen ab, mit dessen Hilfe sie versuchen, als bedrohlich empfundene Situati-

onen zu verstehen und zu kontrollieren. Diese Beobachtung gibt Aniass zu der 

Annahme, dass parallel zu dem Argument einer „Macht des Blickes" auch von einer 

ahnlich gelagerten „Macht des Lauschens" ausgegangen werden kann. Auge und 

Ohr sind beide an jener Oberwachungsstrategie beteiligt, die laut Foucault das 

Wesen moderner Machtausubung ausmacht. 

Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt jedoch nicht bei den in diesem Kapitel 

angestellten theoretischen Uberlegungen selbst, sondern diese sollen lediglich dabei 

helfen, das Funktionieren von Machtstrukturen, wie sie sich in Drostes Texten mani-

festieren, zu verfolgen. Hilfreich ist hierbei der Diskursbegriff, wie Foucault ihn 

gebraucht. Foucault betrachtet wissenschaftliche und philosophische Diskurse als 

Ort und Herkunft von Macht in der modernen Gesellschaft. Der Wahrheitsgehalt von 

Aussagen hangt davon ab, ob sie in den Diskurs aufgenommen oder von ihm ausge-

schlossen werden. Foucault interessiert sich weniger fur die Inhalte der in die 

Diskurse aufgenommenen und damit als „wahr" festgelegten Aussagen, sondern 

vielmehr dafur, welche Kriterien eine Aussage in einer spezifischen historischen und 

regionalen Situation erfullen muss, um sich „im Wahren" zu befinden. Fur den Zweck 

meiner Studie ist es von besonderem Interesse, sich u.a. jenen Diskursen zuzuwen-

den, die den Korper, die Befindlichkeit und die soziale Rolle der Frau im 19. Jahr-

hundert zum Thema haben. 

Im Hauptteil meiner Arbeit soli die Betrachtung dieser Diskurse in die Analyse 

der Verserzahlungen Annette von Droste-Hulshoffs eingebracht werden. Ich werde 

dabei versuchen herauszuarbeiten, inwieweit die Dichterin sich den Mechanismen 

der Ausubung von Macht - nicht nur uber Frauen - bewusst war und welche poeti-

schen Strategien sie entwickelte, diese Mechanismen zu unterlaufen und zur Star-

kung der eigenen Position einzusetzen. Oder aber - so wird auch zu fragen sein -

lasst sich in den Texten der Dichterin jene von Showalter konstatierte Internalisierung 
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von normativen Oberzeugungen nachweisen, die laut Foucault das Funktionieren 

moderner Machtstrukturen garantiert? 

Einer der Schlusseltexte fur eine Erorterung des Motivs des Blickes urn 1800 

ist Foucaults Darsteiiung des Konzeptes des „Panoptikums" in seiner Kulturge-

schichte des Gefangnisses.®® Dieses Prinzip eines zylindrischen Gebaudes fand im 

19. Jahrhundert Eingang in die Architektur von Institutionen, wie Krankenhausern 

und Gefangnissen und sollte der umfassenden Beobachtung und Kontrolle der 

Patienten und Insassen dienen. Die Praxis der Machtausubung durch aligegenwar-

tige Beobachtung und Registrierung der Beobachtungsergebnisse blieb dabei laut 

Foucault nicht auf diese einzelnen Institutionen beschrankt, sondern wurde auf die 

gesamte Gesellschaft ausgedehnt.®® 

Diese Oberwachungsstrategie ist laut Foucault Teil jener „Bio-Macht", die an 

der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert in westlichen Gesellschaften eine altere 

Machtform ablost. Unter „Bio-Macht" versteht Foucault jenen Machttypus, dessen 

Ziel es ist, mittels Kontrollstrategien systemkonforme Subjekte zu produzieren. Sie tut 

dies durch Einwirkung auf die Lebensfunktionen von Individuen und der Bevolkerung. 

Im Dienste der Bio-Macht stehen die zum Endes des 18. Jahrhunderts ein-

flussreich werdenden Humanwissenschaften, denen Foucault das Pradikat der 

„Wissenschaftlichkeit" abspricht. In den Geistes- und Sozialwissenschaften trete die 

Verflechtung von Wissen und sozialer Macht zu Tage. Anstatt durch einen kumulati-

ven Zuwachs an Kenntnissen zu vorgeblich „objektivem" Wissen uber den Menschen 

zu gelangen, produzierten die Humanwissenschaften das menschliche Subjekt erst 

als solches. Bel den Wissenschaften uber den Menschen handele es sich eben nicht 

um die Entdeckung von universaler, kontextfreier Wahrheit, sondern die von den 

Humanwissenschaften ermittelte „Wahrheit" sei notwendig perspektivisch, entstehe 

in Abhangigkeit von gesellschaftlichen Machtverhaltnissen und binde den Menschen 

in die existierenden Macht- und Unterdruckungsstrukturen ein7° 

Ein zentraler Beg riff sind fur Foucault in diesem Zusammenhang die 

„Episteme". Dabei handelt es sich um die konkreten Erkenntnisraster einer wissen-

schaftlichen Epoche. Diese sind historisch und kulturell variabel und machen es 

uberhaupt erst moglich, dass bestimmte Phanomene als „Erfahrungen" wahrgenom-

Vgl. Michel Foucault: Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris; Gaiiimard 1975. 
Eine ausfuhrliche Darsteiiung des panoptischen Prinzips, wie es von Foucault verstanden wird, folgt 
im 2. Kapitei. 
Vgl. Hans Herbert Kogler; Michel Foucault, Stuttgart: Metzler 1994, S. 119. 
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men werden. Das erkennende Subjekt sowie das zu erkennende Objekt sind beide 

Teil einer ..Erfahrungsstruktur", die einer spezifischen historischen Epoche angehort 

und durch eine Vielzahl kultureiier, politischer, okonomischer und padagogischer 

Momente bestimmt wird. „Wissen" ist nach Foucault somit das Produkt bestimmter 

Erfahrungsraster, die zu einem spezifischen historischen Zeitpunkt nur bestimmte 

Formen von Erfahrung ermoglichen. Sie ubernehmen sozusagen „Weltbildfunktion", 

indem sie den unbewussten Erfahrungshintergrund des erkennenden Subjekts 

bilden/^ „Fortschritte" in den Wissenschaften kommen laut Foucault auch nicht durch 

einen kontinuierlichen Lernprozess zustande, sondern sind vielmehr das Ergebnis 

von weitreichenden Umbruchen in jenen Erfahrungsstrukturen. 

In den Diskursen sowie in den beobachtenden, prufenden und diszipiinieren-

den Praktiken von Wissenszweigen wie der klinischen Medizin, Psychologie, Psychi-

atrie und Kriminologie werden nach Foucault somit Wahrheiten uber das Subjekt 

produziert, welche dieses dann durch die wiederholende Einubung von Verhaltens-

weisen internalisiert. Es entwickelten sich zwar bestimmte Wissensverfahren, die 

dem Subjekt eine gewisse Rolle in der Erkenntnis seiner selbst zusprechen, indem 

sie es uber sich selbst sprechen lassen. Dieser sogenannten „Pastoralmacht", wie 

sie sich in der Seelsorge- und Beichtpraxis manifestiert, gehe es jedoch auch nicht 

um die „neutrale" Erkenntnis der Wahrheit. Vielmehr werde dem Individuum ein 

„Gestandnis" abgelauscht, dessen Interpretation nur dem Experten zustehe. Die 

Aussage des Patienten etc. wurden vom Arzt/Priester/Psychiater lediglich zu jener 

,,Wahrheit" zuruckgefuhrt, die dieser von Anfang an im Sinn gehabt habe/^ 

Foucault stellt diese Verflechtung von Wissen und sozialer Macht allerdings 

nur in den Humanwissenschaften, nicht in den Naturwissenschaften fest, deren 

Entstehung er mit der Praxis der,,Inquisition" - der Entdeckung und Analyse der 

empirischen Welt - am Ende des Mittelalters in Verbindung setzt. Wahrend sich die 

Natunwissenschaften von ihrem lebensweltlichen Hintergrund abgelost hatten, sei 

dies den Humanwissenschaften nicht gelungen. 

Zum hauptsachlichen Unterscheidungsmerkmal erklart Foucault jedoch die 

Tatsache, dass die Humanwissenschaften auf einem potentiellen Machtverhaltnis 

zwischen sozialen Subjekten basierten, wahrend es in den Naturwissenschaften um 

ein objektives Verhaltnis zu den Dingen gehe, das in keiner Verbindung zu sozialen 

Machtpraktiken stehe. Kennzeichen der „Wissenschaftlichkeit" eines Diskurses ist fur 

Vgl. ebd, S. 41. 
^ Vgl. ebd., S. 124. 
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Foucault dessen Distanz zu individuellen und gesellschaftlichen Entstehungskon-

texten. Diese Bedingung wird laut Foucault zwar nicht von den Humanwissen-

schaften, dafur aber von den Naturwissenschaften erfullt/^ 

Dieser Ansicht Foucaults ist allerdlngs widersprochen worden. Hans Herbert 

Kogler verweist in diesem Zusammenhang auf Joseph Rouse/^ der argumentiere, 

dass auch die Naturwissenschaften unter dem Aspekt der Ausubung sozialer Macht 

betrachtet werden mussten. SchlieBlich sei auch der Naturwissenschaftler in 

bestimmte soziale Zusammenhange, Sichtweisen und Experimentiermethoden 

eingebunden, wodurch seine Arbeit durchaus nicht nur als objektive Naturbeschrei-

bung verstanden werden konne. Die als „Natur" beschriebene Wirklichkeit werde oft 

im Labor und im Experiment simuliert und dieser Vorgang der „Erzeugung von 

„NatunA/irklichkeit"' weise zahlreiche Merkmale der von Foucault beschriebenen 

disziplinierenden Machtpraktiken auf. Rouse schreibt uber die im Labor erzeugten 

„Mikrowelten": 

These microworlds were the constructed systems within which the objects of 
scientific research could be made to stand out clearly from the background of 
other objects and events around them, to appear in new forms, and to be 
manipulated in new ways. The construction and employment of these laboratory 
microworlds contain analogues to each of the Foucaultian tactics of power [...]. 

In ahnlicher Weise wie die „Disziplinen", definiere auch das Labor erst den Raum der 

Untersuchung sowie die Blickrichtung auf ihren Gegenstand und sei somit auch 

„panoptisch" zu verstehen. Die Resultate wurden entsprechend bestimmter Regein 

vereinheitlicht und in gewisser Weise geradezu erst erzeugt. So wie auch - laut 

Foucault - die Aussagen oder „Gestandnisse" von Subjekten in den Untersuchungen 

der Humanwissenschaften erst dann „wahr" sind, wenn sie von Experten in einem 

theoretischen Raster so gedeutet werden, sei auch der Wahrheitsgehalt der „Aussa-

gen" der Natur im Labor abhangig von dem naturwissenschaftlich erzeugten Bedeu-

tungskontext.^® 

Ihren Status als soziale Machtpraktik erhalt die NatunA/issenschaft laut Rouse 

jedoch erst dann, wenn die Wirklichkeit auBerhalb des Labors analog zur Labonwirk-

lichkeit eingerichtet wird. Diese kontrolliere und verandere sodann wiederum die in 

^Vgl . ebd, S. 138ff. 
Vgl. Joseph Rouse; Knowledge and Power. Towards a political theory of Science, Ithaca: Cornell 
University Press 1987. 

^Ebd., S. 221. 
^Vgl. KOgler (1994), S. 142. 
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der Lebenswelt auBerhalb des Labors existierenden Subjekte in ihren Verhaltens-

weisen, indem sie jene einer im Labor bestimmten Norm unterwerfe/^ 

DieserZusammenhang von Naturwissenschaft und Machtausiibung ist fur die 

vorliegende Arbeit relevant, da Drostes Texte nicht nur in Hinsicht auf den Blick des 

lyrischen Subjekts auf Personen, sondern auch auf seinen Blick auf die Natur unter-

sucht werden sollen. Diese beiden Blicke sind in Bezug auf ihre Funktion der Macht-

ausubung zunachst grundsatzlich voneinander zu unterscheiden. Wahrend die 

Analyse von Naturphanomenen und -objekten keinen direkten Einfluss auf die 

soziale Lebenswelt besitzt, bleibt die Humanwissenschaft an das soziale Verhaltnis 

zwischen Subjekten gebunden. Das Machtpotential der Naturwissenschaft liegt aller-

dings darin, dass die gewonnenen Ergebnisse auf die Lebenswelt und seine Sub-

jekte ubertragen wird. 

Beiden Blicken liegen also - zumindest potentiell - Machtpraktiken zu Grunde 

und beide konnen - wie im Hauptteil dieser Untersuchung gezeigt werden soil - als 

Formen der Aneignung einer Kontroll- und Machtposition interpretiert werden. Auch 

wenn in der Naturwissenschaft der Blick auf die Natur die Subjekte nicht direkt, wie 

Foucault es ausdruckt, „normalisiert", d.h. entsprechend bestimmter Normen veran-

dert, so tut er es doch indirekt Ober der Anwendung des im Labor oder in der Natur-

beobachtung gewonnen Wissens. 

Ubertragt man diese Erkenntnis auf die Analyse der Verserzahlungen, wie sie 

in den Kapitein 3 bis 5 vorgenommen werden soil, lasst sich beispielsweise argu-

mentieren, dass Benoits Verhalten im Hospiz \/or\ den wissenschaftlichen Ergebnis-

sen der Geologie sowie seinem eigenen Blick auf die Natur bestimmt wird. Fur einen 

solchen Deutungsansatz ist es hilfreich zu untersuchen, ob nicht nur die Naturbeo-

bachtung im Labor, sondern auch in der „freien Natur", wie auf Alexander von 

Humboldts Forschungsreisen, als „panoptisch" zu verstehen ist. Die Analyse einiger 

Schriften Humboldts im 2. Kapitel der vorliegenden Arbeit, soil zeigen, inwieweit der 

Blick des Naturforschers im Foucaultschen Sinne Machtpotential besitzt. Dies wurde 

fur die Interpretation der Verserzahlungen bedeuten, dass eine Korrelation zwischen 

dem Blick auf die Natur und einer Position der Macht deutlicher herausgearbeitet 

werden kann. Das Potential der Naturwissenschaften, die Welt durch den Blick zu 

ordnen und mit Sinn zu fullen, muss zwar immer noch von der direkten sozialen 

Machtpraktik des Blickes auf Personen unterschieden werden, sie ist jedoch eben-

"Vg l . ebd, S. 143. 
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falls eine Form der Macht, die die patriarchale Gesellschaft des 19. Jahrhunderts 

weitgehend dem Mann vorbehalt. 

Die hier dargestellten Uberlegungen Foucaults zu dem Komplex Blick -

Wissen - Macht sollen in die Analyse der zu untersuchenden Texte einflieBen. Im 

zweiten Kapitel werde ich zunachst zu zeigen versuchen, in welcher Weise das 

Machtpotential des Blickes im 19. Jahrhundert nicht nur in den Human- und Natur-

wissenschaften, sondern auch in dem popularen Unterhaltungsspektakel des Pano-

ramas seinen Niederschlag findet. Der Reiz des Rundgemaldes soil dabei als der -

scheiternde - Versuch, die Macht des Blickes vom sozialen Bereich auf die Welt der 

Dinge auszuweiten, interpretiert werden. Des weiteren werde ich in diesem Kapitel 

zeigen, in welcher Hinsicht das Prinzip des - heimlichen - Schauens und Lauschens 

als Prinzip der weiblichen Bildungsaneignung im 19. Jahrhundert zu gelten hat. Wie 

die Betrachtung des Panoramas, besitzt auch diese Erkenntnisform ein trugerisches 

Element. Es gelingt zahlreichen Frauen zwar, in beschranktem AusmaB an wissen-

schaftlichen Diskursen teilzunehmen. Die Anwendung der dabei gewonnenen Kennt-

nisse in sozialem Handein - nach Foucault unabdingbarer Teil der Ausubung von 

sozialer Macht - bleibt ihnen jedoch verwehrt. 

In den Kapitein drei, vier und funf meiner Arbeit kommen diese Voruberlegun-

gen zum machtausubenden Blick und seinem eventuellen Scheitern in den Interpre-

tationen der Verserzahlungen Das Hospiz auf dem groBen St. Bernhard, DesArztes 

Vermachtnis und Die Sctilacht im Loener Bruch zur Anwendung. Wahrend der Prota-

gonist im Hospizslch vergeblich bemuht, intensives Schauen und Lauschen als Ord-

nungs- und Disziplinierungsstrategie von der sozialen Welt auf die Natur zu uber-

tragen, muss der Erzahler des Vermachtnis erfahren, wie die Ausubung und das 

Scheitern des machtvollen - arztlichen - Blickes in enger Verbindung zu Fragen der 

Geschlechtsidentitat steht. In meiner Interpretation der Schlacht werde ich schlieBlich 

u.a. argumentieren, dass Droste hier eine Frauengestalt darstellt, die sich durch 

heimliches Schauen und Lauschen nicht nur Kenntnisse aneignet, sondern dieses 

Wissen auch nutzt, um sozial - und historisch folgenreich - zu handein. 

Alle drei Textanalysen werde ich in den historischen Kontext der Entstehung 

und zeitgenossischen Rezeption der Verserzahlungen einbetten. Die wissenschaftli-

chen Diskurse der Geologie, Medizin und Geschichtswissenschaft, die jeweils den 

thematischen Hintergrund der drei Texte bilden, spielen hierbei eine entscheidende 

Rolle. Es wird zu fragen sein, in welchem Verhaltnis Drostes Texte zu diesen Diskur-
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sen stehen: Macht die DIchterin hier Aussagen, die sich innerhalb der Diskursregein 

bewegen, Oder aber leistet sie dem Wirken der „Bio-Macht" auf diskursiver Ebene 

Widerstand? innerhalb der genannten sowie anderer Wissenschaftszweige werden 

besonders Aussagen uber „Wesen" und „Natur" der Frau von Interesse sein. Ich 

werde in diesem Zusammenhang die Frage stellen, ob Drostes Texte auf eine inter-

nalisierung oder eine Dekonstruktion dieser diskursiven Zuschreibungen, insbeson-

dere zum Thema weibiichen Schreibens, verweisen. Hierzu ist es von Nutzen, sich 

zunachst mit eben jenen - vor ailem medizinischen und psychologischen - Diskursen 

zu beschaftigen, die das Denken uber Geschlechtsidentitat im 19. Jahrhundert 

bestimmten. 

Die Frau als Objekt des mannlichen Blickes 

Eine der wichtigsten Wissensbranchen der Humanwissenschaften, die sich im 

Zusammenhang mit der „diszipiinarischen Gesellschaft" entwickelten, war das 

Wissen uber Sexualitat. Foucault widerspricht in Histoire de la sexualite I. La volonte 

de savoir der popularen Vorstellung, das 19. Jahrhundert sei eine Zeit gewesen, in 

der das Sprechen/Schreiben uber Sexualitat ein Tabu darstellte. Vielmehr sei seit 

dem 17. Jahrhundert gerade eine drastische Zunahme der Diskurse uber Sex zu 

beobachten; 

Sur le sexe, les discours - des discours specifique, differents a la fois par leur 
forme et leur objet - n'ont pas cesse de proliferer: une fermentation discursive qui 
s'est acceleree depuis le XVII® siecle. Je ne pense pas tenement id a la 
multiplication probable des discours „illicites", des discours d'infraction qui 
crument, nomment le sexe par insulte ou derision des nouvelles pudeurs; le 
resserrement des regies de convenance a amene vraisemblablement, comme 
contre-effet, une valorisation et une intensification de la parole indecente. Mais 
I'essentiel, c'est la multiplication des discours sur la sexe, dans le champs 
d'exercice du pouvoir lui-meme: incitation institutionnelle a en parler, en a en 
parler de plus en plus; obstination des instances du pouvoir a en entendre parler 
et a le faire parler lui-meme sur le mode de I'articulation explicite et du detail 
indefiniment cumule.̂ ® 

Am Beispiel der Sexualitat fOhrt Foucault vor, dass Macht nicht als bloBer Unterdru-

ckungs- und Verbotsmechanismus verstanden werden durfe, der das „Abnormale" 

Oder ..Perverse" durch Gesetze und Tabus zum Schweigen zwinge. Die Macht habe 

^ Michel Foucault; Histoire de la sexualite I. La volonte de savoir, Paris: Gallimard 1976, S. 26-27. 
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kein - wie in den Repressionstfieorien angenommen - negatives Verhaltnis zum 

Korper, sondern vieimehr ein positives, produktives. Das individuum werde uber 

seinen Korper - durch disziplinierende Institutionen oder regulierende Kontroilen der 

Bevoikerung - zu einem funktionierenden, konformen Teil der Gesellsciiaft gemacht. 

Deveioppement rapide au cours de I'age ciassique des disciplines diverses -
ecoies, colleges, casernes, ateliers; apparition aussi, dans le champs des 
pratiques politiques et des observations economiques, des problemes de natalite, 
de longevite, de sante publique, d'habitat, de migration; explosion, done, de 
techniques diverses et nombreuses pour obtenir I'assujettissement des corps et le 
controle des populations. S'ouvre ainsi I'ere d'un „bio-pouvoir"7® 

Die „Diskursivierung der Sexualitat", die ein wesentlicher Bestandteil der Strategie 

der Machtpraktiken in der Moderne ist, lasst sich im 19. Jahrhundert deutlich fur die 

Sexualitat der Frau nachweisen. Es hauften sich in dieser Zeit die Diskurse uber den 

weiblichen Korper, die weibliche Psyche, die weibliche Denkfahigkeit. Mediziner und 

Padagogen diskutierten, in welchem MaBe die Frau am offentlichen Leben oder an 

Bildung teilhaben konne, ohne dass dadurch ihre reproduktiven Krafte angegriffen 

wurden. Die Frau wurde zunehmend zum Untersuchungsobjekt verschiedener 

Disziplinen: der Medizin, der Psychologie, der Philosophie, der Rechtswissenschaft. 

Sie wurde „in den Blick genommen" und auf diese Weise kontrolliert, analysiert und 

ietztendlich auch definiert. Die Diskurse uber weibliche Sexualitat und Identitat pro-

duzierten „Wahrheiten" uber Frauen. Diese Form der Kontrolle wurde von den 

Frauen verinnerlicht, indem die eigenen Befindlichkeiten, Handlungs- und Lebens-

weisen, mit eben jenen „Wahrheiten" in Einklang gebracht wurden. 

Ursula Geitner hat diesen Blick auf die Frau in Hinsicht auf die Diagnose und 

Behandlung nervoser „Frauenzimmmer - Krankheiten" im 18. Jahrhundert unter-

sucht.®° Der Frau sei in dieser Zeit wissenschaftlich bescheinigt worden, von Natur 

aus besonders anfallig fur diverse Schwachen des Korpers und Geistes zu sein. 

Direkte Ursachen seien haufig lasterhafte Vergnugungen und Leidenschaften, d.h. 

„unnaturliche" Lebensweisen. Es wurde hier also ein deutlicher Zusammenhang 

zwischen sozialer Bestimmung der Frau und medizinischem Befund hergestellt. Die 

Gefahrdung der sozialen Ordnung durch Missachtung traditionellen Rollenverhaltens 

fuhre zu einer „Unordnung" des Korpers: die Krankheitsbilder der „Hysterikerin" und 

^ Ebd., S. 184. 
™ Vgl. Ursula Geitner; „Passio Hysterica - Die alltSgliclie Sorge urn das Selbst. Zum Zusammenhang 

von Literatur, Pathologie und Weiblichkeit im 18. Jahrhundert", in; Renate Berger u.a. (Hg.): Frauen-
Weiblichkeit-Schrift, Berlin: Argument 1985 (Argument-Sonderband 134), S. 130-144. 
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der „Nymphomanin" wurden so durch Vokabein wie „Ungleichgewicht" und „Erschut-

terung" beschrieben. Da diese Krankheiten auf die Lebensweise und Gewohnheiten 

der Frau zuruckzufuhren seien, musse sie fur eine erfolgreiche Diagnose und Thera-

pie genau und durcligeliend beobachtet werden: 

Ein scharfes und gescliicktes Aug eines wohlerfahrenen Mannes ist unumganglicii 
nothig, dem nichts entgeht... und der alie Schiupfwinkel zu entdecken weis, 
wovon andere nicht einmal geargwohnet hatten.®^ 

Diese akribische Obsen/ierung durch den Arzt soilte durch intensive Selbstbeobach-

tung erganzt werden. Der auf sich selbst gerichtete Blick war alierdings der einzige, 

den der medizinische Diskurs der Frau eriaubte. So sei eines der l\^erkmale, an 

denen man die gesunde von der kranken Frau unterscheiden konne, das Nieder-

schiagen des Blickes. Nur die verruckte Frau suche offentlich-spektakulare Auftritte 

und in ihren ..Gesichtszugen sieht man nicht mehr wie vormais den Ausdruck von 

Schamhaftigkeit, die Augen sind erweitert und feurig, und haben einen wilden und 

verwognen [!] Blick".®^ 

Der kontrollierende Blick des Mannes auf die Frau ist seit den 70er Jahren des 

letzten Jahrhunderts ein wichtiger Bestandteil der feministischen Kritik an der patriar-

chalen Gesellschaft. Die Frau sei stets nur Objekt des Blickes des Mannes, niemals 

selbst Blickende, und sie stunde in einem standigen Prozess, des Sich-selbst-in-den-

Blick-Nehmens. John Berger formulierte diese These 1972 im Rahmen seiner Studie 

uber Sehgewohnheiten: 

A woman must continually watch herself. She is almost continually accompanied 
by her own image of herself. While she is walking across a room or whilst she is 
weeping at the death of her father, she can scarcely avoid envisaging herself 
walking or weeping. From earliest childhood she has been taught and persuaded 
to survey herself continually.®® 

Die Frau verkorpert also besonders deutlich den Insassen des „Panoptikums". Sie ist 

- laut Berger - ein standiges Objekt der Beobachtung, entweder durch den direkten 

Oder den von ihr verinnerlichten Blick des Mannes. 

J.T.D. von Bienville: Die Nymphomanie oder Abhandlung der Mutterwut (aus dem Frz. von A. 
Hillenbrand), Wien 1782, S. 85ff., zitiert in: Geitner (1985), S. 136. 

^ Von Beauchene: Abhandlung uber den Einfluss der Leidenschaften in die Nerven = Kranl<heiten der 
Frauenzimmer und uber die beste Art diese Krankheiten gehdrig zu behandein (aus dem Frz.), 
Leipzig 1784, S. 12, zitiert in: Geitner (1995), S. 137. 

^ John Berger; Ways of Seeing, Harmondsworth: Penguin 1972, S. 46. 
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in neuererZeit hat die feministische Filmwissenschaft die These von der 

geschlechtsspezifischen Position des Blickes benutzt, urn Kritik an dem die patriar-

chaien Herrschaftsstrukturen bestatigenden Hollywoodfilm zu uben. Wegweisend war 

dabei Laura Mulveys Aufsatz „Visual Pleasure and Narrative Cinema",^ in dem die 

Autorin argumentiert, die Lust am Schauen des mannlichen Zuschauers bestehe in 

erster Linie aus dem Bestreben, die Frau zum Objekt des Blickes zu machen. Sabine 

Gottgetreu schreibt dazu: 

Wenn sich das Kino an der vorherrschenden Machtverteilung orientiert, dann 
geht die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern in seine Strukturen ein. Die 
Moglichkeit, Subjekt oder Objekt eines Blickes zu sein, unterliegt in besonde-
rem Maf3e der gesellschaftlichen Reglementierung. Zwar haben Mann und Frau 
prinzipiell die Fahigkeit zu sehen, aber ihren Blicken wird jeweils eine andere 
Bedeutung beigemessen. Die geschlechtsspezifische Zuschreibung gewahrt 
dem Mann traditionell den begehrenden, aber zugleich auch den kontrollie-
renden Blick auf das Objekt Frau.®® 

Gottgetreu kritisiert an Mulveys These, dass sie den „Ausschluss der Frau aus den 

Strukturen der Schaulust" bestatige und damit die weibliche Zuschauerin, die ihren 

Blick beispielsweise auf die mannliche Figur ais erotisches Objekt oder die Protago-

nistin richtet, auBer Acht lasse.®® 

Tatsachlich muss man sich fragen, was geschieht, wenn die Frau den Blick 

des Mannes erwidert oder selbst zur aktiv Schauenden und Beobachtenden wird. 

Dieser Frage soli im Rahmen der vorliegenden Arbeit bezogen auf das lyrische Sub-

jekt und die Erzahlinstanz in Drostes Texten nachgegangen warden. In einer Zeit, in 

der die Frau in psychologischen, medizinischen und juristischen Schriften zum 

..Problem" gemacht wird, schafft sie sich - wie zu zeigen sein wird - in ihrem Schrei-

ben eine Nische, um diesem kontrollierenden und definierenden Blick zu entgehen 

und ihn selbst auszuuben. 

Das Moment der „Beobachtung" betraf Droste jedoch zunachst auch auf ganz 

konkrete Weise, Ihre Lebensumstande setzten sie standig den Blicken solcher Per-

sonen aus, zu denen sie in einem hierarchischen Abhangigkeitsverhaltnis stand, 

namlich denen ihrer Mutter, mit der sie zusammenwohnte, denen ihres Bruders, von 

dem sie finanziell abhangig war und auf ihren Reisen denen ihrer mannlichen Ver-

^ Vgl. Laura Mulvey: „Visual Pleasure and Narrative Cinema", in: Screen 16, 3,1975, S. 6-18. 
Sabine Gottgetreu; Der bewegliche Blick. Zum Paradigmawechsel in der feministischen Filmtheorie, 
Frankfurt; Lang 1992, S. 9. 

==Vgl. ebd., S.15. 
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wandten. Ihr gelang es jedoch immer wieder, sich im Alitag Freiheiten von diesen 

standigen, kontrollierenden Blicken zu verschaffen, indem sie beispielsweise ailer-

hand Grunde findet, sich so wenig wie moglich auf Schloss Hulshoff bei der Familie 

ihres Bruders aufzuhalten.®^ Im ubertragenen Sinne ubte auch die Munsteraner 

Gesellschaft einen kontrollierenden Blick aus: So bemuhte Droste sich, zu verbergen, 

dass sie sich in Ruschhaus aufhielt, um unliebsamen Besuchen zu entgehen und 

Gerede uber sich zu verhindern.®® 

Diese konkreten Freiraume, die sich Droste im Alitag schaffte, finden ihre Ent-

sprechung in ihren Dichtungen. Die Entscheidung zu schreiben kann an sich schon 

als Entschluss gewertet werden, der Degradierung zum Objekt, der sie als Frau 

unterworfen ist, Widerstand zu leisten. Die Dichterin platziert sich durch das lyrische 

Ich unausweichlich in eine Subjektposition gegenuber der Welt, der sie als beo-

bachtendes und reflektierendes Ich gegenubersteht.®® Droste belasst es jedoch nicht 

bei dieser Oberschreitung des Raumes, der ihr als Frau zugestanden wird. Die lyri-

schen Subjekte ihrer Texte sind haufig in auBergewohnlichem Ma3e intensiv Schau-

ende. Manchmal richtet sich ihr Blick in Obereinstimmung mit der patriarchalisch 

festgelegten Blickrichtung auf sich selbst, beispielsweise durch Reflektionen in Was-

seroberflachen Oder Spiegein und dem Blick auf eine Doppelgangerin. Oft betrachtet 

das lyrische ich aber auch Dinge und Menschen aus extremer Nahe mit mikroskopi-

scher Genauigkeit oder aus der Feme von einem hoher gelegenen Standpunkt aus. 

in einem Brief aus dem Jahr 1835 bittet sie ihren engen Bekannten Christoph Bernhard SchlCiter, 
sie in Ruschhaus zu besuchen und versichert, sie werde es schon schaffen sich gegen ihren Bruder 
durchzusetzen: „[...] kommt ja! - ich kann alienfails meinen Besuch in Hulshoff bis ziemlich weit in 
die nachste Woche verschieben, - auch gelingt mir's vielleicht, bald von dort zuruckzukehren, was 
ich woh! wunschte doch weiB ich, daS man sich meiner Abreise mit Hals und Kragen wider-
setzen wird, denn seit mein Bruder ein hochst gluckiicher umlarmter und umschriener Familienvater 
geworden ist, hat er einen unbiliigen Mass auf alle Einsiedler geworfen, und halt die Einsamkeit fur 
das groste aller Erden-Uebel - ich nicht - vielmehr habe ich mich ihr in den sieben Jahren, die ich 
nun hier verklausnert, mit groBer Einseitigkeit ergeben (HKA VIII, 1, S. 173). 

™ Im September 1837 entzieht sie sich der Munsteraner Gesellschaft und der Familie des Bruders 
unter dem Vorwand, die IVIutter habe es so gewollt. Sie schreibt an Sophie von Haxthausen: „lch 
sitze hier seit 14 Tagen ganz ganz still, dass man es ja nicht in Munster merkt, denn nur unter 
dieser Bedingung hat Mama es mir eriaubt hierzubleiben, sie furchtete sonst Unkosten und 
Klatscherey, ich weiB nicht was am meisten. So meint Jedermann ich sey, wenigstens fur gewohn-
lich, in Hulshoff, wo ich es aber, die Wahrheit zu sagen, nur wenige Tage aushalten konnte [...]." 
(HKA VIII, I, S. 236). Es wird in diesem Brief nicht vollig deutlich, ob auch die Mutter annimmt, sie 
verbringe ihre Zeit in Hulshoff. Die Tatsache, dass Droste - im Alter von 40 Jahren - sich nur unter 
bestimmten Bedingungen alleine zu Hause aufhalten durfte, spricht jedooh dafur, dass Ihre „Ein-
siedelei" weder vom Bruder noch von ihrer Mutter gerngesehen wurde. Einige Wochen spater 
versichert sie ihrer Mutter nochmals, niemand in Munster wisse, dass sie allein in Ruschhaus sei 
(HKA VIII, 1, S. 267). Im August 1842 machte Droste auf der Ruckreise vom Bodensee Station in 
Munster, vermied jedoch Kontakt mit der dortigen Gesellschaft: „lch hie It mich daher moglichst 
incognito, sah Niemand als die Rudiger und Schluters, denen ich Verschwiegenheit einknupfte und 
zog am anderen Morgen zu FuB ab nach Ruschhaus." (HKA IX, 1, S. 328). 

®®Vgl. Howe (1993), S. 25. 
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Von besonderem Interesse ist in dieser Hinsioht das Motiv des Turmes, des-

sen Bedeutung ausfuhrlich im 2. Kapitel dieser Arbeit diskutiert werden soil. Der 

Turm verleilit der lyrischen Persona, urn im Bild Foucaults zu bieiben, die Stellung 

des Warters im Panoptikum. Sie beansprucht dann fur sich die Rolle des kontrollie-

renden und disziplinierenden Beobachters, der selbst unsichtbar und dadurcli 

omniprasent bleibt. Das Bild des Panoptikums ist aber nur beschrankt ubertragbar. 

Der Turm gibt der lynschen Persona nicht den Blick auf andere Personen frei, son-

dern auf die Landschaft. Das Machtpotential dieser Position ist also in diesem Fall 

nicht vergleichbar mit dem der Humanwissenschaft, sondern - wie oben gezeigt 

wurde - mit dem der Naturwissenschaften. Der uneingeschrankte Blick in die Weite 

lasst sich somit als Zugang zu Wissen uber die Welt und der mit diesem Wissen ver-

bundenen Macht lesen. 

Dieser Position der Macht, die sie im Turm symbolisch einnimmt, widerspricht 

jedoch die Tatsache, dass sie selbst Gefangene des Turmes ist, eine Unstimmigkeit, 

die sich als Metapher fur das Dilemma der gebildeten Frau lesen lasst. Sie kann sich 

zwar Wissen aneignen, dieses Wissen jedoch nicht auf die Lebenswirklichkeit auBer-

halb des Turmes - der fur ihren eingeschrankten Handlungsspielraum steht -

anwenden. Es ist jedoch - laut Rouse - gerade die Ubertragung des Wissens auf 

den auBeren Lebensbereich, die den Status des naturwissenschaftlichen Wissens 

als soziale Machtpraktik ausmacht. 

Bevor wir uns allerdings mit dem Konzept einer gescheiterten Oberschreitung 

der Rollenzuschreibung befassen, ist es wichtig, den weiblichen Blick, der trotz aller 

Reduzierung der Frau zum Objekt des mannlichen Blickes, existiert, genauer zu 

untersuchen. Dazu ist es hilfreich, den Blick im Kontext der empirischen Naturwis-

senschaften des 19. Jahrhunderts zu sehen. In einer Zeit, in der das genaue 

Schauen zur Wissenschaft wird, macht sich der Schauende zu einem Sucher nach 

und VenA/alter von „Wahrheit". Der prazise Blick, die Aufzeichnung des Beobachteten 

und seine Analyse und Klassifizierung sind eine Strategic, mit einer Fulle von Details 

und Phanomenen umzugehen, die - wie im 3. Kapitel gezeigt werden soli - das reli-

gios ausgerichtete Weltbild beginnt, in Frage zu stellen. Wissen und Kontrolle stehen 

in einem engen Verhaltnis zueinander und eriauben es dem Schauenden an Macht 

teilzuhaben. 
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Es sind diese im folgenden zu vertiefenden, biographischen und kulturgeschichtli-

chen Aspekte, die den Hintergrund fur meine Interpretation der Verserzahlungen 

bilden solien. Die Sprech- und Beobachtungspositionen der Figuren sind meines 

Erachtens das Produkt der Veranderung von Sehgewohnheiten, die sich zu Beginn 

des 19, Jahrhunderts durch das Aufkommen der empirischen Naturwissenschaften 

ergeben. Es gilt zu untersuchen, welche diesbezuglichen Diskurse zu Drostes Leb-

zeiten existierten und in welchem AusmaB die Dichterin diese Diskurse zur Kenntnis 

nahm und an ihnen teilhatte. 

Eine solche Vorgehensweise muss sich jedoch deutiich vom Biographismus 

absetzen. Es ist zu beobachten, dass gerade Literatur von Frauen haufig in ihrem 

biographischen Kontext gelesen wird. Zum einen ist dies das Resultat einer Kon-

struktion von Weiblichkeit, die die Frau nicht mit Vernunft und Objektivitat konnotiert, 

sondern mit Gefuhl und Subjektivitat. Ihre literarische Produktion kann in dieser Sicht 

somit nur subjektive Selbstbekenntnis sein. Gleichzeitig wird jedoch eben diese 

Subjektivitat in Texten von Frauen als Kennzeichen mangeinder literarischer Qualitat 

kritisiert.®° 

Zum anderen neigt, wie gezeigt wurde, auch gerade die feministische Litera-

turkritik dazu, biographische Aspekte in den Mittelpunkt der Interpretation zu stellen. 

Dies geschieht zu dem Zweck, die in der nicht-feministischen Kritik vernachlassigten 

Lebens- und Schreibbedingungen von Frauen hervorzuheben und die als frauen-

feindlich empfundenen MaBstabe literarischer Wertung in Frage zu stellen, 

Im folgenden werde ich biographische und kulturgeschichtliche Aspekte 

berucksichtigen, ohne die Texte Drostes auf diese zu reduzieren. Mit den in dieser 

Untersuchung vorgenommenen Textanalysen versuche ich deshalb, uber die Her-

ausarbeitung rein thematischer Zusammenhange hinauszugehen. Vielmehr soli das 

Ziel dieser Arbeit sein, poetische Strategien der Autorin zu identifizieren, durch die 

sie spezifische Problembereiche literarisch verarbeitet, die sie als Frau, Adelige, 

Katholikin, Amateur-Naturforscherin und Dichterin in ihrer Zeit existentiell betreffen 

und beunruhigen. 

Teil meiner Lesestrategie ist es, zu zeigen, dass sich Drostes Texte in 

dekonstruktivistischer Tradition „gegen den Strich" lesen lassen, d.h. dass scheinbar 

offensichtliche Bedeutungen nicht stabil sind und von subversiven Bedeutungen un-

Slehe auch: Sandra Frieden; The left-handed compliment. Perspectives and stereotypes in 
criticism", in: Susan Cocalis / Kay Goodman (Hg.): Beyond the eternal feminine. Critical essays on 
women and German literature, Stuttgart; Hans-Dieter Heinz 1982, S. 311 -333. 
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terlaufen werden. Diese Schreibstrategie, die den Text als „trojanisches Pferd"®^ 

benutzt, macht es schreibenden Frauen moglich, Inhaite literarisch zu verarbeiten, 

die innerhalb der patriarchalen Definition von weiblicher Autorschaft nicht akzeptabei 

sind. 

Silvia Bovenschen: Die imaginierte Weiblichkeit. Exemplarische Untersuchungen zu kultur-
geschichtlichen und literarischen Prasentationsformen des Weiblichen, Frankfurt: Suhrkamp 1980, 
S. 200. 
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2. Kapitel: 

Die Bedeutung des Bllckes zu Beginn des 19. Jahrhunderts und im Werk 

Annette von Droste-Hulshoffs 

Die Entstehung der in dieser Arbeit zu analysierenden Verserzahlungen fallt in eine 

Epoche, in der das menschliche Selivermogen zu einem zentralen Untersuchungs-

gegenstand der Geistes- und Sozialwissenschaften sowie der Naturwissenschaften 

wurde. Sclnon im 18. Jahrhundert hatten sich vor ailem die franzosisclien Sensual-

philosophen mit Fragen des menschiichen Wahrnehmungsprozesses, den sie in 

Aniehnung an Locke ais passive Aufnahme von Sinnesdaten verstanden, beschaf-

tigt. Diskutiert wurden u.a. die Hierarchie der Sinne, geschlechtsspezifisclie Unter-

schiede in der Sinneswahrnehmung und das Schonheitsempfinden.^ Die AuBenwelt 

erschien ihnen als Ansammlung von Reizen, deren mechanische Aufnahme das als 

,,tabula rasa" konstruierte menschliche Bewusstsein fulle. Die Welt bietet sich dem 

Blick nicht als Gesamterfahrung dar, sondern als Summe von Einzelbeobachtungen 

und Messdaten. 

Die Romantik wandte sich entschieden gegen diesen neugierigen, die Welt 

zergliedernden Blick der Aufklarung. Anstatt die Natur in ihre Einzelteile zu zeriegen 

und diese getrennt zu analysieren, rekonstruiert der asthetische Blick der Romantik 

die Natur in ihrer Gesamtheit.^ Die Romantiker akzeptierten zudem die grundsatzli-

che Subjektivitat aller Wahrnehmung, ohne diese als Tauschung oder Unzulanglich-

keit zu interpretieren und die Sinneswahrnehmung der Vernunft unterzuordnen, wie 

es die Aufklarung tat. Vielmehr diente ihnen der Blick als Auffrischung und Besee-

lung des Alltags und machte es moglich, die Welt neu zu erieben. Romantisches 

Sehen ist somit nicht nur rein rezeptiv, sondern das Auge wird vielmehr als ein 

,,schaffendes Werkzeug" verstanden, das die Gegenstande zu jenem Leben erweckt, 

das bereits in ihnen schlummert.^ 

Der amerikanische Kulturkritiker Jonathan Crary hat dieses neue Verstandnis 

des menschiichen Sehvermogens, wie es zu Beginn des 19. Jahrhunderts in 

^ Vgl. Robert Jutte: Geschichte der Sinne. Von derAntike bis Cyberspace, Munchen: Beck 2000, S. 
140-172. 

^ Siehe auch: Katharina Weisrock: Gdtterblicl< und Zaubermacht. Auge, Blick und Wahrnehmung in 
Aufklarung und Romantik, Opiaden: Westdeutscher Verlag 1990, S. 29. 

^ Vgl. Lothar Pikulik: Romantik als Ungenugen an der Normalitat. Am Beispiel Tiecks, Hoffmanns, 
Eichendorffs, Frankfurt: Suhrkamp 1979, S. 251 ff. 
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Erscheinung trat, als „subjektives Sehen" bezeichnet/ Crary argumentiert, dass in 

den 20er und 30er Jahren des 19. Jahrhunderts das Modell des Sehens, wie es 

zuvor durch die Camera Obscura reprasentiert worden war, von einem neuen Kon-

zept des Beobachters abgelost wurde. Die Diskurse, die urn die Camera Obscura 

gefuhrt worden waren, gingen laut Crary von einem vollstandig entkorperlichten 

Wahrnehmungsprozess aus. Man nahm an, das menschliche Auge funktioniere wie 

ein meciianischer Apparat, der im menschlichen Geist die Abbildung einer pra-

existierenden Welt objektiver Wahrheit hervorbringe.® Im 19. Jahrhundert wurde das 

menschliche Sehvermogen dann selbst zum Objekt der Wissenschaft, statt eine 

privilegierte Form der Wissensaneignung zu sein. Man konzentrierte sich nun auf die 

rein physiologischen Komponenten des Sehens und kam zu der Einsicht, dass Wis-

sen durch physische und anatomische Funktionen des Korpers - insbesondere der 

Augen - konditioniert sei.® Das Sehen wurde zunehmend als Phanomen betrachtet, 

das vom und im Korper selbst produziert wird, ohne von au3eren Referenten abhan-

gig zu sein. Die Wissenschaftler richteten ihr Interesse nun auf Sehphanomene, die 

ohne auBeren Stimulus zustande kommen, wie beispielsweise auf der Netzhaut ent-

stehende Nachbilder. Das neue representative Modell dieses „subjektiven Sehens" 

ist in Crarys Darstellung das Stereoskop, das sich eben jene physiologischen Kom-

ponenten des Sehvorganges zu nutzen macht/ 

Das groBe Interesse der Zeit an optischen Instrumenten und deren Verhaltnis 

zum menschlichen Sehvermogen hat in der Romantik seine Spuren auch in der Lite-

ratur hinterlassen. So spielen in zahlreichen Erzahlungen E.T.A. Hoffmanns kunstli-

che Sehwerkzeuge, wie Brillen, Mikroskope und Teleskope eine entscheidende 

Rolle. Hoffmann betont in vielen seiner Werke das Moment der Tauschung durch 

optische Instrumente, aber auch die unheimliche und gefahrliche Macht, die sie ver-

leihen.® Viele seiner Figuren verfugen iiber einen - durch den Gebrauch der Instru-

mente - als wissenschaftlich gekennzeichneten Blick, den sie zur Manipulation ihrer 

Umwelt einsetzen. Der Literaturwissenschaftler UI rich Stadler spricht in diesem 

" Vgl. Jonathan Crary: Techniques of the Observer. On Vision and Modernity ir) the 19th Century, 
Cambridge, Mass.: MIT Press 1992. 

® Vgl. ebd., S. 39-40. 
® Vgl. ebd., S. 80. 
^ Crary interpretiert - in Rekurs auf Foucault - dieses neue Interesse an subjektiven visuellen Phano-

menen als Tell jener auf den Korper wirkenden „Bio-Macht", die Subjekte formiert, welche den Anfor-
derungen der modernen Industriegesellschaft gerecht werden konnen. 

® Siehe auch; „Ulrich Stadler: Von Brillen, Lorgnetten, Fernrohren und Kuffischen Sonnenmikroskopen. 
Zum Gebrauch optischer Instrumente in Hoffmanns Erzahlungen", in: Hartmut Steinecke, Franz 
Loquai, Steven Paul Scher (Hg.): E.T.A. IHoffmann-Jahrbuch 1,1992-1993, Berlin: Erich Schmidt 
1993, S. 91-105. 
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Zusammenhang in Aniehnung an Horkheimers Konzept der „instrumentellen 

Vernunft" vom „instrumentelien Blick" und definiert diesen als einen Blick, bei dem 

„immer nur eine bereits zugerichtete Wirklichkeit ins Visier [gerat], die zugunsten 

eines partikularen Gegenwartsinteresses reduziert und verbogen worden isf.® Der 

die Welt zergliedernde und „verbiegende" Blick ist bei Hoffmann als negativ gekenn-

zeichnet: eine positive Welterfalirung ist nur durch einen die gesamte Umwelt umfas-

senden Blick moglich. 

Das Panorama 

Es lassen sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts also zwei Komponenten ausmachen, 

die ein neues Konzept des menschlichen Sehvermogens bestimmen: die Subjektivi-

tat des Blickes sowie das Bedurfnis nach aliumfassender Ubersicht. Inbegriff dieses 

neuen, die Seherfahrung der Aufklarung ablehnenden Blickes wird das Panorama.̂ ® 

Die Mode der dem zahlenden Publikum zuganglichen Rundgemalde reagierte auf 

das BedOrfnis, die Welt als wohlgeordnetes Ganzes in ihrer Totalitat zu erfassen. Die 

im Panorama gelieferte Uberschaubarkeit vermittelte dem durch die Vielzahl neuer 

wissenschaftlicher Entdeckungen verunsicherten Menschen das Gefuhl, die Welt 

dennoch mit einem Blick beherrschen zu konnen. 

Der Kunsthistoriker Stephan Oettermann fuhrt die Erfindung des Panoramas 

auf die Erfahrung des Horizontes zuruck, welche er als Phanomen der Moderne ver-

steht/^ Zunachst Teil einer technisch-mathematischen Konstruktion zur Positionsbe-

stimmung - und damit zur ErschlieBung und Eroberung neuer geographischer 

Raume - wird der Horizont Mitte des 18. Jahrhunderts zu einer konkreten sinnlichen 

Erfahrung. Als haufiges Motiv in der fiktionalen Literatur und in Reisebeschreibungen 

vermittelt der Horizont eine zwiespaltige Erfahrung. Zum einen trennt er Unbekanntes 

von Vertrautem, Furchterregendes von Ungefahrlichem. Weitaus haufiger spornt er 

jedoch zu seiner Uberschreitung und der Entdeckung des hinter ihm Liegenden an. 

Annette von Droste-Hulshoff bringt diese Sehnsucht nach der Erweiterung des Hori-

zontes schon als Neunzehnjahrige in dem fruhen Gedicht Unruhe (1816) zum Aus-

druck. Den Blick auf das Meer gerichtet, reflektiert hier das lyrische Ich: 

®Stadler (1986), S. 105. 
Fur eine umfassende Darstellung der Geschichte des Panoramas siehe: Stephan Oettermann: Das 
Panorama. Die Geschichte eines Massenmediums, Frankfurt: Syndikat 1980. 

" Vgl. Oettermann (1980), S. 9ff. 
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„M6chtest du nicht mit den wagenden Seglern 
Kreisen auf dem unendlichen Plan?" 
O, ich mochte wie ein Vogel fliehen, 
Mit den hellen Wimpein mocht' ich Ziehen, 
Weit, o weit, wo noch kein FuBschritt schallte, 
Keines Menschen Stimme widerhallte, 
Noch kein Schiff durchschnitt die fiiicht'ge Bahn. 

Und noch welter, endlos, ewig neu 
Mich durch fremde Schopfungen vol I Lust 
Hinzuschwingen fessellos und frei -
O, das pocht, das glOht in meiner Brust. 

Rastlos treibt's mich urn im engen Leben, 
Und zu Boden drucken Raum und Zeit, 
Freiheit heiBt der Seele banges Streben 
Und im Busen tont's Unendlichkeit. (18-32) 

AuBer dem Blick aufs Meer boten sich weitere Moglichkeiten, den im Alltag 

beschrankten Horizont durch den Blick zu erweitern. So bestieg man beispielsweise 

KirchtOrme, die freie Sicht in die Feme gewahrten. Oettermann betrachtet dies als 

eine Form der Sakularisierung des Kirchturms, eine Usurpation der gottlichen 

Perspektive. Er schreibt: 

Die Kirchturme sind nicht langer Wegweiser des gottlichen Blickes, man blickt 
nicht mehr an ihnen hinauf, sondern, selbst gottahnlich geworden, von ihnen 
herab. Sie dienen nicht mehr der Ehre Gottes, sondern allein zur Befriedigung 
gottlicher Seh-Sucht/^ 

Der freie Blick als Position gottahnlicher Allwissenheit und Allmacht konnte somit als 

Symptom einer Zeit gedeutet werden, in der traditionelle Formen der religiosen Welt-

erklarung in die Krise geraten. Besonders die Entdeckungen und Theorien der Geo-

logie und Palaontologie begannen, den biblischen Bericht uber die Entstehung der 

Erde in Frage zu stellen. Dem Blick des Wissenschaftlers enthullten sich nun Fakten 

der Erdgeschichte, die nur muhsam und mit widerspruchlichen Resultaten mit der 

Schopfungsgeschichte und religiosen Uberzeugungen versohnt werden konntenJ® 

Nicht nur Kirchturme, sondern auch Berge boten diese neue Aussicht auf die 

Welt. Der Alpinismus war einerseits Modeerscheinung, diente jedoch auch den sich 

rasch entwickelnden Erdwissenschaften. Der Berggipfel war nun nicht mehr ein Ort 

Oettermann (1980), S. 11. 
Eine ausfiihriiche Darstellung dieser Sachverhalte folgt im 3. Kapitel. 
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des Grauens - und wenn doch, damn nur in Form eines angenehmen Schauers 

sondern er ermoglichte ein ekstatisch empfundenes Gipfelerlebnis. 

Urn diese Erfahrung des von Schranken befreiten Blickes fur jeden und jeder-

zeit zuganglich zu machen, wurde das Horizonterlebnis eben durch die nun entste-

henden Rundgemalde simuiiert. Dass die Grenzen, die dabei iiberschritten wurden, 

nicht nur geographischer, sondern auch sozialer Natur waren, veranschaulicht 

Oettermann an dem Wandel eines der Vorlaufer des Panoramas, dem Rundgemalde 

im barocken Theater/"* In der hofischen Theaterkultur waren die Kulissengemalde 

noch zentralperspektivisch auf die Loge des Souverans ausgerichtet. Nur er sah 

„richtig", wahrend der Rest des Publikums eine verzerrte Landschaft als Kulisse 

hinnehmen musste. Mit der Verburgerlichung des Theaters kam es jedoch zu einer 

„Demokratisierung des Blickes."^^ Es wurden naturgetreue Kulissen gefordert, damit 

das - nun zahlende - Publikum gleichberechtigt sehen konnte. In ihrer extremen 

Konsequenz ging diese Forderung in die Plane eines sogenannten „Autokine-

setheaters" ein. In der Mitte eines zylindrischen Theatergebaudes sollte das Publi-

kum in einem zentralen turmartigen Logenbau Platz nehmen. Von hier aus hatte es 

an den AuBenwanden die Kulisse als bewegliches Panorama an sioh vorbeiziehen 

sehen konnen. Obwohl dieser Plan nie in die Tat umgesetzt wurde, illustriert er 

dennoch das Sehbediirfnis des aufsteigenden Burgertums. Die Position der freien, 

umfassenden Sicht wurde als Position der Macht empfunden und daher fur die 

eigene Schicht beansprucht. 

Bei den ersten in Deutschland vorgefuhrten Panoramen handelte sich es um 

Importe aus England. Eine zumeist mit Stadtansichten oder Darstellungen histori-

scher Schlachten perspektivisch bemalte Leinwand wurde in einem runden Gebaude 

an die Innenwande gespannt. In der Mitte befand sich auf einem Podest die Zu-

schauerplattform, die gegen Eintrittsgeld durch einen schwach erhellten Gang zu 

betreten war. Beleuchtet wurde das Gemalde idealerweise nur indirekt durch ein 

Loch in der Decke, wobei das einfallende Licht durch Schirme reflektiert wurde. Die 

perspektivische Darstellung und die Rundumsicht sollten - unterstutzt von der ge-

dampften Beleuchtung - beim Besucher die Illusion erwecken, eine reale Landschaft 

vor sich zu sehen. Dies gelang - wie zeitgenossische Zeitungsartikel berichten -

jedoch nicht immer, da entweder das Gemalde falsch beleuchtet wurde, die Lein-

Vgl. ebd., S. 20ff. 
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wand beim haufigen Transport beschadigt worden war oder die „realistische" 

Gestaitung der Aussichtsplattform zu wOnschen ubrig lieBJ® 

Das Panoramaerlebnis hing somit also nicht zuletzt von der Bereitschaft des 

Besuchers ab, sich tauschen zu lassen. Es war nicht der objektive, distanzierte Blick 

gefragt, sondern die erwunschte Illusion konnte nur gelingen, wenn der Betrachter 

sich auf die Subjektivitat seines Blickes einlieB. Diese subjektive Qualitat war es 

auch, die - wie noch gezeigt werden soil - den Blick des Naturwissenschaftlers zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts ausmachte. 

Die Tauschung, die auf diese Weise herbeigefuhrt werden sollte, zielte auf 

eine Verfugbarkeit des Gesehenen ab.^^ Dem Betrachter erschien die dargestellte 

Landschaft greifbar nah, und doch war er in mehrfacher Hinsicht unuberwindlich von 

ihr getrennt: konkret durch die Distanz zwischen Plattform und Gemalde, aber das 

Panorama umschloss ihn auch wie Gefangnismauern. Die Illusion, den Horizont zu 

uberschreiten, verengte ihn in Wirklichkeit. Oettermann schreibt dazu: 

Die Entdeckung des Horizonts, die Befreiung des Blickes und das diffuse Kerker-
gefuhl der Zeit materialisiert sich im Panorama vollkommen: scheinbar den 
freiesten Blick auf die universelle Landschaft bietend, umstellt es den Betrachter 
vollkommen und viel enger als alle anderen Versuche bildlicher Wiedergabe von 
Landschaft zuvor.̂ ® 

Das Panorama ist letztendlich nur kunstlicher Ersatz fur eine Erfahrung, die den 

meisten Menschen der Zeit versagt bleibt, namlich ihr „enges Leben", wie Droste es 

in Unruhe nennt, zu verlassen und Bereiche jenseits ihres Gesichtkreises zu erfah-

ren. 

Die Thematisierung des panoramatischen Blickes im Rahmen eines Demokra-

tisierungsprozesses - wie es bei der Theaterkulisse der Fall war - lasst sich auch 

anhand veranderter Konventionen in der Landschaftsmalerei aufzeigen.^® Zu Beginn 

des 19. Jahrhunderts wurde die „ideale Landschaft" zunehmend von einer naiv-

realistischen Darstellungsweise abgelost. Eine steigende Zahl von italienreisenden 

Malern brach mit traditionellen Eiementen der Landschaftsdarsteiiung des 18. Jahr-

^®Vgl. ebd., S. 154-155. 
" Diese Greifbarkeit ist laut Crary auch der erwunschte Effekt des Stereoskops. Indem Greifbarkeit 

zum visuelien Phanomen wird, fallt das Reale mit dem Optischen zusammen. Wahrend im 18. Jahr-
hundert noch dem Tastsinn eine privilegierte Steiiung zugesprochen worden war, besaB im 19. 
Jahrhundert der Gesichtssinn weiterschiieBende Funktion. Vgl. Crary (1992), S. 124. 
Oettermann (1980), S. 18. 

" Vgl. ebd., S. 22ff. 
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hunderts. Zu den Vorgaben der Kunstakademien gehorten beispielsweise die 

strenge Zentralperspektive, die Gegenstande auBerhalb des unmittelbaren Blickfelds 

in das Bild integrierte, die Kombination „idealer" landschaftlicher Versatzstiicke und 

die Darstellung mythisch-allegorischer Szenen. Stattdessen legte man nun Wert auf 

detailgenaues Naturstudium und immer ofter nahmen Laien selbst Pinsel und Zei-

chenfeder zur Hand. 

Das schnelle Anwachsen der Zahl von kunstlerischen Dilettanten wirkte sich 

auch auf die Art der Naturschilderung aus. Gemalt wurde das, was man sah und 

nicht das, was einem gangigen asthetischen Ideal entsprach. Man scheute sich auch 

nicht, technische Hilfsmittel wie die Camera Obscura zu benutzen. Die auf diese 

Weise entstandenen Bilder unterschieden sich von anderen dadurch, dass ihre 

Ausschnitthaftigkeit um vieles deutlicher in Erscheinung trat. Da die Gegenstande 

keinen gemeinsamen Fluchtpunkt mehr hatten, wurden sie in kein Sinngefuge einge-

ordnet. Eine solche Darstellungsweise fiihrte auch dazu, dass das Bild im Blick des 

Betrachters zur Vervollstandigung, d.h. uber seinen Rahmen hinaus drangte, was 

dem Bediirfnis nach umfassender Sicht widersprach. Der Unsicherheit daruber, was 

sich wohl auBerhalb des dargestellten Bildausschnitts befande, begegnete man 

durch das Prinzip der „doppelten Rahmung", d.h. man erganzte das Bild am Rand 

beispielsweise durch - in der konkreten Landschaft nicht vorhandene - Baume, die 

den Ausschnitt begrenzten.^° 

Dieses Prinzip der Einrahmung findet sich in der Literatur und Malerei der Zeit 

unter anderem auch als Motiv der „Fensterschau" wieder. In der Literatur lasst sich 

hier beispielsweise an E.T.A. Hoffmanns Erzahlung „Des Vetters Eckfenster" (1822) 

denken. Bel dem Protagonisten in diesem Text handelt es sich um einen invaliden 

Dichter, der seine Tage damit verbringt, von seinem Fenster aus das geschaftige 

Treiben auf einem Marktplatz zu beobachten. Als ein Verwandter - der Erzahler - zu 

Besuch kommt, leitet der Dichter diesen zum „richtigen" Schauen aus dem Fenster 

an. Er gibt dem Besucher ein Fernglas, bittet ihn, uber seine Beobachtungen zu 

berichten und deutet daraufhin die Einzelszenen in ihrer mutmaBlichen Beziehung 

zueinander.^^ Dem Dichter ermoglicht der Blick aus dem Fenster mit Hilfe der poeti-

schen Vorstellungskraft also eine Gesamtschau allerdings mit Einschrankungen: 

^ Vgl. ebd., S. 24-25. 
Siehe auch: Thomas Eicher; ,„Mit einem Blick das ganze Panorama des grandiosen Platzes': 
Panoramatische Strukturen in Des Vetters Eckfenster von E.T.A. Hoffmann", in: Poetica: Zeitschrift 
furSprach- und LIteraturwissenschaft 25, 3-4, 1993, S. 360-377. 

48 



Sein Blick auf das Panorama des Platzes ist durch das Teleskop und die Aussagen 

seines Besuchers mehrfach vermittelt und durch den - wenn auch auf 180 Grad 

erweiterten - Fensterrahmen eingeschrankt. Der Literaturwissenschaftler Thomas 

Eicher schreibt dazu: 

Sie [die Panoramenmaler] geben dem Sehenden das beruhigende Gefuhl, die 
Wirklichkeit ais wohigeordnetes Ganzes erfassen zu konnen, wahrend diese doch 
in Wahrheit immer differenzierter und unuberschaubarer wird.^ 

Seine Beobachtungsposition ist fur den Vetter somit die privilegierte Position des 

machtverieihenden, die ..Totaiitat"^^ erfassenden Biickes und gieichzeitig Ort der 

Tauschung sowie Gefangnis, ein Widerspruch, der - wie bereits angedeutet - dem 

panoramatischen Blick zugrunde liegt. 

Der „gefuhlvoile Blick vom umfriedeten Raum aus durchs Fenster [...] ins 

Offene"^'*, der fur den Beobachter gieichzeitig Weite und Begrenzung bedeutet, ist in 

der Kritik als Veranschaulichung eines „biedermeierlichen Lebensgefuhls" gedeutet 

worden.^^ Das Motiv steht hier fur das weltschmerzliche Hin- und Hergerissensein 

zwischen dem Wunsch nach Freiheit und dem Bedurfnis nach Sicherheit und Gebor-

genheit. Vom Fenster aus lasst sich die Welt aus geschutzter Position ohne Risiko 

erfahren. Mirjam Springer schreibt uber „diesen Blick aus der Enge des Bekannten 

hinaus ins Andere": 

Und immer gilt es, das Entfernte, das Fremde, das Ungesicherte wenigstens in 
seiner Moglichkeit anzudeuten, wenn auch der Schauende an Ort und Stelle blei-
ben wird - der Radius ist festgelegt.^® 

Die Erweiterung des geistigen Horizontes, die in dieser Zeit durch die Popularisie-

rung des Wissens uber die Welt fur immer mehr Menschen moglich wird, kann durch 

die Ausschnitthaftigkeit des Biickes aus dem Fenster - metaphorisch gesprochen -

vom Betrachter unter Kontrolle gehalten werden. Das Fenster erfullt somit in der 

Kunst eine ahnliche Funktion wie die „Einrichtungen und Instanzen" die - laut Fried-

^ Eicher (1993), S. 361. 
Stadler (1986), S. 503. 
H. Mayer; „Raum und Zeit in W. Raabes Erzahlkunst", in: DVjs 27, 1953, S. 245f., zitiert in; Martin 
Seige; Adalbert Stifter. Poesie aus dem Geist der Naturwissenschaft, Stuttgart; Kohlhammer 1976, 
S. 24. 

^ Jost Hermand; Die literarische Formenwelt des Biedermeier, GieBen; Schmitz 1958, S. 130, zitiert 
in; Selge (1976), S. 24. 

^ Mirjam Springer; „Kein Blick ins Offene. Immermanns Papierfenster eines Eremiten und die 
Restauration", in; Zeitschrift fur Literaturwissenschaft und Linguistik 105,1997, S. 137-147 (hier; S. 
137). 
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rich Sengle - dem Menschen des Biedermeier die Welt vermittein, sie auf diese 

Weise „indirekter und abstrakter" machen „und zwar gerade in dem scheinbar alien 

zuganglichen Bereiche der empirischen Beobachtung und weltlichen Wahrheit."^^ 

Auch in der Malerei ist der Biick aus dem Fenster in der ersten Halfte des 19. 

Jahrhunderts ein beliebtes Motiv.̂ ® Fur das Thema der vorliegenden Arbeit ist dabei 

interessant, dass haufig Frauen am geoffneten Fenster dargestelit werden. Eine 

bemerkenswerte Variante dieses Motivs stellt Georg Friedrich Kerstings Gemalde 

„Vor dem Spiegel" aus dem Jahr 1827 dar. Abgebildet ist hier eine junge Frau beim 

Fiechten ihrer Haare. Im Zentrum des Bildes ist das geoffnete Fenster zu sehen, die 

Frau schaut jedoch nicht hinaus in die nur vage angedeutete Landschaft, sondern in 

den Spiegel, der sich neben dem Fenster befindet. Was zunachst als heitere, hausli-

che Szene erscheint, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als die Darstellung 

eines einsamen, verkummerten Daseins. Eine vertrocknete, eingegangene Pflanze in 

einem am Bildrand angedeuteten zweiten Fenster wird durch die Bildkomposition als 

Gegenpart zu der jungen Frau dargestellt. Das Zimmer ist hier also nicht der sichere 

Standpunkt, der die gefahrlose Betrachtung der Welt ermoglicht, sondern ein Raum 

der Leben verhindert. Der jungen Frau wird nicht nur die Teilnahme am aktiven 

Leben verwehrt, sondern sogar den Blick hinaus in die Welt versagt sie sich. Statt-

dessen wirft sie die Reflexion im Spiegel auf sich selbst und eine stereotype Kon-

struktion von Weiblichkeit - die „Putzsucht" - zuruck. Das Fiechten der Haare steht 

jedoch auch fur das Bandigen weiblicher Sexualitat, die sich hier, wie die Lebenskraft 

der Pflanze, nicht entfalten kann und darf.^ 

Eine ahnliche Thematik deutet sich in einem Selbstportrat Drostes an. Die 

Zeichnung stellt die Dichterin auf einem Stuhl sitzend am weit geoffneten Fenster 

^ Sengle (1971), S.21. 
^ Siehe auch: Wilhelm Tischbein: „Goethe am Fenster" (1787), Carl Ludwig Kaaz: „Blick durch ein 

offenes Fenster" (1807), Caspar David Friedrich: .Blick aus dem Atelier des Kunstlers" (1805/06), 
„Frau am Fenster" (1822), „Paar am Fenster" (1817), Rudolf Friedrich Wasmann: „Bildnis der 
Schwester des Kunstlers" (1822); Franz Ludwig Catel; „Schinkel in Neapel" (1824), Georg Friedrich 
Kersting: „Am Stickrahmen" (1827), „Vor dem Spiegel" (1827), Johann Peter Hasenclever: „Die 
Sentimentaie" (1846). 

^ Ruth Kiiiger schreibt in diesem Zusammenhang uber Annette von Droste-Huishoffs Gedicht Am 
Thurme: .Haare, Frauenhaare, rahmen in den ersten und letzen vier Versen das Gedicht ein. Haare 
unterliegen in hohem Masse nicht nur der Mode, sondern auch der Sitte. Sie bedeuten Freiheit oder 
Untenwerfung, je nachdem, Haare unter der Haube fur die Matrone, geschorene Haare fur die 
Nonne oder als Strafe fur die Hure, geknotete Haare als Zeichen von ZurCickhaltung, lose Haare -
aber da sind wir schon bei unserem Gedicht, in dem sie uneriaubt wild im Winde flattern." Ruth 
KlCiger; „Ein Mann, mindestens", in: Marcel Reich-Ranicki (Hg.): Frankfurter Anthologie 18, 
Frankfurt: Insel (1995), S. 61-63 (hier: S. 61). 
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ihres Turmzimmers auf der Meersburg dar.^° Ihr Blick richtet sich jedoch nicht hinaus, 

sondern auf einen am Fenster hangenden Vogelkafig und impliziert damit eine 

gedankliche Parallele zwischen dem im Kafig eingesperrten Vogel und der Frau im 

Turm. Beide haben zwar einen Ausbiick auf die Welt, sind jedoch grundsatzlich ihrer 

Freiheit beraubt. 

Die Haufigkeit des Motivs der Frau am offenen Fenster in der ersten Jahr-

hunderthaifte, lasst sich meines Erachtens u.a. damit erkiaren, dass in der zeitge-

nossischen Definition der Geschlechterrollen, das Gefuhl der Zuruckgezogenheit und 

Beschrankung am deutiichsten durch eine weibliche Figur ausgedruckt warden 

konnte. Das Motiv verweist auf die Verbindung zwischen einem „biedermeierlichen" 

Lebensgefuhi und einem sich wandeinden Bild von der Stellung der Frau in der 

Gesellschaft nach 1800. Der Widerspruch zwischen dem Bedurfnis nach Schutz vor 

einer als bedrohlich empfundenen AuBenwelt einerseits und dem Willen zum 

Widerstand gegen die Begrenzung des personlichen Handlungsradius andererseits, 

wird gedanklich parallelisiert mit der Situation burgeriicher Frauen zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts. Diese befanden sich noch im Widerspruch zwischen einem starken 

Verhaftetsein in einer traditionellen, ihre Handlungsfreiheit beschneidenden Definition 

von Weiblichkeit und ersten emanzipatorischen VorstoBen. Die Darstellung der Frau 

am Fenster konnte sich somit unter anderem zu einem popularen Motiv in der Kunst 

entwickein, well sie das Dilemma des biedermeieriichen Menschen verkorperte. 

Die Widerspruchlichkeit des panoramatischen Blickes, der das schauende 

Subjekt gleichzeitig befreit und einschlieBt, wird an zwei Anekdoten uber die Entste-

hung der Idee des Panoramas besonders deutlich. Es wird von zwei vermeintlichen 

Erfindern des Panoramas, Robert Barker und Robert Fulton, erzahit, dass sie unab-

hangig voneinander - der eine in Paris, der andere in Amerika - im Schuldturm 

liegend entdeckten, dass das durch ein kleines Loch in der Decke einfallende Licht 

an den Wanden rundherum reflektiert wurde. Die Erfahrung der panoramatischen 

Schau scheint somit von Beginn konzeptuell mit der Erfahrung der Einkerkerung 

verknupft gewesen zu sein.®^ 

Das Panoptlkum 

Diese Verbindung des allumfassenden Blickes und der Gefangnissituation lag gegen 

Ende des 18. Jahrhunderts der von dem englischen Sozialphilosophen und Juristen 

^ Abgebildet in: Herbert Kraft: Annette von Droste-Hulshoff, Reinbek: Rowohit 1996, S. 117. 
Vgl. Oettermann (1980), S. 33-34. 
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Jeremy Bentham veranlassten Modifizierung der Architektur von Institutionen wie 

Gefangnissen, Krankenhausern und Schulen zugrunde. Der Philosoph Michel 

Foucault hat Benthams Vorsteiiung des,,panopticon" in seiner Studie zur Kulturge-

schichte des Gefangnisses zum Paradigma der modernen Form der Machtausubung 

erklart. Foucault beschreibt in dieser Untersuchung die Art und Weise, wie in der 

westlichen Welt seit Ende des 18. Jahrhunderts Disziplinierung und Ordnung der 

Gesellschaft bewerkstelligt wurden. Ausgehend von seiner Betrachtung der MaB-

nahmen, die bei Ausbruch der Pest ergriffen wurden, stellt er fast, dass Beobachtung 

und Registrierung diejenigen Mittel waren, durch die Ordnung in die als bedrohlich 

empfundene „Unordnung" von Menschen und ihren Kontakten zueinander gebracht 

wurde. Foucault schreibt: 

Get espace clos, decoupe, surveille en tous ses points, ou les individus sont 
inseres en une place fixe, ou les moindres mouvements sont controles, ou tous 
les evenements sont enregistres, ou un travail ininterrompu d'ecriture relie le 
centre et la peripherie, ou le pouvoir s'exerce sans partage, selon une figure 
hierarchique continue, ou chaque individu est constamment repere, examine et 
distribue entre les vivants, les malades et les morts - tout cela constitue un 
modele compact du dispositif disciplinaire. A la peste repond I'ordre; il a pour 
fonction de debrouiller toutes les confusions.^^ 

Im 19. Jahrhundert kamen laut Foucault zwei Arten des Umgangs mit der gefahrli-

chen „Unordnung" der Gesellschaft zusammen. Die altere Form der binaren Unter-

scheidung von normal/abnormal und dem resultierenden Ausschluss der „Abnorma-

len" aus der Gesellschaft (wie es beispielsweise mit Leprakranken geschah), wurde 

erganzt durch Analyse und Segmentierung. Die Betroffenen wurden nicht mehr nur 

als „krank", „wahnsinnig" oder „krimineH" gebrandmarkt und institutionalisiert, sondern 

nun auch voneinander getrennt, analysiert, charakterisiert, d.h. einer minutiosen 

Beobachtung unterworfen.^ 

Die Architektur, die diese Art der Kontrolle in idealer Weise ermoglichte, war 

das erwahnte „Panoptikum". Bei ihm handelt es sich um ein zylindrisches Gebaude, 

in dessen Mitte ein Beobachtungsturm steht. Das Ringgebaude ist in einzelne Zellen 

unterteilt. Jede Zelle besitzt zwei Fenster, eins zum Innenhof, in dem der Turm steht, 

eins nach auBen, so dass das Licht durch die Zelle fallen kann und die Silhouette 

des Gefangenen stets deutlich sichtbar ist. Der Zelleninsasse kann somit jederzeit 

vom Turm aus beobachtet werden. Dieser kontrollierende Slick ist jedoch nicht um-

^ Michel Foucault (1975), S. 199. 
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kehrbar. Der Insasse kann weder seine Mitinsassen, noch den Wachter auf dem 

Turm sehen und ist dadurch nur Objekt des Blickes und niemals selbst Blickender.^ 

Den Betroffenen wird es dadurch unmogiich gemacht, sich als Kollektiv mit 

eigenem Machtpotential zu empfinden. Die Segmentierung der Masse in nicht mit-

einander kommunizierende Individuen schafft Ordnung und ermoglicht gleichzeitig 

die Kontrolle und Diszipiinierung der Vielen durch die Wenigen. 

Ein zentrales Merkmal dieses neuen Kontrollsystems ist der Umstand, dass es 

nicht notwendig ist, den Gefangenen rund urn die Uhr zu beobachten. Da der 

Insasse seinen Beobachter nicht sehen kann, weiB er nicht, wann er beobachtet wird 

und muss sich daher so verhalten, als ob er die ganze Zeit beobachtet wurde. Macht 

muss somit nicht durchgehend von AuBen ausgeubt werden und hat doch einen 

durchgehenden Effekt. Die Beobachtung ist daher auch nicht an eine bestimmte 

machtausubende Person gebunden, sondern sie ist auf subtile Weise stets prasent. 

Der Bewachte wird zu seinem eigenen Wachter, indem er die Bewachung verinner-

licht.^ 

Das Panoptikum ist laut Foucault ein „Laboratorium der Macht".̂ ® Es ist der 

ideale Rahmen, in dem menschliches Verhalten beobachtet, untersucht und letzt-

endlich verandert werden kann. Foucault betont jedoch, dass diese Art der diszipli-

nierenden Kontrolle sich nicht auf Institutionen, wie Gefangnisse, Krankenhauser und 

Schulen beschrankte, sondern ihre Mechanismen auch auf das Alltagsleben der ge-

samten Gesellschaft ausdehnte. 

Dies wurde in jener Zeit als besonders notwendig empfunden, als starkes 

Bevolkerungswachstum zu einer groBen Anzahl nicht sesshafter Menschen und 

einem Anwachsen des Produktionsapparates fuhrte. Das Ziel, die Produktionskraft 

der Bevolkerung zu erhohen, Schulbildung zu verbreiten und die offentliche Moral 

und Gesundheit zu verbessern, konnte idealerweise nur durch das Prinzip des Pan-

optikums erreicht werden. Die Kontrolle des Volkes durch segmentierende und 

disziplinierende Beobachtung konnte an den Grundformen des alltaglichen Gesell-

schaftslebens ansetzen, ohne auf die - kostenintensive - externe, gewaltsame Aus-

ubung von Macht zuruckgreifen zu mussen. Die effektivste Form der Machtausubung 

^ Vgl. ebd., S. 202. 
^ Vgl. ebd., S. 202-203. 
^ Ebd., S. 206. 
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ist die Schaffung einer Gesellschaft, die in ihrer Gesamtheit von disziplinarischen 

Mechanismen durchzogen ist, eine „Disziplinargeselischaft" also.^^ 

Eine soiche Disziplinierung der gesamten Gesellschaft geschah laut Foucault 

zunehmend im Laufe des 18. Jahrhunderts, beispielsweise durch die Aktivitaten 

kirchlicher Gruppen, Wohifahrtsorganisationen und vor allem durch einen Polizeiap-

parat. Die flachendeckende Verteilung von als soiche nicht zu erkennenden Polizei-

beamten und die Registrierung und Dokumentation der Beobachtungsergebnisse 

ubertrug die in „Anstalten" verschiedener Art bereits existierenden Disziplinierungs-

mechanismen auf die gesamte Gesellschaft. Dafur verwandelten sie sich in einen 

.regard sans visage qui transforme tout le corps social en un champ de perception".̂ ® 

Auf diese Weise wurden Verhaltensweisen, Einstellungen, Aniagen, Verdachtigkeiten 

von Individuen ununterbrochen registriert.^ 

Die Bevolkerung verinnerlichte, ahnlich dem Insassen der Anstalt, diese 

konstante Obenwachung, beispielsweise in Form der „lettres de cachet",die in 

erster Linie von Familienmitgliedern, Nachbarn usw. beantragt wurden. Die Praxis 

der kontrollierenden Beobachtung uberzog damit auch jene gesellschaftlichen 

Raume, die Institutionen normalerweise nicht erreichen, mit einem disziplinarischen 

Netz. 

Die Bedeutung des Blickes In den Naturwissenschaften um 1800 

Die zentrale Stellung, die der Blick - wie beschrieben - in der Literatur, Malerei und 

im Gesellschaftsleben des 19. Jahrhunderts einnimmt, manifestiert sich auch in den 

empirischen Naturwissenschaften, die um 1800 begannen, sich von der romanti-

schen Naturphilosophie zu losen, da sie diese als zu subjektiv und spekulativ emp-

fanden. In Opposition zum mechanistischen Weltbild der Aufklarung hatten die 

Romantiker eine Naturauffassung entwickelt, die von einer ursprunglichen, in der 

Gegenwart nicht mehr vorhandenen Harmonie und Einheit ausgeht. Der Kunst 

komme nun die Aufgabe zu, diese verlorene Einheit auf dem Wege der asthetischen 

und poetischen Kontemplation wiederherzustellen."^^ 

^ Ebd., S. 211. 
^Ebd.. S. 215. 
^Vgl.ebd., S.216. 

„Lettres de cachet" waren Haftbefehle, die ohne Gerichtsverhandlung direkt zur Inhaftierung des in 
dem Brief Genannten fuhrten. 
Vgl. Andrew Gunningliam / Nicholas Jardine (Hg.): Romanticism and the Sciences, Cambridge: 
Cambridge University Press 1990, S. 3. 
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Formuliert wurden diese Auffassungen vor allem in den programmatischen 

Schriften Fried rich Schellings. Aufbauend auf der Erkenntnislehre Kants, macht 

Schelling das sich selbst setzende „lch" zur Grundlage seiner Philosophie/^ Gott ist 

in Schellings Denken das ..absolute Ich". die immanente Ursache alles Seienden, das 

- im Gegensatz zu der Vielzahl der „individuelien Ichs" der Menschen - nicht durch 

die Objekte konditioniert ist. Ziel aller menschlicher Aktivitaten sei es, sich diesem 

verlorenen Gottlichen - und damit sich selbst - wieder anzunahern. Ein Weg zu die-

sem Ziel sei die Betrachtung der Natur, die einzig und allein Produkt des Geistes sei. 

Materie basiert nach Schelling - wie auch der Geist - auf dem Prinzip gegensatz-

licher Krafte, wie Anziehung und AbstoBung. Diese polaren Krafte - Aktivitat / 

Passivitat, Freiheit / Begrenzung - beherrschten die organische wie auch die 

anorganische Natur und konnten nur vom Naturphilosophen wirklich erkannt werden. 

Wahrend der empirische Naturforscher sich nach Schellings Auffassung also 

lediglich mit Symbolen der Wirklichkeit beschaftigt, bleibt dem Naturphilosophen 

vorbehalten, uber den ..absoluten Geist" Zugang zur Wahrheit zu finden. 

Zum Verstandnis der naturphilosophischen Ideen Schellings mag man sich vor 

Augen zu fuhren, von welcher Form der Naturwissenschaft sie sich absetzen. Der 

Philosoph wandte sich gegen die Mathematisierung der Naturphanomene, wie sie 

vor allem in der Mechanik Newtons praktiziert wurde. Die kausal-mechanistische 

Betrachtungsweise der Natur fuhrte in Schellings Augen zu einer Trennung von Geist 

und Natur. Er bestritt zwar nicht den Nutzen der mathematischen Darstellung von 

Phanomenen, stellte jedoch den Erkenntniswert dieser Methode in Frage. Indem 

man die Erscheinungen der Natur abstrakt als mathematische Werte erfasse, konne 

man zwar genaue Vorhersagen uber ihr Auftreten treffen, erklare sie selbst damit 

jedoch noch nicht. Die rein mechanistische Naturbetrachtung besteht fur Schelling 

aus einem System von Fiktionen und absolut gesetzten empirischen Teilergebnissen, 

das den eigentlichen - namlich subjektiven - Blick auf die Naturwirklichkeit 

verstelle."^^ 

Die romantische Naturauffassung wurde ihrerseits im ersten Drittel des 19. 

Jahrhunderts zunehmend in Frage gestellt, verlor jedoch keineswegs ihre Wirksam-

^ Schellings komplexen Anschauungen bilden kein geschlossenes philosophisches System, sondern 
sind vielmehr als eine Ansammlung sich stets wandelnder EntwCirfe und Versuche zu betrachten. 
Sie konnen daher im Rah men dieser Arbeit nur in ihren Grundzugen angerissen werden. In 
folgender Darstellung beziehe ich mich auf: S.R. Morgan: „Schelling and the origins of his Natur-
philosophie", in: Cunningham / Jardine (1990), S. 25-37. 

^ Vgl. Jochen Kirchoff: Schelling, Reinbek: Rowohit 1982, S. 63-70. 
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keit in den Naturwissenschaften. Der Schwerpunkt verschob sich zwar von der philo-

sophischen Reflektion zur empirischen Beobachtung als wissenschaftlicher Methode, 

die Vorstellung einer ursprunglichen Einheit und Harmonie in der Natur und der 

Giaube an die Relevanz subjektiver Wahrnehmung blieben jedoch bestehen. 

In der Geologie war es Abraham Gottlob Werner (1749-1817), Professor an 

der Freiberger Akademie fur Bergbau, der empirisches Arbeiten mit den Ideen der 

Naturphiiosophie verband. Werner war Begrunder des sogenannten „Neptunismus", 

einer wissenschaftlichen Theorie, die postulierte, dass das Ursprungselement der 

Erdentstehung das Wasser sei. Er ging von der Vorstellung eines „Urmeeres" aus, 

das der Entstehungsort aller Gesteine sei. 

Der Einfluss naturphilosophischer Ideen manifestierte sich in der Biologie bei-

spielsweise in der Vorstellung von einem gemeinsamen Bauplan, den alle Lebewe-

sen besaBen. So behauptete Lorenz Oken (1779-1831) im Bereich der Zoologie, 

dass die ursprungliche Struktur des Knochenbaus aller Lebewesen die Wirbelsaule 

sei. Alle anderen Knochen seien lediglich modifizierte Wirbel. Sogar der Schadel von 

Saugetieren ist seiner Meinung nach aus vier solcher Wirbelelemente aufgebaut.'*^ 

Die Koppelung naturphilosophischer Ideen mit dem Prinzip empirischer Natur-

betrachtung, wie sie fur zahlreiche Wissenschaftsdisziplinen zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts charakteristisch war, lasst sich besonders anschaulich an Goethes 

naturwissenschaftlicher Arbeit nachweisen. Bei Schelling fand Goethe die Bestati-

gung seiner These, dass sich der Wandel der Pflanzengestalt nicht einzig und allein 

kausal-mechanisch durch ein „Gesetz der auBeren Umstande" erklaren lasse, 

sondern dass auch ein gottlich-geistiges „Gesetz der inneren Natur" berucksichtigt 

werden musse.^ So ist auch Goethes Suche nach der „Urpflanze" als ein Versuch zu 

verstehen, die beobachteten Fakten der Natur auf einen gemeinsamen Ursprung 

zuruckzufuhren. Seine naturwissenschaftliche Arbeitsweise war zwar stark empirisch 

gepragt, gleichzeitig vertrat er jedoch, wie Schelling, die Uberzeugung, dass es sich 

bei der Natur um einen lebenden, dynamischen Organismus handele und der 

Mensch ein integraler Tell dieser Natur sei.'^ 

Vgl. Stephen F. Mason: Geschichte der Naturwissenschaft, Stuttgart: Verlag fur Geschichte der 
Naturwissenschaften und der Technik 1991, S. 430. 
Fur eine Darstellung der Beziehung zwischen Goethe und Schelling siehe auch Andreas B. 
Wachsmuth: „Goethe und Schelling", in: Albert Schaefer (Hg.); Goethe und seine groBen Zeit-
genossen, Munchen: C.H. Beck 1968, S. 86-114 (hier: S. 101-102). 

^ Vgl. Thomas L. Buckley: Nature, Science, Realism. A Re-examination of Programmatic Realism and 
the works of Adalbert Stifter and Gottfried Keller, New York: Lang 1995, S. 60-61. 
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Goethe wandte sich damit, wie Schelling, vom Empirismus und dem mecha-

nistischen Weltbild der Aufklarung ab, indem er diesen vorwarf, die Phanomene stets 

in Hinsicht auf vorgefasste Theorien zu beobachten und zu interpretieren/^ Dieser 

Vorwurf, wie er sich beispielsweise in Goethes vieldiskutierter Kritik an Newtons 

Theorie des Lichtes auBerte, basierte auf seiner BefOrchtung, dass theoretische 

Konzepte die Wahrnehmung der tatsachlichen Phanomene verdrangten und 

Abstraktionen jene - subjektiven - Erfahrungen ersetzten, die eigentlich beschrieben 

werden sollten.'*® 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass Goethe das wissenschaftliche Experiment 

schlechthin ablehnte, sondern er kritisierte lediglich einen Versuchsaufbau, der einzig 

und allein darauf ausgerichtet sei, eine zuvor aufgestellte Theorie zu beweisen. In 

seinen eigenen Experimenten war Goethe bemuht, die Phanomene in einem groBe-

ren MaB fur sich selbst sprechen zu lassen, indem er dasselbe Experiment in zahl-

reichen Variationen ausfuhrte. Auf diese Weise erhohte er die Anzahl der zu 

beobachtenden Phanomene in Bezug auf eine bestimmte Fragestellung und zeigte 

die Zusammenhange zwischen verschiedenen Versuchsbedingungen und ihren 

Ergebnissen auf/^ 

Eine weitere Eigenheit der Experimente Goethes verweist auf jenen „subjekti-

ven Blick", der laut Jonathan Crary zu Beginn des 19. Jahrhunderts zum Paradigma 

menschlichen Sehvermogens wurde. Indem er zahlreiche visuelle Experimente in 

verdunkelten Raumen oder sogar mit geschlossenen Augen ausfuhrte, bemuhte er 

sich, die rein physiologische Komponente des Sehens zu isolieren und auf diese 

Weise beobachtbar zu machen.®° 

Goethe wandte sich mit diesem Ansatz auch gegen die Unterscheidung 

zwischen „primaren" und „sekundaren" Qualitaten der Phanomene, die in der Natur-

forschung seit Galileo ubiich war. Unter primaren Qualitaten verstand man all das, 

was mathematisch ausgedruckt werden konnte, wie Anzahl, GroBe, Position und 

Ausdehnung. Dem gegenuber wertete man Eigenschaften, wie Farbe, Geschmack, 

Gerausch, die - zu dieser Zeit - nicht messbar waren, als sekundar. Dabei wurden 

allein die primaren Qualitaten als „real" angesehen, da die sekundaren als rein sub-

jektiv abzuwerten seien und somit nicht als Teil der Natur galten. Diese Unterschei-

Vgl. Dennis L Sepper: Goethe, colour and the science of seeing, in: Cunningham /Jardine (1990), 
S. 189-198 (hier: S. 191). 

'"Vgl. ebd., S. 193. 
'"Vgl. ebd., S. 192. 
®°Vgl. Crary (1992), S. 73. 
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dung fOhrte dazu, dass die unmittelbarsten Erfahrungen von der Weit als nicht real 

betrachtet wurden. Man hielt sie fur Phanomene einer Oberflache, hinter der man die 

primaren Qualitaten vermutete. Goethes Beobachtungen hingegen richteten sich 

gerade auf jene nur subjektiv wahrnehmbaren Qualitaten der Phanomene.®^ 

Das wichtigste und unbestechlichste wissenschaftliche Instrument blieb somit 

fur Goethe nach wie vor das menschliche Auge. Sein Misstrauen gegenOber opti-

schen Instrumenten begrundete er damit, dass diese die ursprungliche Einheit von 

Natur und Menschen aufbrachen. Er schreibt: 

Der Mensch an sich selbst, insofern er sich seiner gesunden Sinne bedient, ist der 
groBte und genaueste physikalische Apparat, den es geben kann; und das ist 
eben das groBte Unheil der neuern Physik, daB man die Experimente gleichsam 
vom Menschen abgesondert hat, und bloB in dem, was kunstliche Instrumente 
zeigen, die Natur erkennen, ja was sie leisten kann, dadurch beschranken und 
beweisen will.®^ 

Aus dieser Aussage spricht Goethes Ablehnung des Modells der Camera Obscura, 

die visuelle Phanomene in Abkoppelung vom Korper des Individuums produzierte, 

um sie dann zum Paradigma menschlichen Sehvermogens zu machen. Untersu-

chungen des Sehens konnen laut Goethe eben nicht „vom Menschen abgesondert" 

werden, sondern sind nur unter Berucksichtigung physiologischer Komponenten 

moglich. 

Die Naturbeobachtung bel Alexander von Humboldt 

Die sich zu Beginn des 19, Jahrhunderts herausbildenden empirischen Naturwissen-

schaften knupften an den Empirismus des 17. und 18. Jahrhunderts an, indem sie 

die genaue Beobachtung zum Prinzip wissenschaftlichen Arbeitens erklarten. Sie 

relativierten die AusschlieBlichkeit des Empirismus jedoch, indem sie nicht bei der 

einzelnen Detailbeobachtung stehen blieben, sondern die Phanomene stets in Bezug 

auf das Naturganze deuteten und subjektive Wahrnehmungen dem Bereich des 

„Realen" zuordneten. Diese Auffassung ubernahmen sie von der romantischen 

Naturphilosophie, ohne jedoch wie diese, die philosophische Reflektion als einzigen 

Zugang zur Wahrheit zu definieren. 

Vgl. Henri Bortoft: Goethe's scientific consciousness, Turnbridge Wells: Institute for Cultural 
Research 1986, S. 12. 

^ Johann Wolfgang von Goethe; Gedeniousgabe der Werl<e. Briefe und Gesprache, Bd. 17, 2: 
Natun/vissenschaftliche Schriften, hg. v. Ernst Beuter, Zurich: Artemis 1948, S. 728. 
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Als herausragender Begrunder dieser Richtung der Naturforschung gilt 

Alexander von Humboldt (1769-1859). Im Zentrum seiner wissenschaftlichen 

Methode lag das intensive und umfassende Schauen, d.h. die Aufmerksamkeit 

gegenuber dem Detail verbunden mit dem Erfassen der Totalitat der Erscheinungen. 

Diese beiden Formen der Beobachtung manifestieren sich in zwei unterschiedlichen 

Sichtweisen: einem mikroskopischen und einem panoramatischen Blick. 

Humboldt war nachweislich fasziniert von den Moglichkeiten der Mikrobiologie, 

wie sie unter anderem von seinem Zeitgenossen Christian Gottfried Ehrenberg 

(1795-1876) begrundet worden war. So schreibt er in den Ansichten derNatur 

(1807): 

Zeigt nun schon das unbewaffnete Auge den ganzen Luftkreis belebt, so enthullt 
noch groBere Wunder das bewaffnete Auge. [...] Wohin der Blick des Naturfor-
schers dringt, ist Leben Oder Keim zum Leben verbreitet. [...]. Durch Ehrenbergs 
vortreffliche Arbeit hat sich vor unseren Augen die organische Lebenssphare, 
gleichsam der Horizont des Lebens erweitert. [...] So sind auch die verborgensten 
Raume der Schopfung mit Leben erfullt.^ 

Humboldt teilte nicht Goethes Misstrauen gegenuber wissenschaftlichen Instrumen-

ten. Unter groBem Aufwand fuhrte er auf seiner Mittelamerikareise zahlreiche Instru-

mente mit sich, die ihm zur Vermessung einer Vielzahl von Phanomenen diente: vom 

Stand der Sterne uber den Luftdruck bis zur Blaue des Himmels. Eduard Enders 

Gemalde „Urwaldiaboratorium am Orinoco", das nach Skizzen Humboldts entstand, 

gibt einen Eindruck von der Vielzahl der wissenschaftlichen Instrumente, die Hum-

boldt und sein Reisegefahrte Aime de Bonpland taglich benutzen. Zu sehen sind 

Chronometer, Sextanten, Mikroskope, Barometer, ein Teleskop und vieles mehr. Die 

Distanz, die die Instrumente laut Goethe zwischen Beobachter und Gegenstand 

erzeugen, war Humboldt offensichtlich kein Problem. Die „Bewaffnung" des Auges 

trennt den Menschen nicht von der Natur, sondern erganzt das menschliche Seh-

vermogen und ermoglicht auf diese Weise eine genauere Kenntnis der Welt. 

Humboldt betonte jedoch gleichzeitig, dass der Naturforscher sich nicht auf die 

„sterile[n] Anhaufung isolierter Tatsachen"^'^ beschranken diirfe. Das „Geschaft" der 

Naturforschung sei es, „die Naturbeschaffenheit entlegener Erdstriche miteinander zu 

vergleichen und die Resultate dieser Vergleichung in wenigen Zugen darzustellen."®® 

^ Alexander von Humboldt: Ansichten derNatur, Stuttgart: Reclam 1969, S. 66-69. 
^Ebd. ,S. 110. 

Ebd., S. 17. 

59 



Es ging Humboldt nicht nur darum, Forschungsdaten, die in verschiedenen Ge-

genden der Welt gesammelt wurden, miteinander zu vergleichen, sondem es war 

ihm wichtig, sich vor Ort einen „Totaleindruck einer Gegend"®® zu verschaffen. Immer 

wieder spricht er davon, dass nur derjenige die Phanomene der Natur erkennen und 

erklaren konne, der .die Natur mit einem Blicke zu umfassen und von Lokalphano-

menen zu abstrahieren weiB."^^ So ist fur Humboldt der panoramatische Blick stets 

der langerwartete Hohepunkt auf seinen Exkursionen, uber den er sogar seine sonst 

stets gewissenhaft ausgefuhrten Messungen vergisst. 

Als wir naoh vielen Unduiationen des Bodens auf dem schroffen Gebirgsrucken 
endlich den hochsten Punkt des Alto de Guangamarca erreicht hatten, erheiterte 
sich plotzlich das lang verschleierte Himmelsgewolbe. Ein scharfer Sudwestwind 
verscheuchte den Nebel. Das tiefe Biau der dunnen Bergluft erschien zwischen 
den engen Reihen des hochsten und gefiederten Gewolks. Der ganze westliche 
Abfall der Kordillere bei Ghorillos und Cascas, mit ungeheuren Quarzblocken von 
12 bis 14 FuB Lange bedeckt, die Ebenen von Chala und Molinos bis zu dem 
Meeresufer bei Truxillo lagen, wie in wunderbarer Nahe, vor unseren Augen. Wir 
sahen nun zum ersten Male die Sudsee; wir sahen sie deutlich: dem Litorale nahe 
eine groBe Lichtmasse zuruckstrahlend, ansteigend in ihrer Unermesslichkeit ge-
gen den mehr als geahndeten Horizont. Die Freude, welche meine Gefahrten, 
Bonpland und Carlos Montufar, lebhaft teilten, lieB uns vergessen, das Barometer 
auf dem Alto de Guangamarca zu offnen.®® 

Humboldt beschreibt hier jenes ekstatische Gipfelerlebnis, das die Panoramen fur die 

Massen zu reproduzieren versuchten. Es ist die Uberschreitung des Gesichtskreises, 

und die Illusion, dass das sonst Unerreichbare in „wunderbarer Nahe" liege, das 

dieses Eriebnis ausmacht. 

Das Gefuhl der „Freude", das Humboldt bei dem Anblick der Natur empfindet, 

ist fur ihn kein Storfaktor bei der wissenschaftlichen Betrachtung der Natur, sondern 

vielmehr wesentlicher Teil der Erfahrung. Die subjektive Wahrnehmung der Natur 

steht fur ihn in keinem Widerspruch zu ihrer Vermessung®® und gilt ihm in natur-

philosophischer Tradition als unentbehrlich in der Verarbeitung und Beurteilung der 

gesammelten Daten: 

Ebd., S. 74. 
" Ebd., S. 73. 
=^Ebd..S. 144-145. 
™ So nennt Humboldt seine Messergebnisse und Empfindungen gegenuber der Natur haufig in einem 

Atemzug. Uber den Berg Yeonamari schreibt er belspielsweise: „Ein Berg, der nach meiner trigono-
metrischen Messung sich 8278 FuB uber den l\^eeresspiegel erhebt und dessen Anblick eine der 
herrlichsten Naturszenen der Tropenwelt darbietet". Ebd., S. 38. 
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Auf gleiche Weise wirken Naturschilderungen starker oder schwacher auf uns ein, 
je nachdem sie mit den Bedurfnissen unserer Empfindung mehr oder minder in 
Einkiang stehen. Denn in dem innersten, empfangiichen Sinne spiegelt iebendig 
und wahr sich die physische Welt. Was den Charakter einer Landschaft bezeich-
net: UmriB der Gebirge, die in duftiger Feme den Horizont begrenzen, das Dunkel 
der Tannenwalder, der Waldstrom, weicher tobend zwischen uberhangenden 
Klippen hinsturzt: ailes steht in altem, geheimnisvoilem Verkehr mit dem gemutli-
chen Leben des Menschen.®° 

Die Beobachtung der Naturfuhrt also nur in Verbindung mit dem subjektiven Empfin-

den des Beobaohters zur Einsicht in die „allverbreitete Fuile des Lebens";®^ 

Wie dieser [der Ozean] erfullt die Steppe das Gemut mit dem Gefuhl der Unend-
lichkeit und durch dies Gefulil, wie den sinnlichen Eindrucken des Raumes sich 
entwindend, mit geistigen Anregungen holierer Ordnung 

Alexander von Humboldt stand mit seiner Uberzeugung von der Vernetzung und 

Wechselwirkung aller Lebenserscheinungen zwar noch deutlich unter dem Einfluss 

naturphilosophischer Ideen. Gleichzeitig entfernte er sich jedoch in entscheidender 

Weise von dem wissenschaftlichen Verstandnis der Romantiker, indem er die Beo-

bachtung der Phanomene vor Ort zur Grundlage des Wissens uber die Welt machte. 

Er vertrat damit einerseits einen auf die Aufklarung zuruckgehenden extremen Empi-

rismus, dem es darum ging, moglichst viele Fakten uber die Natur in Erfahrung zu 

bringen. Die Vielzahl der empirischen Einzelbeobachtungen muss laut Humboldt 

jedoch andererseits im Kontext einer organischen Einheit wahrgenommen und 

interpretiert werden. Dies geschieht mit Hilfe eines allumfassenden Blickes, dem 

Humboldt gerade wegen seiner subjektiven, im aufklarerischen Sinne „unwissen-

schaftlichen", Qualitaten eine zentrale Steliung im Erkenntnisprozess zukommen 

lasst. 

Dies zeigt sich unter anderem in seinen Beschreibungen optischer Tauschun-

gen, in denen er stets die physikalische und die psychologische Begrundung des 

Phanomens mitliefert. So erklart er beispielsweise „das Trugbild des wellenschlagen-

den Wasserspiegels" mit dem .Spiel des gebogenen Lichtstrahls"®^ und die wellenfor-

mige Erscheinung von Gegenstanden mit der „optischen Kimmung (mirage)".®'̂  Er 

stellt jedoch auch fest, dass „die Tauschung wohl nur in der Sehnsucht nach Erful-

^ Ebd., S. 33-34. 
Ebd., S. 66. 

^ Ebd., S. 12. 
Ebd., S. 26. 
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lung eines lange gehegten Wunsches" liege.^ In diesem Sinne deutet er auch seine 

eigene Erf ah rung, als er glaubt, vom Gipfel des Vulkans Pichincha das Meer zu 

sehen: 

Die Sehnsucht, nachdem wir nun schon 18 Monate lang ununterbrochen das ein-
engende Innere eines Gebirgslandes durchstrichen hatten, endlich wieder der 
freien Ansicht des Meers uns zu erfreuen, wurde durch die Tauschungen erhoht, 
denen wir so oft ausgesetzt waren.®® 

Die Objektivitat des wissenschaftlichen Blickes und der rationalen Erklarung der 

Phanomene stehen fur Humboldt in keinem Gegensatz zum subjektiven Empfinden 

des Forschers. Fur ihn sind Subjektivitat und Objektivitat zwei Aspekte seiner 

wissenschaftlichen Methode und das eine ist nicht ohne das andere zu denken. 

Darstellbar sind die Schonheiten und Wunder der Natur fur Humboldt in erster 

Linie durch die Malerei. 

Bel allem Reichtum und aller Biegsamkeit unserer vaterlandischen Sprache, ist es 
doch ein schwieriges Unternehmen, mit Worten zu bezeichnen, was eigentlich nur 
der nachahmenden Kunst darzustellen geziemt. Auch ist das Ermudende des Ein-
drucks zu vermeiden, das jede Aufzahlung einzelner Formen unausbleiblich erre-
gen muB.^ 

Mehrfach bezeichnet Humboldt seine Naturbeschreibungen als „Gemalde" und hebt 

damit den visuellen Charakter der Naturerfahrung hervor. Naturwahrheit offenbart 

sich Humboldt nicht in einem sprachlichen Nacheinander, sondern in der umfassen-

den, sich auf einen Blick Obersicht verschaffenden Betrachtung der Natur. 

Noch Jahre spater, in seinem Werk Kosmos (1845), betont Humboldt die Notwen-

digkeit, die Einzelerscheinungen in ihrem Gesamtzusammenhang zu sehen: 

Alles Wahrnehmbare, das ein strenges Studium der Natur nach jeglicher Richtung 
bis zur jetzigen Zeit erforscht hat, bildet das Material, nach welchem die Darstel-
lung zu entwerfen ist; es enthalt in sich das Zeugnis ihrer Wahrheit und Treue. Ein 
beschreibendes Naturgemalde, wie wir es in diesen Prolegomenon aufstellen, soil 
aber nicht bloB dem Einzelnen nachspuren; es bedarf nicht zu seiner Vollstandig-
keit der Aufzahlung aller Lebensgestalten, aller Naturdinge und Naturprozesse. 

Ebd., S. 57. 65 

^ Ebd., S. 142. 
67 Ebd., S. 79. 

Alexander von Humboldt; Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, Stuttgart u.a.: Cotta 
1845, S. 80-81. 
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Hier erscheint ihm die Fulie der Details nicht nur uberwaitigend, sondern geradezu 

bedrohlich: 

Der Tendenz endioser Zersplitterung des Erkannten und Gesammelten widerstre-
bend, soli der ordnende Denker trachten, der Gefahr der empirischen Fulle zu 
entgehen.®® 

Die ,,Gefahr", von der er hier spricht, ist meines Erachtens die Bedrohung des natur-

philosophischen sowie des christlichen Weltbildes, welche die Fulle und Aussage-

kraft der groBen Menge von Forschungsdaten und -ergebnissen nicht mehr in sich 

integrieren konnen. Das „Naturganze" droht zu zersplittern, falls die Fakten nicht 

unter Kontrolle gehalten werden. 

Schon in einem seiner ersten Briefe aus Sudamerika berichtet Humboldt uber die 

Gefahr, von den zahlreichen Eindrucken iiberwaltigt zu werden. Am 16. Juli 1799 

schreibt er an seinen Bruder Wilhelm von Humboldt: 

Wie die Narren laufen wir itzt umher; in den ersten drei Tagen konnen wir nichts 
bestimmen, da man immer einen Gegenstand wegwirft, um einen anderen zu 
ergreifen. Bonpland versichert, dass er von Sinnen kommen werde, wenn die 
Wunder nicht bald aufhoren. Aber schoner noch als diese Wunder im Einzelnen, 
ist der Eindruck, den das Ganze dieser kraftvollen, uppigen und doch dabei so 
leichten, erheiternden, milden Pflanzennatur macht. 

Obwohl Humboldt die Uberwaltigung durch die Natur zu diesem Zeitpunkt offensicht-

lich noch als lustvolle Erfahrung empfindet, deutet sich doch schon hier ihre Proble-

matik an. Die groBe Anzahl der einzelnen Details macht wissenschaftliches Arbeiten 

unmoglich und wird von Bonpland sogar als Bedrohung des Verstandes empfunden. 

Erst die Betrachtung des „Ganzen", der allumfassende Blick, wie er auch in den 

popularen Panoramaausstellungen praktiziert wurde, bringt die Einzelbeobachtung 

unter Kontrolle und ermoglicht dem Geist, sie gebuhrend zu verarbeiten. 

Es stellt sich an diesem Punkt die Frage, inwiefern Humboldts Blick auf die 

Natur sich tatsachlich im Foucaultschen Sinn als „normalisierend" beschreiben lasst, 

Eine genaue Untersuchung der Ubertragung von Humboldts Forschungsergebnissen 

auf die Lebenswelt und ihre Subjekte, in der laut Joseph Rouse das Machtpotential 

der Naturwissenschaften liegt, kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht ge-

^Ebd. 
^ Alexander von Humboldt an Wilhelm von Humboldt (16. Juli 1799), in: Ulrike Moheit (Hg.); 

Alexander von Humboldt. Briefe ausAmerika 1799-1804, Berlin: Akademie Verlag 1993, S. 42. 
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leistet werden. Was die Lekture der Ansichten der Natur\edoch deutlich macht, ist, 

dass der panoramatische Blick des Forschers zumindest zu einem subjektiven 

Gefiihl der Kontroile beitragt. Es scheint mir, als werde das Bewusstsein, dass im 

sozialen Bereich [\4achtausubung eng mit einer allumfassenden Uberwachungspraxis 

einher geht, auf die Beobachtung der Natur ubertragen. Das alleinige Betrachten der 

Natur verandert deren Gestalt zwar nicht, wie es laut Foucault bei der Beobachtung 

von Individuen durchaus der Fall ist. In einem Zeitalter, in dem subjektiven Phano-

menen „Ob]ektivitat" und „Wahrheit" zugesprochen wird, reicht jedoch bereits das 

Gefuhl der Kontroile aus, urn der Oberforderung und Bedrohung, die von der Fiille 

neuer wissenschaftlicher Funde ausgeht, effektiv zu begegnen. Der panoramatische 

Blick auf die Natur besitzt - im Foucaultschen Sinne - panoptisches Potential, indem 

er deren Verstehen und Beherrschen vortauscht. 

Die Popularislerung naturwlssenschaftlichen Wissens um 1800 

Die Verbreitung der zunehmenden Menge naturkundlicher Erkenntnisse, die der 

panoramatische Blick unter Kontrolle bringen sollte, erfolgte zu Beginn des 19. Jahr-

hunderts nicht so sehr durch das staatliche Bildungssystem, als vielmehr durch 

populanA/issenschaftliche Vortrage und Publikationen. Dies hatte seine Ursache 

darin, dass der Aufstieg der empirischen Naturwissenschaften in die Zeit der preuBi-

schen Bildungsreformen fiel/^ Das neuhumanistische Bildungsideal, wie es Alexan-

der von Humboldts Bruder Wilhelm vertrat, stand dem Nutzlichkeitsprinzip im Schul-

und Universitatsunterricht abweisend gegenuber. Bildung diente den Neuhumanisten 

nicht der Vermittlung anwendbaren Wissens, sondern der zweckfreien Personlich-

keitsentfaltung. Erreicht werden sollte diese vor allem durch das Studium der Antike, 

die Humboldt als das Ideal umfassender Menschenbildung gait und nicht durch die 

Vermittlung naturkundlicher Kenntnisse. Obwohl die humanistischen Bildungsprinzi-

pien ohnehin nur begrenzt in den Schulen zur Anwendung kamen, blieben die breite-

ren Bevolkerungsschichten durch die Schulreformen auf den Besuch von allgemein-

verstandlichen Vortragen und die Lekture einschlagiger Zeitschriften angewiesen, um 

ihren Wissenshunger uber naturkundliche Entdeckungen zu befriedigen. 

So interessierte sich auch Alexander von Humboldt - im Gegensatz zu seinem 

Bruder- nach seinen Forschungsreisen zunehmend fur die Idee der naturwissen-

Siehe auch: Walter Scholer: Geschichte des naturwissenschaftlichen Unterrichts im 17. bis 19. 
Jahrhundert, Berlin: de Gruyter 1970, S. 72-132. 
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schaftlichen Volksbildung/^ Veranlasst durch den groBen Erfolg seiner Vorlesung 

uber „Physische Erdbeschreibung" im Wintersemester 1827/28 an der Berliner Uni-

versitat, entschloss sich Humboldt, den gleichen Stoff in allgemeinverstandlicher 

Form in einer offentlich zuganglichen Vortragsreihe zu prasentieren/^ Zu den Veran-

staltungen stromten Menschen aus alien Bevolkerungsschichten. Aber auch Hum-

boldts Reisebeschreibungen trafen beim nicht gelehrten Lesepublikum, oft in ver-

kurzter und Oberarbeiteter Form, auf groBes Interesse. Aus seinen offentlichen 

Vortragen entstand schlieBlich Humboldts Projekt, ein wissenschaftliches Werk in 

allgemeinverstandlicher Form zu schreiben. Als 1845 der Kosmos erschien, uber-

stieg die Nachfrage alle Enwartungen. Angeblich war Humboldts Kosmos Mitte des 

19. Jahrhunderts das meistgelesene Buch nach der Bibel/^ ein weiterer Hinweis auf 

die Entsakularisierung der Naturbetrachtung. Die religiose Welterklarung bekam im 

Bewusstsein der Menschen offensichtlich Konkurrenz durch wissenschaftliche Erkla-

rungsversuche. 

Das populare Interesse an naturkundlichen Darstellungen muss vor dem 

Hintergrund der rasanten Entwicklung des Buch- und Zeitschriftenwesens im 19. 

Jahrhundert verstanden werden. Zunehmende Alphabetisierung und der Aufstieg des 

Burgertums fuhrten zu einem wahren „Lesehunger". Die Zulassung Burgerlicher zu 

Offiziersstellen und die Aufhebung des Zunftzwangs steigerten die soziale Mobilitat 

und weckten ein wachsendes Bedijrfnis nach Information und Bildung.^® So stieg die 

Buchproduktion nach einem durch die Napoleonischen Kriege bedingten Tief rasch 

an. Gegen Ende der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts erschienen pro Jahr 700 Titel 

Zum folgenden vgl. Susanne Pach; ..Alexander von Humboldt als Wegbereiter natunwissen-
schaftlicher Volksbildung", in: Verdffentlichungen des Forschungsinstitutes des Deutschen 
Museums fur die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, Reihe A, Nr. 225, Munchen 
1980, S. 494-503. 

^ Goethe auBerte sich anerkennend uber Alexander von Humboldts Fahlgkeit, in allgemein-
verstandlicher Form uber etwas zu sprechen, ..was nur chemisch, physisch und physiologisch 
interessant sein kann" und „eine ganz Lebensepoche interessant auszufullen" (Zitiert In: Andreas B. 
Wachsmuth: ..Goethe und die Bruder Humboldt", in: Schaefer (1968). S. 53-85 (hier: S. 74-75)). Des 
weiteren zeigte sich Goethes Bewunderung fur Humboldts Talent in seinem Roman Die Wahl-
verwandtschaften. Hier lasst er Ottilie in ihr Tagebuch schreiben: ..Nur der Naturforscher ist 
verehrungswerth, der uns das Fremdeste. Seltsamste, mit seiner Localitat. mit aller Nachbarschaft, 
jedes Mai in dem eigensten Elemente zu schildern und darzusteilen welB. Wie gern mochte ich nur 
einmal Humboldten erzahlen horen" (Johann Wolfgang von Goethe: ..Die Wahlverwandtschaften". 
in: Johann Wolfgang von Goethe: Geder\kausgabe der Werke, Briefe und Gesprache, Bd. 9, hg. v. 
Ernst Butler. Zurich/Stuttgart: Artemis 1962, S. 196). 
Vgl. Pach (1980), S. 497. 
Vgl. Alberto Martino: „Publikumsschichten und Leihbibliotheken", in: Horst Albert Glaser (Hg.): 
Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte. Vormarz: Biedermeier-Junges Deutschland-
Demokraten:1815-1848. Bd. 6, Reinbek: Rowohit 1980, S. 32-43 (hier: S. 33). 
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mehr als im jeweiligen Vorjahr/® Die Erfindung der Schneilpresse sowie die Einrich-

tung von Lesezirkein und Leihbibliotheken machten Literatur und popularwissen-

schaftliche Werke auch unteren Bevdikerungsschichten zuganglich. 

Die Verbreitung von naturwissenschaftlichem Wissen erfolgte durch unter-

schiedliche Medien. Wichtig war sicherlich das Ersciieinen des ,,Conversations -

Lexikon", das bald in keinem burgeriichen Haushait mehr fehlte/^ Eine weitere ent-

scheidende Rolle spielten die belletristischen Journaie. Die Mannigfaltigkeit der be-

handelten Themen und die Allgemeinverstandlichkeit ihrer Darstellung sorgten fur die 

weite Verbreitung von Magazinen wie der Zeitung fur die elegante Welt (1801-1859) 

Oder dem Morgenblatt fur gebildete Stande (1806-1849). Die preiswertere Variante 

dieser Zeitschriften waren die Pfennig- und Hellermagazine. Diese Vorlaufer der 

Massenzeitschriften richteten sich an das kleine und mittlere Burgertum in den 

groBen Stadten. Publikationen, wie das wochentlich erscheinende Pfennig-Magazin 

der Gesellschaft zur Verbreitung gemeinnutziger Kenntnisse (1833-1842) vermittel-

ten Realienwissen in kurzen, leicht verstandlichen und reich illustrierten Texten/^ 

Eine kleine Auswahl der naturwissenschaftlichen Artikel in den Ausgaben des 

Pfennigmagazin aus den Jahren 1833/34 gewahrt einen Einblick in die Art des ver-

mittelten Wissens. Die Artikel beschaftigen sich beispielsweise mit „Begriff, Haupt-

grundlage und Bestrebungen der Chemie (Fur nicht gelehrte Leser)", „Cuvier, Natur-

forscher", dem „Mineralreich" und den „Durch das VergroBerungsglas entdeckte[n] 

Naturmerkwurdigkeiten". 

Die Popularisierung naturkundlichen Wissens machte quasi-wissenschaftliche 

Kenntnisse nicht nur den unteren Gesellschaftsschichten, sondern auch zahlreichen 

Frauen zuganglich. Auch zu Humboldts Publikum gehorten viele Frauen, die Inte-

resse an den neuen Ergebnissen der Naturkunde zeigten.̂ ® Einen weiteren Hinweis 

auf die Selbstverstandlichkeit, mit der Frauen nun an solchen offentlichen wissen-

schaftlichen Veranstaltungen teilnahmen, gibt uns der Autor eines Artikels im 

Morgenblatt aus dem Jahr 1830. Er unterstreicht die allgemein anerkannte Gultigkeit 

einer geologischen Theorie damit, dass sie „izt ein Glaubensartikel jedes gebildeten 

Vgl. Karl-Heinz Fallbacher: Taschenbucher im 19. Jahrhundert. Marbacher Magazin 62/1992 fur die 
Ausstellung im Schiiler-Nationalmuseum Marbach zwischen November 1992 und Februar 1993, 
Deutsche Schiller-Gesellschaft: Marbach am Neckar 1992, S. 3. 

^ Die weite Verbreitung des 1808 bis 1855 bei Brockhaus erschienenen „Conversations-Lexikon" lasst 
sich aus der enormen Auflagenzahl abiesen. Von der ersten bis zur zehnten Auflage waren etwa 
300 000 Exemplare verbreitet worden. Vgl. Fallbacher (1992), S. 10-11. 

™ Vgl. Sibylle Obenhaus; „Buchmarkt, Veriagswesen und Zeitschriften", in: Glaser (1980), S. 44-62 
(hier; S. 58). 
Vgl. Pach (1980), S. 496. 

66 



Frauenzimmers, das einen Kurs in der aligemeinen Naturgeschichte gemacht hat" 

sei.®° Anstatt nur mit dem Katechismus („Glaubensartikel") beschaftigten Frauen sich 

jetzt also anscheinend auch mit Theorien der Erdgeschichte. 

Das Prinzip der „Anschauung" In der Reformpadagoglk 

Wenn auch die Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Forschungen zu Beginn des 

19. Jahrhunderts nicht direkt in der Schul- und Universitatsbildung zur Wirkung 

kamen, so lasst sich doch der Einfluss der empirischen Naturwissenschaften in dem 

Konzept einer „Sinneserziehung",®\ vor allem der Scharfung des Gesichtssinns, in 

reformpadagogischen Ansatzen der Zeit verfolgen. Wegbereiter dieser Ideen in 

Deutschiand war der noch in aufkiarerischer Tradition stehende Johann Heinrich 

Pestaiozzi (1746-1827). In Nachfolge Rousseaus stellte erdas Prinzip der,,Anschau-

ung" ins Zentrum seiner neuartigen Erziehungs- und Unterrichtsmethode. Er betonte, 

dass sie „das absolute Fundament aller Erkenntnis sey, mit anderen Worten, dass 

jede Erkenntnis von der Anschauung ausgehen und auf sie mussen [I] zuruckgefuhrt 

werden konnen". Das Kind durfe allerdings nicht „den Wirrwarr einer Anschauung" 

ausgesetzt werden, sondern die Phanomene mussten ihm in bereits geordneter 

Form vorgefuhrt werden.®^ Auch Pestaiozzi sieht also, wie Alexander von Humboldt, 

von der „empirischen Fulle" eine Gefahr ausgehen. 

Die Auswirkungen der neuen „Methode" Pestalozzis lassen sich bis in den 

Umkreis Annette von Droste-Hulshoffs verfolgen. Der reformpadagogischen Ideen 

zugewandte Geistliche Bernhard Overberg war haufiger Gast auf Schloss Hulshoff 

und hatte Einfluss auf Therese von Droste-Hulshoffs Erziehungsmethoden.®^ Over-

berg legte in Glaubensfragen sowie in anderen Unterrichtsbereichen Wert darauf, 

dass die Kinder nicht nur vorgefertigtes Wissen nachplapperten, sondern Dinge nur 

aus eigener Uberzeugung und Anschauung anerkannten. Lehrer und Eltern sollten 

das Kind „dahin bringen, dass es etwas nicht nur fur wahr halt, sondern auch den 

Grund recht bemerkt und einsieht warum es wahr ist".^ 

Schon in seiner Anweisung zum zweckmaBigen Schulunterricht aus dem Jahr 

1793 legt Overberg groBen Wert auf Anschaulichkeit in der Vermittlung von Wissen: 

„Geologische Neuerungen. Das Alter der Berge" (ohne Autor), in: Morgenblatt fur gebildete Stande, 
Nr.75,29. Marz1830. 
Jutte (2000), S. 174 

^ Zitiert in: Max Liedtke: Pestaiozzi, Reinbek: Rowolilt 1968, S. 126. 
^ Siehe auch; Beuys (1999), S. 35-38. 
^ Zitiert in; Beuys (1999), S. 36. 
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Richtet Euren Unterricht auf eine die Kinder unterhaltende und ergotzende Weise 
ein. Unterhaltend und ergotzend wird euer Unterricht sein [...] wenn Ihr auch die 
Augen Eurer Schuler mit dem, wo von Ihr sie unterrichtet zu beschaftigen sucht. 
Zeigt ihnen daher die Sachen selbst vor, wenn dies geschehen kann, oder gebt 
ihnen Zeichnungen davon, wenn Ihr sie habt, oder malt es auf die schwarze Tafel 
hin 

Wie in der zeitgenossischen empirischen Naturwissenschaft ist auch fur Overberg die 

„aufmerksame Beobachtung" Quelle wahren Wissens: 

Will man den dunklen Begriff von einem Dinge klarmachen, so muB man die eige-
nen Merkmale des Dinges kennenlernen. Diese lernt man durch aufmerksame 
Beobachtung, Vergleichung, Nachdenken und Belehrung kennen.®® 

Nur durch intensives Horen und Sehen kann laut Overberg dem Kind die Welt 

begreiflich werden: 

Bringet die Gegenstande der auBeren Sinne Euren Schulern so gut vor die Sinne, 
als Ihr konnet. Dies kann auf dreierlei Weise geschehen: Durch Empfinden, z.B. 
Sehen- und Horenlassen, was Eure Schuler wirklich empfinden konnen. [...] 2. 
Durch Abbildungen [...]. 3. Durch eine recht deutliche Beschreibung.®^ 

Obwohl es Ideen der Aufklarung waren, die mit zeitlicher Verzogerung in Erziehungs-

und Bildungskonzepte einflossen, verstanden die Reformpadagogen ihre Forderung 

nach Anschaulichkeit nicht als Reduzierung auf bloBes Vernunftdenken. So waren 

fur Pestalozzi auch Subjektivitat, Gefuhl und asthetischer Sinn - immer basierend auf 

„innerer Anschauung" - Grundlagen der sittlichen Bildung des Kindes. In seiner 

Denkschrift an die Pariser Freunde uber Wesen und Zweck der Methode schreibt er: 

Die Gefuhle, aus denen die ersten sinnlichen Keime der Sittlichkeit unseres 
Geschlechts entspringen, sind die wesentlichen Fundamente unserer inneren 
Anschauung, und darum ist die Elementarbildung zur Liebe, zum Dank und zum 
Zutrauen Elementarbildung zur inneren Anschauung. [Zu diesen] sinnlichen 
Fundamenten der Sittlichkeit [gehoren auch] die Gefuhle fur Ordnung, fur 
Harmonie, fur Schonheit und Ruhe [...1.®® 

Bern hard Overberg: Anweisung zum zweckmaBigen Schulunterricht fur die Schullehrer im Fursten-
tum Munster, Paderborn; Schoningh 1957 (Nachdruck von 1793), S. 108. 

®®Ebd., S. 110 
^Ebd., S. 114. 
®®Zitiert in; Liedtke (1989), S. 131. 
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Overberg forderte den Lehrer dazu auf, die Gefuhle und Gemutsiagen seiner Schuler 

zum Gegenstand des Unterrichts zu machen. In dem Kapitel „Der Gemutszustand 

Eurer SchOler, ihr eigenes Tun und Lassen, die BeweggrOnde ihrer Handlungen samt 

deren Folgen" rat er: 

Fraget Eure SchOler bei Gelegenheit, wie ihnen nun zumute ist, ob sie es auch 
wohl bemerkt haben, woher es komme, daB sie nun z.B. froh, nun traurig, unruhig 
sind. Saget ihnen dabei, dass es besonders gut sei, wenn man darauf achtgibt, 
wie es einem zumute ist, und woher es kommt, dass man z.B. froh, traurig, unru-
hig ist, - weil man dadurch besser lernt, wie man oft froh werde und sich vor Trau-
rigkeit und Unruhe bewahren kann. Auch kann man es dann einem anderen recht 
sagen, wie einem zumute ist; und dies ist notig, wenn man in Stucken, die unser 
Inneres betreffen, von jemand Trost oder guten Rat erhalten will.®® 

Gegenstand der Anschauung sind also nicht nur die Dinge, sondern auch die Ge-

fOhle. Damit gesteht die neue Padagogik, wie die Naturwissenschaft Humboldtscher 

Pragung, der Subjektivitat des Individuums eine zentrale Stellung im Wahrneh-

mungs- und Erkenntnisprozess zu. 

Fur eine Analyse des Werks Annette von Droste-HOIshoffs mussen die hier 

dargestellten Zusammenhange um die Fragestellung des Geschlechts erweitert 

werden. Die folgenden Oberlegungen zum Thema weiblicher Bildungsaneignung zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts sollen dabei helfen zu verstehen, welche Relevanz die 

Verbindung von Blick, Wissen und MachtausObung fur Frauen der Mittel- und Ober-

schicht um 1800 besaB. 

Helmllches Schauen und Lauschen als Prinzip welbllcher Bildungsaneignung 

Betrachten wir die Biographien jener Frauen, die im 19. Jahrhundert einen uber-

durchschnittlichen Grad an Bildung eriangten, so wird deutlioh, dass die meisten sich 

ihr Wissen nicht in der Schule aneigneten, sondern zu Hause. Einige wenige kamen 

durch aufgeklarte Vater in den Genuss, selbst intensiven Unterricht zu erhalten. Hau-

figer geschah es jedoch, dass sie am Unterricht ihrer BrOder teilnehmen durften. 

Zwar legte man nun mehr Wert darauf, auch Tochtern eine gewisse Bildungsgrund-

lage zu vermittein, allerdings sollte dies keine groBen zusatzlichen Kosten verursa-

chen. So war die Teilnahme der Madchen am Hausunterricht der Bruder die kosten-

gunstigste Moglichkeit, die Madchen mit jener Bildungsgrundlage auszustatten, von 

der man annahm, dass sie ihre Heiratschancen verbesserte. 

^ Overberg (1793), S. 104. 
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Der finanzielle Aufwand eines Hauslehrers war auch im Hause Droste-

Hulshoff ein wesentlicher Grund dafur, dass die Kinder zusammen unterrichtet 

wurden. Annette von Droste-Hulshoffs Mutter Therese berichtet im Jahr 1803 -

Annette ist 6 Jahre alt - in einem Familienbrief uber ihre Plane, fur die Sohne einen 

Haushofmeister einzustellen. AbschlieBend bemerkt sie in Bezug auf ihre Tochter: 

„ist der Hofmeister einmahl da, so mus alies dran".®° 

Es lasst sich annehmen, dass diese Position der lediglich gedulteten Zu-

schauerin, ihre Spuren in der Erfahrung weiblicher Bildungsaneignung hinterlassen 

hat. Wenn der Unterricht der Bruder im Mittelpunkt stand, mussten die Schwestern 

sich zu guten Zuhorerinnen und Beobachterinnen entwickein, um vom Lehrstoff zu 

profitieren. 

Dieses heimliche Lauschen und Schauen findet sich auch bei den Anfangen 

der Universitatsausbildung fur Frauen wieder. So horte Gottscheds Ehefrau den 

Vorlesungen ihres Mannes durch die halbgeoffnete Tur des Vorlesungssaals zu, um 

nicht von den Studenten gesehen zu werden.®^ Auch an Vortragen, die vor den im 

19. Jahrhundert entstehenden wissenschaftlichen Gesellschaften gehalten wurden, 

durften Frauen nur unsichtbar fur die mannlichen Zuhorer in gesonderten Galerien 

Oder in abgetrennten Logen teilnehmen.®^ 

Ein typischer Lebenslauf, der die Umstande, unter denen Frauen sich Bildung 

aneigneten, illustriert, ist beispielsweise der Werdegang der 1770 geborenen 

Dorothea Schlozer. Ihr Vater war ein Vertreter des fruhaufklarerischen Rationalismus 

und benutzte seine Tochter als Vorzeigeobjekt gegenuber Kollegen, um zu demonst-

rieren, dass auch Frauen wissenschaftlich denken konnten. Sie erhielt schon seit 

ihrer fruhesten Kindheit Unterricht in Sprachen und Naturwissenschaften und war die 

erste Deutsche, die aufgrund einer Prufung promoviert wurde. In der Prufung stellte 

man ihr Fragen aus den Bereichen Kunstgeschichte, Latein, Munzkunde, Optik, 

Mathematik und Mineralogie. An der Verleihung ihrer Doktorwiirde im Jahre 1787 

durfte sie als Frau jedoch nicht teilnehmen. Lediglich durch eine zerbrochene Fens-

terscheibe gelang es ihr, die Zeremonie - heimlich und unsichtbar fur die geladenen 

Gaste - zu beobachten. In den folgenden Jahren arbeitete sie als Assistentin ihres 

Zitiert in: Walter Godden: Tag fur Tag im Leben der Annette von Droste-Hulshoff, Paderborn: 
Schoningh 1996, S. 14. 
Vgl. Becker-Cantarino (1989), S. 264. 

^ Vgl. Margaret Alio: Hypatia's Heritage. A IHistory of Women in Science from Antiquity to the Late 
Nineteenth Century, London: The Women's Press 1986, S. 180. 
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Vaters. Als sie mit 20 Jahren heiratete fand ihre wissenschaftliche Laufbahn 

alierdings ein abruptes Ende.^ 

Das Prinzip dieser passiven Wissensaneignung, des Sehens, ohne gesehen 

zu werden, des Horens ohne mitreden zu konnen, lasst sich auch in den anderen 

Bildungsmogiichkeiten fur Frauen wiederfinden. Eine weitere wichtige Rolle spieite 

das Lernen von mannlichen Venwandten und Bekannten. Die Gesprache manniicher 

Besucher waren beispielsweise fur Annette von Droste-Hulshoff eine wichtige Infor-

mationsquelle. Sie weigerte sich alierdings, lediglich die passive Zuhorerin zu sein. 

Droste verbrachte langere Zeit bei ihren Verwandten auf dem Gut Bokerhof 

der Familie Haxthausen. Der sogenannte „Haxthausen-Kreis" gewann in der Litera-

turgeschichte bescheidene Bedeutung durch seine Verbindung zur deutschen 

Romantik. Drostes Onkel standen in Verbindung mit Clemens Brentano und pflegten 

eine enge Freundschaft mit den Brudern Grimm, die einen Toil der von ihnen verof-

fentlichten Marchen der Sammeltatigkeit der Geschwister Haxthausen sowie der 

Schwester der Dichterin, Jenny, verdankten. In diesem Kreis wurde leidenschaftlich 

uber Literatur, Politik und Religion diskutiert und aus zeitgenossischen Dokumenten 

geht hervor, dass Droste gerne mitdiskutierte.^ Dieser VerstoB gegen das Gebot des 

unsichtbaren Zuhorens hatte fur sie Folgen. Entsprach das Benehmen der Nichte 

aus Hulshoff nicht den Enwartungen der Manner, oder fiel sie den Besuchern gar 

unangenehm auf, folgten empfindiiche Sanktionen. Viele Jahre spater vertraute sie 

ihrer Freundin Elise Rudiger an: 

[...] ich habe Ihnen ja schon fruher erzahit, wie wir samtliche Cousinen Haxthausi-
scher Branche durch die bittere Noth gezwungen wurden, uns um den Beyfall der 
Lowen zu bemuhen, die die Oncles von Zeit zu Zeit mitbrachten, um ihr Urtheil 
danach zu regulieren, wo wir dann nachher einen Himmel oder eine Nolle im 
Hause hatten, nachdem diese uns hoch oder niedrig gestellt. - Glauben Sie mir, 

93 Vgl. Renate Strohmeier: Lexikon der Naturwissenschaftlerinnen und naturkundigen Frauen 
Europas, Frankfurt: Harri Deutsch 1998, S. 249. 

^ Der Hamburger Kaufmannssohn Friedrich Beneke, der Droste 1820 wahrend eines Besuches in 
Bokendorf kennen lernte schreibt in seinem Tagebuch uber die Dichterin (die er irrtumlicherweise 
„Minette" nennt): „Dieses wunderbare, hoclist interessante MSdchen ist ganz eigener Art. Was ich 
<uber Werner von Haxthausen> von ihr wusste, ehe ich kam, war folgendes: M<inette> ist uberaus 
gescheut, talentvoll, vol! hoher Eigenschaften und dabei doch gutmuthig;... ist eigensinnig und 
gebieterisch, fast mannlich, hat mehr Verstand wie Gemut, ist durchbohrend <?> witzig usw.: sie ist 
itzt, 18 Jahr, Autorin und arbeitet an einer Oper. Werner von H<axthausen> ist der einzige, den sie 
furchtet, weil er bei jeder Geiegenheit sie demutigt". Zitiert in: Godden (1996), S. 68-70. Auch bei 
anderen Verwandten failt Droste durch ihre Diskutierfreudigkeit unangenehm auf. Am 25. April 1826 
entschuldigt sie sich nach ihrer Riickkehr aus Koin bei ihrer Tante Betty von Haxthausen: „Liebe 
Tante [...] ich bitte, mach' doch, dass mir der Onkel auch nicht mehr bose, - ich habe ihm so oft, 
auch in andern Dingen widersprochen, was ich auch weit besser nicht gethan hatte [...]." (HKA VIII, 
1,S. 83). 
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wir waren arme Thiere, die urns liebe Leben kampften, und namentlich Wilhelm 
Grimm hat mir durch sein Misfailen jahreiang den bittersten Hohn und jede Art von 
Zurucksetzung bereitet, so daB ich mir tausendmal den Tod gewunscht habe. -
Ich war damals sehr jung, sehr trotzig und sehr unglucklich, und that was ich 
konnte um mich durchzuschlagen.®^ 

Was Wilhelm Grimm an der Droste missfiel, erfahren wir aus einem Brief an seinen 

Bruder Jacob aus dem Jahr 1813, in dem er einen seiner zahlreichen Besuche in 

Bokendorf beschreibt: 

Die Fraulein aus dem Munsterland wuBten am meisten, besonders die jungste 
[Annette von Droste-Hulshoff]. Es ist schade, daB sie etwas Vordringliches und 
Unangenehmes in ihrem Wesen hat. Es ist nicht gut mit ihr fertigwerden. Sie ist 
mit sieben Monat auf die Welt kommen und hat so durchaus etwas Fruhreifes bei 
vielen Aniagen. Sie wollte standig brillieren und kam von einem ins andere 

Was Grimm als „vordringlich" und „fruhreif" empfand, war Drostes Weigerung, nur 

stumme Zuhorerin zu bleiben und naive Kindlichkeit an den Tag zu legen. An 

Annettes Schwester Jenny hebt Grimm hingegen positiv hervor, wie „sanft und still" 

sie sich verhalte.®^ 

Eine weitere Gelegenheit fijr eine wissbegierige Frau dieser Zeit, zu Bildung 

zu gelangen, war es, sich das Wissen selbst anzulesen. Dass dies die wohl am wei-

testen verbreitete Moglichkeit der Wissensaneignung war, lag sicherlich auch daran, 

dass hier die Vorschriften des Nichtgehortwerdens und Nichtgesehenwerdens am 

einfachsten einzuhalten waren. Die Bucher kamen zumeist aus der Bibliothek des 

Vaters oder spater aus den im 19. Jahrhundert zahlreich werdenden Leihbibliothe-

ken. Doch auch die autodidaktische Form der Bildung unterlag bei Madchen der 

Kontrolle und Einschrankung.®® 

Als Beispiel lasst sich die englische Naturwissenschaftlerin Mary Somerville 

(1780-1872) anfuhren. Als ihr in ihrer Jugend die Mathematikratsel der Frauenzeit-

schriften zu einfach wurden, lieh ihr der Hauslehrer ihres Bruders mathematische 

Lehrbucher. Der Vater befurchtete daraufhin: „We shall have Mary in a strait jacket 

one of these days". Um zu verhindern, dass die Tochter vor lauter Wissen den 

^HKA X, 1, S. 128-129. 
96 

^Ebd. 
Zitiert in: Gabriele Seitz: Die Bruder Grimm. Leben-Werl<-Zeit, MClnchen: Winkler 1984, S. 73. 

Die anerkannte Autoritat in Fragen der Madchenerziehung Joachim Heinrich Campe warnte vor 
„ubertriebenem und unzwecknnaBigem" Lesen. Vgi. Joachim Heinrich Campe: „Vaterlicher Rath fur 
meine Tochter", in: Ruth Blackwell (Hg.): Quellen und Schriften zur Geschichte der Frauen-
bewegung. Bd. 3, Lage: BE AS 1997, S. 60ff. 
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Verstand verliere, nahmen die Eltern ihr die Kerzen weg, damit sie nachts nicht 

heimiich lesen konnte. Mary lernte die BOcher jedoch auswendig und loste die Auf-

gaben im Kopf.®® 

Auch Drostes Mutter machte sich Sorgen urn die psychische Gesundheit ihrer 

Tochter. Im bereits erwahnten Familienbrief, in dem sie sich Gedanken uber den 

Unterricht ihrer Kinder macht, auBert sie die Befurchtung: „und wenn annette die 

ohnehin den Kopf immer voll hat, mehr angegriffen wird, so schnappt sie uber"/°° 

Aus diesem Grund unterlag die Lekture der jungen Droste einer strengen Kontrolle. 

Autoren wie Schiller schienen der Mutter beispielsweise ungeeignet und wurden 

verboten. 

Im folgenden soil untersucht werden, warum urn 1800 trotz der immer noch 

restriktiven Bildungsmoglichkeiten fur Madchen es dennoch zahlreichen Frauen ge-

lang, vor allem auf dem Gebiet der Naturwissenschaften einen Grad an Bildung zu 

eriangen, der wissenschaftlichen Anspruchen genugen konnte. 

Zu einer ersten Offnung der Naturwissenschaften fur Frauen kam es bereits im 

Zuge der wissenschaftlichen Revolution um 1600. Verschiedene Aspekte der Vorge-

hensweise der empiristischen Naturwissenschaft in der Aufklarung waren mit der 

traditionellen Konstruktion von Weiblichkeit vereinbar und ermoglichten es Frauen 

offenbar, wissenschaftlich zu arbeiten. Ein wesentlicher Bestandteil der wissen-

schaftlichen Betatigung bestand in der genauen Betrachtung und Klassifizierung von 

Pflanzen und Insekten. Da diese Tatigkeit in vollstandiger Zuruckgezogenheit ausge-

ubt werden konnte, war sie auch Frauen in der ihnen zugewiesenen hauslichen 

Sphare zuganglich. Viele wissenschaftlich interessierte Frauen saBen zu Hause und 

zeichneten sowie klassifizierten Fundstucke, die sie selbst gesammelt hatten Oder 

die ihnen Naturforscher zusandten.^°^ 

So hatte beispielsweise Sybilla Merian (1647-1717) von ihrem Stiefvater das 

Malen von Pflanzen, Blumen, Insekten und Vogein sowie das Kupferstechen eriernt. 

Sie beschaftigte sich aber auch theoretisch mit Botanik und Insektenkunde, weshalb 

ihre Zeichnungen nicht nur kunstlerischen, sondern auch wissenschaftlichen Wert 

hatten. Im Alter von 53 Jahren, nachdem sie sich von ihrem Ehemann getrennt hatte, 

unternahm sie eine Forschungsreise nach Surinam, wo sie zwei Jahre lange Pflan-

zen und Tiere sammelte und studierte. 

™Vgl. Alio (1986), S.I83. 
GOdden (1996), S. 14. 
Vgl. Alio (1986), S. 108. 
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Besonders die Botanik erschien Naturforschern und -forscherinnen bis ins 19. 

Jahrhundert eine angemessene wissenschaftliche Beschaftigung fur Frauen. So 

schrieb die englische Chemikerin Jane Marcet 1840 in ihren ,,Conversations on 

Botany": 

What Miss Edgewortli^°^ has said of Chemistry may with equal truth be applied to 
Botany, and may serve to recommend the study of it, as a branch of general 
education: - ,lt is not a science of parade, it affords occupation and infinite variety, 
it demands no bodily strength, it can be pursued in retirement; - there is no danger 
of its inflaming the imagination, because the mind is intent upon realities. The 
knowledge that is acquired is exact; and the pleasure of the pursuit is a sufficient 
reward for the labour'. 

Es ist jedoch nicht nur das nuchterne, die Phantasie nicht uberstrapazierende Arbei-

ten im Verborgenen, das die empirische Naturwissenschaft in jener Zeit zu einer 

angemessenen Beschaftigung fur Frauen machte. Der Blick des Forschers, wie ihn 

der Empirismus versteht, korrespondiert mit der Erfahrung weiblicher Wissensaneig-

nung. Der Forscher schaut und lauscht im Verborgenen mit Distanz zum Objekt sei-

ner Untersuchung. Der Empirismus wendet sich zwar dem Detail zu, diese Nahe zum 

Objekt ist jedoch stets vermittelt durch ein Instrument, das Fernrohr Oder das Mikro-

skop. Die Nahe zur Natur ist keine tief empfundene Seelennahe, wie sie es in der 

Romantik werden sollte. Der wissenschaftliche Blick wendet sich dem Beobachtba-

ren, dem Banalen zu und erklart es nicht in Hinblick auf religiose Oder philosophische 

Sinnzusammenhange, sondern gliedert es in taxonomische Ordnungssysteme 

Der spekulative Charakter der romantischen Naturphilosophie schloss die 

Frauen hingegen wieder von der Naturforschung aus. So schreibt schon Rousseau 

im fiinften Buch seines Emile (1762) uber die Rolle, die Frauen in der Naturwissen-

schaft zukomme: 

La recherche des verites abstraites et speculatives, des principes, des axiomes 
dans les sciences, tout ce qui tend a generaliser les idees n'est point du ressort 
des femmes: leurs etudes doivent se rapporter toutes a la pratique; c'est a elles a 
faire I'application des principes que I'homme a trouves, et c'est a elles a faire les 
observations qui menent I'homme a I'etablissement des principes.^°® 

Gemeint ist die irische Autorin Maria Edgeworth (1767-1849). 
^°^Zitiert in: Alio (1986), S. 110. 

Vgi. Birgit Ehlbeck: Denken wie der Wald. Zur poetologischen Funktionalisierung des Empirismus 
in den Romanen und Erzahlungen Adalbert Stifters und Wilhelm Raabes, Bodenheim: Phiio 1998, 
S.8. 
Jean-Jacques Rousseau: "Emile ou de reducation", in; Jean-Jacques Rousseau: Ouvres 
Completes IV, hg. v. Bernard Gagnebin / Marcel Raymond, Paris: Gallimard 1969, S. 763. 
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Der Anteil der Frauen in der Wissenschaft soil sich laut Rousseau also auf den rein 

beobachtenden Teil besohranken, wahrend die Interpretation der Fakten dem Mann 

vorbehalten bleibt: Die Frau beobachtet - der Mann denkt. Rousseau verwiokelt sich 

hier jedoch in einen Widerspruch, den er spater im selben Text zu beheben versucht. 

Als fiele ihm ein, dass das Beobachten die eigentliche Position der Macht sei und 

deshalb der Frau nicht zugestanden werden durfe, fahrt er fort: 

[...] car quant aux ouvrages de genie ils passent leur portee; elles n'ont pas, non 
plus, asses de justesse et d'attention pour reussir aux sciences exactes, et quant 
aux connaissances physiques c'est a celui des deux qui est le plus agissant, le 
plus allant, qui voit le plus d'objets, c'est a celui qui a le plus de force et qui 
I'exerce davantage a juger des rapports des etres sensibles et des loix de la 
nature/°® 

Rousseaus widerspruchliche Aussage kann meines Erachtens als ein fruher Verweis 

auf das Aufeinandertreffen zweier Richtungen der Naturforschung interpretiert 

werden. Das Zugestandnis, Frauen konnten mit der reinen Beobachtung der Natur 

betraut werden, stammt aus der Vorstellung der romantischen Naturphilosophie, 

dass die sichtbare Welt lediglich sekundare Bedeutung besitze. Da sich das wahre 

Wissen uber die Natur nur dem Philosophen und nicht dem beobachtenden Naturfor-

scher erschlieBe, konne die Funktion des letzteren auch von Frauen Obernommen 

werden. 

Mit der wieder zunehmenden Bedeutung des empirischen Anteils der Natur-

wissenschaft wurde diese Zuschreibung jedoch problematisch, da der Blick auf die 

Natur seine sekundare Rolle verlor und ins Zentrum der wissenschaftlichen Vorge-

hensweise ruckte. Indem das genaue Beobachten Zugang zu Wissen gewahrt, muss 

nunmehr dieser Teil des wissenschaftlichen Vorgehens den Frauen wieder entzogen 

werden. Aus diesem Grunde betont schon Rousseau im zweiten Teil der zitierten 

Passage, dass es der Mann sei, „der die meisten Dinge sieht". Das Sehen ist nicht 

mehr nur eine Hilfstatigkeit zur Unterstutzung der „wahren" Wissenschaft, sondern 

verkorpert die Wissenschaft an sich. 

Trotz der Bedenken, wie sie Rousseau auBert, gibt das Zusammenfallen der 

Grundhaltung eriaubter weiblicher Wissensaneignung mit dem Forscherblick im 

Empirismus zahlreichen Frauen zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Chance, sich 

Ebd. 
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wissenschaftlich zu betatigen. Einige beschrankten sich dabei nicht auf das Bestim-

men von Pflanzen zu Hause, sondern machten sich Humboldts Gebot, dass Fauna 

und Flora in ihrer naturlichen Umgebung beobachtet werden mussten, zu eigen und 

gingen auf Forschungsreisen/°^ 

So sammelte beispielsweise Ida Pfeiffer (1797-1858) auf ihren Weltreisen 

[\/1itte des 19. Jahrhunderts Pflanzen, Mineralien und Insekten und wurde auf Antrag 

von Alexander von Humboldt zum Ehrenmitglied der Berliner Geographischen 

Gesellschaft ernannt. Josephine Kabelik (1787-?) erhielt zu Beginn des 19. Jahrhun-

derts in Prag von ihrem Ehemann Unterricht in Botanik und hatte Kontakt zu 

zahlreichen Wissenschaftlern ihrer Zeit. Sie legte ein systematisohes Herbarium an 

und belieferte viele Museen mit palaontologischen Fundstucken. Sie wurde dabei 

von ihrem Mann, einem Apotheker, unterstOtzt. Amalie Dietrich (1824-1891) lernte 

Mitte des 19. Jahrhunderts von ihrem Mann die lateinischen Namen von Pflanzen 

und die Technik ihrer Preparation. Als ihr Mann sie verlieB, bestritt sie ihren Lebens-

unterhalt durch den Verkauf ihrer botanischen Fundstucke. 1863 reiste sie nach 

Australien und Neuguinea, wo sie 10 Jahre lang Pflanzen und Tiere sammelte. 

Zahlreiche Ehefrauen von Naturforschern betatigten sich auch auf den Fach-

gebieten ihrer Ehemanner. Ihre Leistungen warden jedoch von denen ihrer Manner 

uberschattet, wenn sie nicht gar als deren Verdienste ausgegeben wurden: so z.B. 

bei der Englanderin Mary Morland, die 1825 den Geologen William Buckland heira-

tete, Oder Mary Elizabeth Horner, Frau des wohl bedeutendsten Geologen des 19. 

Jahrhunderts Charles Lyell. Lyell wurde in seiner Arbeit von einer ganzen Gruppe 

von Frauen unterstOtzt, unter ihnen seine Schwestern und seine Sekretarin. Ihm wa-

ren die Nachteile, die Forscherinnen durch ihre berOhmten Manner entstanden, 

jedoch durchaus bewusst. So schreibt er 1831 Ober die populare Naturwissen-

schaftlerin Mary Somerville: „Had our friend Mrs. Somerville been married to La 

Place, or some mathematician, we should never have heard of her work. She would 

have merged it in her husband's, and passed it off as his".̂ °® 

Erzlehung und Unterricht auf Schloss Hulshoff 

Die Schulbildung, die Annette von Droste-HOIshoff in ihrer Kindheit und Jugend 

genoss, stand ganz im Zeichen einer aufklarerischen Bildungsauffassung, die Wert 

auf sogenanntes „positives" oder „Realienwissen" legte. Unter dem Einfluss des Frei-

Fur die folgenden Kurzbiographien vgl. Strohmeier (1998). 
^°®Zitiert in: Alio (1986), S.I90. 
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herrn Franz von Furstenberg (1729-1810) wurden Ende des 18. Jahrhunderts in 

Munster weitreichende Bildungsreformen durchgefulirt, die den Katholizismus mit 

dem Gedankengut der Aufklarung in Einklang bringen sollten. So lieB Furstenberg im 

Paulinum, dem Gymnasium, das Drostes Bruder ab 1814 in Munster besuchten, die 

naturwissenschaftlichen Facher starken, wahrend Latein und Griechisch einge-

schrankt wurden. 1773 erfolgte die Grundung der Universitat in Munster und in den 

1780ern erfasste die Reform die Elementarschulen sowie die Lehrerausbildung in 

Form der 1783 gegrundeten sogenannten „Normalschule", einer Ausbildungsinstitu-

tion fur Volkschullehrer. Furstenberg ubertrug die Leitung des Lehrerseminars 

Bernard Overberg, der - wie bereits erwahnt - in der geistigen Tradition 

aufklarerischer Padagogen wie Jean-Jacques Rousseau und Johann Heinrich 

Pestalozzi stand. 

Auch Therese von Droste-Hulshoff erzog ihre Kinder im Geiste der padagogischen 

Prinzipien der Aufklarung, denen ein neues Bild vom Kind zugrunde lag.̂ °® Die 

Vorstellung, dass das Kind grundsatzlich zum Bosen neige und durch Gehorsams-

und Harteerziehung geleitet werden musse, wurde von einem Glauben an das Gute 

im Kind abgelost. Selbstbewusstsein gait auch katholischen Padagogen nun nicht 

mehr a priori als Sunde, sondern man wertete es als positive Eigenschaft, wenn auch 

nur in jenem Rahmen, in dem es nicht die Stabilitat der Familienordung gefahr-

dete.^^° Ein Brief Therese von Droste-HOIshoffs gibt Einblick in die Umsetzung dieser 

Erziehungsprinzipien auf Schloss Hulshoff. So schreibt sie im Dezember 1803 an 

ihre Schwester Dorothea von Haxthausen: 

[...] was lasst sich von den kleinen Geschopfen viel sagen! Im allgemeinen bin ich 
gut mit ihnen zufrieden, sie lernen braf und sind ihrer unachtsamkeit abgerechnet 
zimlich Gehorsam, artig sind sie gar nicht, rufen, specktakein, laufen, thuren loB 
lassen, am Tisch singen, und den ganzen Tag aus vollen Halse jubein, dies ist ihr 
tagliches Brod, dahingegen haben sie keinen haubtsachlichen Fehler wie Neu-
gierde und Geschwatzigkeit 

Dieser neuen Denk- und Bewegungsfreiheit der Kinder waren allerdings immer noch 

deutliche Grenzen gesetzt, vor allem im Bereich der Religion. So sehr das Nachfra-

gen und Nachdenken im Realienunterricht willkommen war, so wenig wurde es in 

religiosen Dingen gewunscht. So berichtet Therese von Droste-Hulshoff in einem 

Slehe auch; Heinz Reif: Westfalischer Adel 1770-1860, Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1979, 
S. 324ff. 

"°Vgl. Reif (1979), S. 325. 
Zitiert in: Beuys (1999), S. 31. 
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Familienbrief davon, wie sie die Phantasie ihrer Kinder in diesem Bereich zugein 

muss: 

Nette und Werner erklaren einander die Kupfer eines Fabeibuchs, sie machen 
lauter biblische Geschichten daraus, ich weiB nicht wo mir der Kopf steht, so 
geht's duroheinander."^ 

Religiose Erzieliung geschah im Dialog mit der Mutter, die in denn neuen Erzie-

hungskonzept eine zentrale Stellung einnahm. Nicht mehr das bloBe Auswendigler-

nen religioser Maximen fuhrte zu religiosem Bewusstsein, sondern die unter 

Anieitung der Mutter durchgefuhrte Selbsterforschung, die dam Kind eigenes Fehl-

verhalten, sowie die Verfuhrungsmacht der Welt vor Augen fuhren sollte. Mit zu-

nehmendem Alter verlagerte sich dieses Zwiegesprach ins Innere des Kindes und 

nahm dort eine Kontrollfunktion e i n . ' E s trat also das ein, was Michel Foucault als 

zentralen Umbruch in der Moderne bezeichnet: die Disziplinierung des Subjekts nicht 

mehr durch auBere und offentliche BestrafungsmaBnahmen, sondern durch die 

Verinnerlichung von Kontrollinstanzen. Der kontrollierende, d.h. Verhalten modi-

fizierende Blick von auBen, wie hier derjenige der Mutter, wurde abgelost von einem 

inneren Blick, der den sozialen und ethischen Verhaltenskodex selbststandig durch-

setzte. 

Die Auswirkungen dieses Mechanismus' auf das Seelenleben Annette von 

Droste-Hulshoffs haben sich unter anderem in ihrem Gedichtzyklus Das Geistliche 

Ja/ir niedergeschlagen. Im Dialog mit sich selbst fuhrt das lyrische Ich eine erbar-

mungslose Selbstbefragung durch, die zumeist im Eingestandnis tiefster Schuld und 

fehlenden Glaubens kulminiert. 

Obwohl beim westfalischen Adel die Erziehung zum Christen immer noch Vor-

rang vor dem Unterricht nutzlicher Kenntnisse und praktischer Fertigkeiten besaG/^^ 

wurde auf Schloss Hulshoff Wert auf eine umfassende Ausbildung der Kinder gelegt. 

Wie im Rahmen der neuen Padagogik ubiich, ubernahm zunachst Therese von 

Droste-Hulshoff den Unterricht ihrer Kinder. Erst 1807 wurde ein Privatlehrer, der 

Hofmeister und Priester Bernard Wenzelo eingestellt,^^^ an dessen Unterricht nicht 

Zititert in Godden (1996), S. 9. 
Vgl. Reif (1979), S. 331-332. 

"^Vgl. Reif (1979), S. 332. 
Die Wahl eines Geistlichen als Hofmeister erklart sicti nicht nur durcli den groBen Wert, der auf 
eine religiose Erziehung gelegt wurde. Ein Uberangebot an Geistlichen zu dieser Zeit fuhrte dazu, 
dass viele junge Priester sich mit Privatlehrerstellungen zufrieden geben mussten. Vgl. Reif, S. 
337. 

78 



nur die Bruder der Droste, sondern auch sie selbst und ihre Schwester Jenny teil-

nahmen, was beim nnOnsterlandischen Adei noch keineswegs die Regei war.̂ ^® Die 

Stunden warden in Anwesenheit der Mutter abgehalten und beinhaiteten unter ande-

rem Latein und Mathematik. 

Annette von Droste-Hulshoff erhielt auf diese Weise iaut ihrer spateren Freun-

din Eiise Rudiger „eine bei der weiblichen Biidung ungewohnliche Grundlage an 

positivem Wissen"J^^ Eine weitere Quelle ihrer Kenntnisse war die Hulshoffer 

Bibliothek. Ihre Schwester Jenny berichtet von dem wahren Lesehunger, mit dem 

Droste alles las, was sie in die Hande bekommen konnte."® Die Bibliothek auf 

Schloss Hulshoff bot ihr dabei eine groBe Auswahl an literarischen, religiosen, aber 

auch wissenschaftlichen Texten zu Themen der Naturgeschichte und Pflanzenkunde, 

darunter auch grundlegende Werke von Forschern wie Linne, Cuvier und Oken."® 

Besonders hervorzuheben im Hulshoffer Bibliotheksbestand ist Johann Fried-

rich Bertuchs Bilderbuch fur Kinder, ein Werk, das haufig als Unterrichtsgrundlage fur 

den naturwissenschaftlichen Privatunterricht diente. Bertuchs Bilderbuch entstand 

vor dem Hintergrund der aufklarerisch-padagogischen Bewegung zum Ende des 18. 

Jahrhunderts, die nicht nur zahlreiche Schriften zum Thema der Kindererziehung, 

sondern auch Bucher fur Kinder selbst hervorbrachteJ^° Seit dem Jahr 1791 

erschien Bertuchs Bilderenzyklopadie fur Kinder mit viersprachigen Erklarungen in 

monatlichen Fortsetzungen. Das Vorwort der Gesamtausgabe beschreibt die Abbil-

dungen der 1185 illuminierten Kupfertafein als „eine angenehme Sammlung von 

Thieren, Pflanzen, Blumen und Fruchten, Trachten und allerhand anderen unterrich-

tenden Gegenstanden aus dem Reich der Natur, der Kunste und Wissenschaften" 

und bezeichnet den Zweck des Werkes als „der Jugend Liebe fur die Naturge-

schichte [...] spielend einzufloGen"/^^ Die Enzyklopadie wurde seit 1798 regelmaBig 

durch einen, von dem Padagogen L. Philip Funke verfassten, ausfuhrlichen Kom-

mentar erganzt, der letztendlich in einer gesammelten Ausgabe auf 24 Bande an-

wuchs. 

Vgl. Beuys (1999), S. 54. 
Zitiert in: Beuys (1999), S. 54. 

^^®Vgl. Beuys (1999), S. 55. 
Informationen uber den Bestand der Hulshoffer Bibliothek sind leider nur aus zweiter und drifter 
Hand erhaltlich. loh beziehe mich hier auf Josefine Netfesheim, die in der Bibliographie ihres 
Buches Die geistige Welt der Dichterin Annette Droste zu Hulshoff {Munster: Regensberg 1967) 
einige naturwissenschaffliche Werke der Zeit mit dem Vermerk „auf Hulshoff" versehen hat. 
Vgl. Artur Koch: Ein „Orbls pictus"der Goethezelt. Friedrlch Justin Bertuch und sein Bilderbuch fur 
Kinder. (Weimarer Schriften zur Heimatgeschichte und Naturkunde), Weimar: Stadtmuseum 
Weimar 1975, S. 4. 
Zitiert in: Koch (1975), S. 9-10 
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Beim Aufbau des Werkes orientierte Bertuch sich am damaligen Stand des 

didaktischen Wissens. Ihm kam es bei aller mikroskopischen Darstellung in den 

Kupfertafein nicht in erster Linie auf wissenschaftliche Akribie an. Stattdessen legte 

er Wert auf eine der Auffassungsgabe des Kindes angemessene Darbietung von 

Reaikenntnissen. Die Abbildungen stellen die Dinge in ihren naturlichen Beziehun-

gen zueinander - und nicht etwa im Rahmen einer kunstlichen Systematik - dar /^ 

Die jungen Leser sollten die neuesten Funde der Naturwissenschaften, sowie noch 

unerforschte Phanomene, wie Meteore und das Nordlicht, nicht isoliert voneinander 

wahrnehmen, sondern Zusammengehoriges auf einer Kupfertafel mit einem Blick 

erfassen. 

Bertuchs Biiderbuch folgt damit einem ahniichen Prinzip wie es Alexander von 

Humboldt in seiner Form der Naturbetrachtung fordert. Ein Blick auf seine ,,Naturge-

malde" soli die Beziehungen zwischen den Einzelphanomenen deutlich machen und 

sie auf diese Weise in einen ubergeordneten Bedeutungszusannmenhang einglie-

dern. Die Dinge mit einem Blick zu erfassen, ermoglichte es, die groBe Menge an 

Eindrucken und Wissen, die auf den Beobachter einsturmen, unter Kontrolle zu hal-

ten. 

Mit Hilfe des zu Hause erhaltenen Unterrichts sowie des reichen Angebots der 

Bibliothek verschaffte Annette von Droste-Hulshoff sich eine solide Grundlage an 

naturwissenschaftlichem Wissen. Ihrem Interesse an der Naturforschung ging sie 

zeitlebens in Form des Sammelns von Mineralien und Versteinerungen nach.^^ Der 

naturwissenschaftliche Blick, wie er zu Beginn des 19. Jahrhunderts definiert wurde, 

hat - wie in der vorliegenden Arbeit gezeigt werden soil - auch seine Spuren in 

ihrem literarischen Werk hinterlassen. Ein in diesem Zusammenhang bedeutendes 

Motiv ist der Turm und die widerspruchliche Befindlichkeit des in ihm positionierten 

lyrischen Ichs.̂ '̂* 

Die Bedeutung des Turm-Motivs im Werk Annette von Droste-Hulshoffs 

Die typische Position des Naturwissenschaftlers in der Literatur des Biedermeier war 

entweder am Mikroskop, am Fernrohr oder in seiner hoher gelegenen Studier-

stube/^ Alle drei sind Beobachtungsperspektiven, die zwar die 

'^Vgl. Koch (1975), S. 12. 
Droste korrespondierte iiber ihre Mineraliensammlung mit dem Lehrer und Verfasser 

124 
wissenschaftlicher Abhandlungen Johannes Leunis (1802-1873). 
Siehe die Gedichte: Am Thurme, Mondesaufgang, Spates Erwachen, Das erste Gedicht. 
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Wahrnehmungsfahigkeit des Menschen verbessern, ihn aber gleichzeitig vom Objekt 

seiner Wahrnehmung entfernt haiten. Es liegt ihnen eine „Trennung zwischen dem 

Betrachter und seiner Welt" zugrundeJ^® Diese Trennung, so scheint mir, findet ihre 

Parallele in der typischen Lebenssituation von Frauen der Zeit, namlich in der 

Beschrankung auf den privaten und dem Ausschiuss von dem offentlichen Raum. 

Jene distanzierte Wahrnehmungsposition birgt in Drostes Texten jedoch 

gleichzeitig das Potential fur eine Grenzubersohreitung, indem sie die Bewegungs-

freiheit des lyrischen Subjekts zwar einschrankt, den Blick auf die Welt aber freigibt. 

Ausgangspunkt des Bliokes ist bei Droste haufig eine lyrische Persona in einer 

erhohten Position. Das lyrische Ich schaut von einem Berg in die Feme, aus einem 

Fenster oder von einem Turm. Dies ist auch - wie bereits erlautert - der panoramati-

sche Blick des Naturforschers im Biedermeier. Er bemuht sich, die unuberschaubare 

Vielfalt von gesammelten Beobachtungsdetails in einen Sinnzusammenhang zu 

integrieren, oder, wie Emil Du Bois-Reymond es ausdruckte, „das Ganze der Lebens-

erscheinungen mit hochschwebendem Blick zu beherrschen"/^^ Die „empirische 

Fulle", um mit Humboldt zu sprechen, wurde ais Bedrohung traditioneller Modelle der 

Welterklarung empfunden und musste daher durch den panoramatischen Blick auf 

Distanz und unter Kontrolle gehalten werden. 

Auch der Blick vom Turm ist somit eine Form der Ausubung von Kontrolle, 

nicht von Menschen, sondern - wenn auch rein subjektiv - von Dingen und Erschei-

nungen, die sich herkommlichen Formen der Erklarung und Kategorisierung wider-

setzen. Der Blick vom Turm verweist in ahnlicher Weise wie der Blick aus dem 

Fenster auf eine zwiespaltige Befindlichkeit: Auf der einen Seite steht der Wunsch, 

nach Horizonterweiterung; auf der anderen Seite das Bedurfnis, die Welt auf Distanz 

zu haiten. Der Turm ist damit paradoxerweise gleichzeitig eine Position der poten-

tiellen Grenzuberschreitung und selbstgewahltes Gefangnis. 

Welche Bedeutung der Turm fur Droste besaB, versuchte sie bereits sehr fruh 

in einem Brief aus dem Jahr 1819 an ihren damaligen literarischen Ratgeber Anton 

Sprickmann zu beschreiben. Schon im Alter von 22 Jahren sei ihr klar geworden, 

dass sie sich durch etwas Grundlegendes von anderen Menschen unterscheide. Sie 

konne dies aber nur als „wunderliches verrucktes Ungluck" verstehen. Dieses 

Ebd., S. 29. 
Emil Du Bois-Reymond: „Gedachtnisrede auf Johannes Muller" (1858), zitiert in; Hans-Werner 
Schutt: „Naturverstandnis und Naturwissenschaft im Biedermeier", in: Droste-Jahrbuch 2,1988-
1990, S. 7-16 (hier: S. 12). 
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UnglOck bestehe in einer „Sehnsucht in die Feme", wie sie es nennt, einem „ungluck-

seligen Hang zu alien Orten, wo ich nicht bin, und alien Dingen, die icln nicht habe". 

Diese Sehnsucht konzentriert sich vor allem auf das Bild eines Turmes. Sie schreibt 

im gleichen Brief: 

[...] (so habe ich z.B. in meinem ongefahr 14tem Jahre, einen schlechten Roman 
gelesen, den Titel weiB ich nicht mehr, aber es kam von einem Thurme darin vor, 
woruber ein Strom sturzt, und vorn am Titelblatt war besagter abentheuerlicher 
Thurm in Kupfer gestochen, das Buch hatte ich langst vergessen, aber seit linge-
rer Zeit arbeitet es sich aus meinem Gedachtnis hervor, und nicht die Geschichte, 
noch etwa die Zeit, in der ich es las, sondern wirklich und ernsthaft das schabigste 
verzeichnete Kupfer, worauf nichts zu sehen ist, wie der Thurm, wird mir zu einem 
wunderlichen Zauberbilde und ich sehne mich oft recht lebhaft darnach es einmahl 
wieder zu sehn, wenn das keine Tollheit ist, so giebts doch keine, da ich zudem 
das Reisen gar nicht vertragen kann, da ich mich, wenn ich einmahl eine Woche 
vom Hause bin, aber so ungestum dahin zuruck sehne, und da auch wirklich dort 
alles meinen Wunschen zuvorkommt, sagen Sie! Was soli ich von mir selbst 
denken? Und was soli ich anfangen, um meinen Unsinn loszuwerden?^^® 

Die Art und Weise, wie Droste diese selfsame Faszination Sprickmann mitteilt, lasst 

darauf schlieBen, wie beunruhigend diese Erfahrung fur sie war. Sie versucht, die 

Bedeutung ihrer Gedanken herunterzuspielen, indem sie mehrmals betont, dass sie 

sehr wohl wisse, wie lacherlich all dieser „Unsinn" eigentlich sei und wie wenig 

Bedeutung man dieser Sehnsucht beimessen solle. Zudem beginnt sie die Erzahlung 

ihrer Erinnerung in einer Klammer, um den nebensachiichen Stellenwert der Mittei-

lung hervorzuheben. Sie vergisst jedoch, die Klammer wieder zu schlieBen: Der als 

Nebenbemerkung begonnene Gedankengang gerat zunehmend ins Zentrum des 

Briefes, woraufhin sie ihn wieder zuruckdrangen muss, indem sie ihn als „Tollheit", 

„Unsinn" und „Schwache" bezeichnet. 

Eingebettet in den Kontext des Entschuldigens, Herunterspielens und sich 

selbst Zurucknehmens, erhalt die Erwahnung des Turmes Bekenntnischarakter. Es 

wird hier eine Sehnsucht gebeichtet, die als Schuld empfunden wird und fur die 

wenige Zeilen spater durch einen Akt der Selbsterniedrigung BuBe getan werden 

muss: 

Sie konnen auch nicht denken, wie glucklich ubrigens meine auBere Lage jetzt ist, 
ich besitze die Liebe meiner Aeltern Geschwister und Verwandten in einem Grade, 
den ich nicht verdieneJ^^ 

HKA Vlll, 1,28. 
HKA Vlll, 1,28. 
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Das Bild des Turmes ruft gleichzeitig Sehnsucht und Schuldgefuhle hervor und kann 

meines Erachtens unter anderem als Metapher fur den weiblichen Zugang zu Bildung 

gelesen werden. Zum einen ist Wissen in Drostes Texten, mit derseiben Mischung 

von Veriangen und Schuld belegt, wie es vor allem in dem Zyklus Das Geistliche 

Jahrzu beobachten istJ®° Zum anderen reprasentiert der Standpunkt des Beobach-

ters im Turm die Form der weiblichen Wissensaneignung; des Sehens (und Horens) 

aus einer Distanz. Diese Art des Blickes steht damit fur einen kleinen Anteil am 

Wissen und an der Macht der Manner, die sich die Frauen - sozusagen durch die 

Hintertur - erobern konnen. In einer Zeit, in der das genaue Beobachten Kern der 

wissenschaftlichen Methode sowie Ausubung sozialer Macht ist, findet fur die Frau in 

ihrem geheimen Schauen und Lauschen eine - wenn auch beschrankte - Form der 

Selbstermachtigung statt. 

25 Jahre nach dem zitierten Brief an Sprickmann au3ert sich Droste erneut zu 

der Bedeutung, die der Turm noch immer fur sie hat. In einem Brief an Louise 

Schucking beschreibt sie kein Traumbild, das auf einer vagen Erinnerung basiert, 

sondern, ganz konkret, den Turm, den sie auf der Meersburg bewohnte. Das diffuse 

Gefuhl, ihre unerklarliche Vorliebe fur Tiirme sei etwas Schuldhaftes, ist hier einer 

selbstbewussten Einsicht in den symbolischen Wert, den der Turm fur sie besaB, 

gewichen. 

Mein Thurm ist kostlich, d.h. meinem Geschmacke nach - einsam, graulich, -
heimliche Stiegen in den Mauern - Fensterscheiben mit Spruchen von Gefange-
nen eingeschnitten - eine eiserne Thur die zu Gewolben fuhrt wo es nachts klirrt 
und rasselt - und nun drinnen mein lieber warmer Of en, - mein guter groBer Tisch 
mit Allem darauf was mein Herz verlangt, Bucher, Schreibereyen, Mineralien -
und als Hospitant mein klein Kanarienvogelchen, das mir aus der Hand friBt und 
die Federn verschleppt. - o es ist ein prachtiges Ding, der runde Thurm! ich sitze 
darin wie ein Vogel im Ey, und mit viel weniger Lust heraus zu kommenJ^^ 

Bevor man sich dieser Beschreibung ihres Lebens im Turm inhaltlich zuwendet, 

muss man den Brief in Bezug auf seine Empfangerin und den Kontext seiner Entste-

hung betrachten. Es handelt sich hier um den ersten Brief, den Droste an Levin 

Schuckings Ehefrau schrieb. Ihr Verhaltnis zu Schucking war zu diesem Zeitpunkt 

durch seine Verheiratung mit Louise von Gall und mehrere Meinungsverschieden-

Slehe auch: Am ersten Sonntage nach H. Drei Konige, Am dritten Sonntage In der Fasten, Am 
Mittwoch in derKarwoche, Am dritten Sonntage nach Ostern, Am funfundzwanzigsten Sonntage 
nach Pfingsten. 
HKAX, 1,8.167-168. 
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heiten angespannt. In diesem Kontext ist es Annette von Droste-Hulshoff sehr wich-

tig, Louise von Gall ein bestimmtes Bild ihrer selbst zu vermittein, bzw. jenes Bild, 

das Schuoking seiner Frau von der Dichterin anscheinend gezeichnet hat, zu korri-

gieren. So hatte sie einen knappen Monat zuvor noch an Levin Schucking geschrie-

ben: 

Louise meint, Sie hatten mich ihr zu vortheilhaft beschrieben - ich mag mit keiner 
Retourchaise fahren, aber was wird Louise sagen, wenn sie mich altes dickes 
Madamchen sieht? - ich wette Sie haben eine Furstin, eine Glorientragerin aus 
mir gemacht. - ich bin doch wirklich nichts anderes als ein altes krankes dickes 
Madamchen - was das AeuBere anbelangt/^ 

Diese ironischen Andeutungen von verletztem Stolz und Aninnositaten mussen bei 

der Lekture des zitierten Briefes an Louise Schucking berucksichtigt werden. Droste 

versucht in dem Brief an die junge Frau gegen das Klischee der einsamen, unattrak-

tiven „alten Jungfer" anzuschreiben und zeichnet dabei ein Bild ihrer selbst, wie sie 

gern von anderen gesehen werden wollte, namlich als Dichterin von Rang J 

Insofern gewinnt die Tatsache, dass gerade der Turm so ausfuhrlich in dieser 

sorgfaltig komponierten Selbstdarstellung erscheint, an besonderer Bedeutung. Der 

Turm scheint ihr das ideale Bild zu sein, um ihr Selbstverstandnis - auch als Dichte-

rin - darzustellen. 

Die „Turm"-Passage im Brief an Louise Schucking teilt sich in zwei Halften. 

Die eine („Mein Turm ... klirrt und rasselt") beschreibt die negative, dustere Seite des 

Lebens im Turm: es ist „einsam", „graulich", es gibt versteckte Wege und verschlos-

sene Raume, und fruher im Turm Gefangene haben Schriften hinterlassen, bzw. ver-

schaffen sich immer noch auf unheimliche Weise Gehor. Die zweite Halfte („und nun 

... heraus zu kommen") beschreibt hingegen die positive, heitere Seite des Lebens im 

Turm; der Turm bietet Schutz, Behaglichkeit und angenehme Beschaftigung. 

Diese Unterteilung wird jedoch dadurch verkompliziert, dass beide Telle 

jeweils von einer kontraren Bewertung unterlaufen werden. So ist die bedrohliche 

Seite gleichzeitig „k6stlich" und entspricht ihrem „Geschmacke". Die Einsamkeit und 

Verborgenheit des Lebens im Turm hat zwei Seiten. Einerseits bedeutet sie Gefan-

genschaft, anderseits ist sie Vorbedingung intellektueller Beschaftigung und des 

HKA X. 1,8.164. 
Droste erwahnt in der ersten Halfte des zitierten Briefes an Louise Schucking ausfuhrlich das groB-
zugige Angebot des renommierten Verlagshauses Cotta fur die Veroffentlichung ihres zweiten 
Gedichtbandes und schildert ihren Plan, dem „altersschwachen Journal" Cottas, dem Morgenblatt, 
durch ihre Beitrage wieder auf die Berne zu helfen. (HKA X, 1, S. 166). 
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Schreibens. Droste unterscheidet zwischen zwei Gruppen von Gefangenen. Der 

einen, im Dunkein eingesperrten, gelingt es nur, sich durch das Klirren ihrer Ketten 

zu artikulieren. Die andere hat eine privilegierte Position am Fenster, die zumindest 

den Blick in die Freiheit und die Artikuiationsform des Schreibens gewahrt. Liest man 

diese Passage ais Beschreibung ihrer selbst als Dichterin, lasst sich sagen, dass 

Annette von Droste-Hulshoff sich als eine jener privilegierten Gefangenen versteht. 

Sie genieBt durch ihre gesellschaftliche Stellung den Vorteil des Blickes aus dem 

Fenster und damit einen - wenn auch limitierten - Zugang zum Wissen von der Welt, 

der ihr das Schreiben ermoglicht. Der Turm ware also einerseits Zeichen der Ein-

schrankung durch gesellschaftliche Konventionen, aber auch Symbol der Privilegie-

rung durch ihre gesellschaftliche Stellung, die ihr eine gewisse Bildungsgrundlage 

sowie Zeit und MuBe zum Lesen und Schreiben gewahrt. Droste versteht sich somit 

als Opfer und Komplizin eines sozialen Systems, das sie als Frau benachteiligt und 

als Adelige bevorzugt. Der Blick aus dem Turm ist insofern eine Quelle der Macht, 

als er Wissen ermoglicht, welches wiederum Vorbedingung der Artikulation des Indi-

viduums ist. 

Die zweite Halfte der zitierten Passage unterlauft in ahnlicher Weise ihren 

positiven Unterton. Die Sicherheit und Behaglichkeit des Turmzimmers wird durch 

das Bild des gezahmten Vogels im Kafig - wie es uns auch im bereits erwahnten 

Selbstportrat der Dichterin begegnet - in Frage gestellt. Droste ubernimmt das Bild 

des Vogels fur sich selbst, ersetzt allerdings die Vorstellung vom Kafig durch jene 

des Eis und betont somit wiederum den schutzenden Charakter ihrer Zuruckgezo-

genheit im Turm. Bei der Erwahnung des Eis schwingen noch andere Bedeutungen 

mit, wie beispielsweise die Zerbrechlichkeit der Hulle und die Erwartung eines 

„SchlOpfens" aus dem Ei. Das Bild birgt also das Potential des Ausbruchs aus einer 

Geborgenheit, die gleichzeitig - selbstgewahlte - Gefangenschaft ist. 

Der zweite Teil dieser Briefstelle eroffnet schlieBlich noch eine weitere Per-

spektive auf den Turm. Das Turmzimmer ist auch Studierstube und bietet alles, was 

der Wissenschaftler fur seine Arbeit benotigt: einen Tisch, Bucher, Schreibmaterial, 

Untersuchungsgegenstande („Mineralien") und sogar einen „Hospitanten". Droste 

okkupiert so einen Platz im Konzept des Turmes, der mannlich konnotiert ist. Nicht 

nur die eingesperrte und auf mannliche Rettung hoffende Frau des Marchens 

bewohnt den Turm, sondern auch der ernsthaft in seine Arbeit vertiefte Naturwissen-

schaftler, der in der Isolation seiner hohergelegenen Studierstube - dem Symbol fur 

85 



den Uberblick des Wissenschaftlers - zu Erkenntnissen von umfassender Bedeutung 

gelangt/^ 

Droste beansprucht damit fur sich jenen Aspekt der empirischen Naturwissen-

schaft, den die Manner sich selbst vorbehalten mochten: das Interpretieren und 

Weitergeben von Fakten, namlich an den „Hospitanten". Die Ironie der Passage 

verweist jedoch gleichzeitig auf die Unnnoglichkeit dieses Anspruchs und die Lacher-

lichkeit, die er in den Augen von Drostes Zeitgenossen besaB. Die Bewohnerin des 

Turmes bleibt eine jener Gefangenen, die ihre Botschaften lediglich von innen in die 

Fensterscheibe ritzen konnen. Sie ist auf sich selbst beschrankt und der Schritt nach 

drauBen in ein aktives, offentliches Leben bleibt ihr venwehrt. 

Wie die Analyse der zitierten Passagen aus Briefen an Matthias Anton 

Sprickmann und Louise Schucking gezeigt hat, schillern im Bild des Turmes zahlrei-

che, auch kontrare, Bedeutungen: Der Turm bedeutet Entrechtung und Privileg, 

Akzeptanz gesellschaftlicher Zuschreibungen und ihre Oberschreitung, dunkler 

Kerker und Fenster zur Welt. Seine Bewohnerin lehnt sich gegen die Beschrankung 

auf und hat doch gelernt, sich zu bescheiden.^^ 

Das in Bezug auf die Turm-Metapher auffalligste und, laut Ruth Kluger, „erste und 

vielleicht beste feministische Gedicht in deutscher Sprache"^^® ist Am Thurme (1841). 

Hier wendet sich der Blick nicht wie in der zitierten Briefstelle nach innen, sondern 

nach auBen in eine Welt, die dem Ich zwar verfugbar erscheint, jedoch unerreichbar 

bleiben muss. Der Wunsch nach Befreiung aus dem Kafig gesellschaftlicher Konven-

tionen wird hier durch das Bild der Manade dargestellt. Jene mythische Frauenge-

stalt, die von alien menschlichen Angsten und Konventionen befreit in wilder Ekstase 

durch Walder und Berge streift,^^^ wird in diesem Text domestiziert dargestellt. 

Anstatt inmitten der Natur, ist sie nur raumlich, wenn auch nicht emotional, distan-

zierte Beobachterin. 

Ich steh' auf hohem Balkone am Turm, 
Umstrichen vom schreienden Stare, 
Und lass' gleich einer Manade den Sturm 
Mir wuhlen im flatternden Haare; 

Vgl. Ehlbeck (1988), S. 18. 
Dieser Widerspruch erscheint schon in einem fruhen Gedicht der damals 18jahrigen Droste. So 
heiBt es in Unruhe: „Stille, stille mein torichtes Herz! / Willst du denn ewig vergebens dich sehnen, / 
Mit der Unmogiichkeit hadernde Tranen / Ewig vergieBen in fruchtiosem Schmerz ? [...] Sei ruhig 
Herz, und lerne dich bescheiden" (HKA II, 1, S. 171). 
Kluger (1995), S. 61. 
Vgl. Betty Radice: Who's who in the ancient world, Harmondsworth: Penguin 1973, S. 75 

86 



O wilder Geselle, o toller Fant, 
Ich mochte dich kraftig umsohlingen, 
Und, Sehne an Sehne, zwei Schritte vom Rand 
Auf Tod und Leben dann ringen! (1-8) 

Gleich in der ersten Strophe wird auf sprachlicher und auf inhaltlicher Ebene eine 

unerlaubte Ubertretung, wie sie schon Bruna Bianchi insbesondere in Bezug auf das 

Gedicht Im Grase konstatierte, thematisiert/^ Bereits die Standortbestimmung des 

lyrischen Ichs in der ersten Zeile - wie auch im Titel des Gedichtes - weist auf eine 

Grenzuberschreitung hin: Sie befindet sich zwar faktisch „im" Turm, die Proposition 

impliziert jedoch eine vorgelagerte Position auf einem Balkon „am" Turm. Dieser 

Impuls nach vorne, uber die Grenze einer einschrankenden Struktur hinaus, wird 

sprachlich durch das Enjambement in Zeile 3/4 nachvollzogen. Zum Abschluss der 

ersten Strophe eskaliert dieses Momentum uber die Begrenzung des Turmes hinaus 

zu einer todlichen Gefahr. Die „zwei Schritte vom Rand" beschreiben zwar die pre-

kare Position der Persona diesseits der Baikonbrustung, sie konnten jedoch auch als 

der - die Gesetze der Schwerkraft verachtende - Wunsch nach einem Schritt uber 

den Rand hinaus gelesen werden. 

Diese Grenzuberschreitungen werden in der zweiten und dritten Strophe auf 

syntaktischer und metrischer Ebene fortgefuhrt. Der Sprachfluss setzt sich uber das 

Zeilenende hinweg („so frisch / Wie spielende Doggen", 9-10; „die Wellen / Sich 

tummein", 10-11), und die Verkurzung bzw. Verlangerung der Zeilen durch unter-

schiedliche Silbenanzahl verstarkt den Eindruck, dass das sprechende Ich hier den 

„metrischen Kafig"̂ ^® zu sprengen versucht, in gleicher Weise, wie es die Schranken 

der traditionellen Konstruktion von Geschlechtsidentitat hinter sich lassen will. 

Das Dilemma zwischen dem Wunsch nach einer Erweiterung des Horizonts 

und der Unmoglichkeit der Umsetzung wird in der zweiten und dritten Strophe in der 

parallelen Gegenuberstellung der Satzsegmente „seh' ich" und „m6cht' ich" abgebil-

det: 

Und drunten seh' ich am Strand, so frisch 
Wie spielende Doggen, die Wellen 
Sich tummein rings mit Geklaff und Gezisch 
Und glanzende Flocken schnellen. 
O, springen mocht' ich alsbald, 
Recht in die tobende Meute, 

Vgl. Bianchi (1993), S. 17-34. 
"®Vgl. ebd, S. 19. 
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Und jagen durch den korallenen Wald 
Das WalroS, die lustige Beute! 

Und druben seh' ich ein Wimpel wehn 
So keck wie eine Standarte, 
Seh' auf und nieder den Kiel sich drehn 
Von meiner luftigen Warte; 
O, sitzen mochf ich im kampfenden Schiff, 
Das Steuerruder ergreifen 
Und zischend uber das brandende Riff 
Wie eine Seemove streifen. (9-24) 

Das lyrische Ich richtet seinen Blick zuerst in die nahere („drunten", 9), dann in die 

weitere Feme (,,druben", 16) und stellt sich, angeregt von konkreten Anhaltspunkten, 

die Moglichkeiten vor, die sich dem Individuum in der weiten Welt bieten, wie 

ersehnte Ziele zu verfolgen („lustige Beute", 15) und sein Leben selbstbestimmt zu 

lenken („das Steuerruder ergreifen", 22). Es bleibt jedoch bei dem Blick hinaus und 

dem bloBen Wunsch nach einem tatigen Leben und so verfallt das lyrische Ich auf-

grund der Unerfullbarkeit dieses Wunsches in der folgenden Strophe resignativ in 

den Konjunktiv: 

War' ich ein Jager auf freier Flur, 
Ein Stuck nur von einem Soldaten, 
War' ich ein Mann doch mindestens nur, 
So wurde der Himmel mir raten; 
Nun mu3 ich sitzen so fein und klar, 
Gleich einem artigen Kinde, 
Und darf nur heimlich losen mein Haar 
Und lassen es flattern im Windel (25-32) 

Die Anspruche der lyrischen Persona werden immer geringer („ein Stuck nur", 25; 

„mindestens nur", 27) bis sie schlieBlich - zwar anklagend, aber sich fugend - die 

Gebote und Verbote ihrer Kultur benennt. 

Auch die Uberschreitung von metrisch und gesellschaftlich festgelegten Gren-

zen, findet hier ein Ende. Mit einer Ausnahme - bezeichnenderweise jener Zeile, in 

der vom .artigen Kinde" (30) die Rede ist - enden alle Zeilen nach der 9. Silbe. Diese 

Art von gleichmaBigem Zeilenschluss verweist auf eine Verkurzung und Einschran-

kung, die im Gegensatz zu der Entgrenzungsthematik des ubrigen Gedichtes steht. 

So bildet das metrische Schema in Strophe vier die Widerspruchlichkeit der 

Position im Turm ab. Einerseits ist der Turm ein Gefangnis, das die weibliche Per-

sona ihrer Bewegungs- Willens- und Entscheidungsfreiheit beraubt. Andererseits 
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ermoglicht er es ihr aber uberhaupt erst, sich durch den freien Blick des Wunsches 

nach einer Uberschreitung der geseilschaftiicli definierten Abgrenzung von weibli-

chem und mannlichem Verhaiten bewusst zu werden. Wie beim Panorama entpuppt 

sich dieser vorgeblich freie Blick allerdings als Tauschung. Was von der „luftigen 

Warte" (20) aus verfugbar erscheint, ist in Wirklichkeit unerreichbar. 

Nimmt man an, dass Droste in Am Thurme auch eine Aussage uber die 

eriaubten Formen weiblicher Wissensaneignung macht, bedeutet dies, dass in ihren 

Augen den Frauen auch der Zugang zu Bildung nur vorgetauscht wird. Der Blick aus 

dem Turm ist der durch die traditionelle Konstruktion von Weiblichkeit eingeschrankte 

Blick auf die Bildungsguter der Zeit. Wie die Persona im Gedicht, darf die Frau nur 

„heimlich" (31) und „gleich einem artigen Kinde" (30), d.h. unsichtbar, untatig, unmOn-

dig und mit unuberwindbarem Abstand zuschauen und zuhoren. 

Diese Vortauschung von greifbarer Nahe thematisiert Droste auch im 1841/42 

entstandenen und Levin Schucking gewidmeten Gedicht Die Schenke am See. Das 

iyrische Ich befindet sich diesmal zwar zunachst nicht im Turm, aber auch in einer 

erhohten Position - einem Gasthaus hoch uber dem Bodensee - mit freiem Blick in 

die Landschaft. Zudem hat die Persona hier einen Begleiter, mit dem sie das Gipfel-

erlebnis teilt. Tatsachlich konnte es sich um zwei Besucher einer Panoramaausstel-

lung handeln. Das lyrische Ich spricht von der „stoizen Alpenbuhne" (8), die es 

erblickt und verweist damit auf den Eindruck der Kunstlichkeit, den ihr die Aussicht 

vermittelt. Wie den Betrachter der Rundgemalde, interessiert auch das lyrische Ich 

weniger die Aussicht selbst, als vielmehr die gelungene Tauschung: 

Schau her, schau druben in die Nah und Weite; 
Wie uns zur Seit sich der Felsen baumt, 
Als konnten wir mit Handen ihn ergreifen, 
Wie uns zu FuBen das Gewasser schaumt, 
Als konnten wir im Schwunge druber streifen. 

Horest du das Alphorn uberm blauen See? 
So klar die Luft, mich dunkt ich seh' den Hirten 
Heimzugein von der duftbesaumten Hoh' -
War's nicht, als ob die Rinderglocken schwirrten? 
Dort, wo die Schlucht in das Gestein sich drangt -
Mich dunkt, ich seh den kecken Jager schleichen; 
Wenn eine Gemse an der Klippe hangt, 
GewiB, mein Auge muBte sie erreichen. (25-32) 
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Die Betrachterin befolgt die Regein, die den Erfolg einer Panoramavorfuhrung sowie 

der NatuHA/ahrnehmung Humboldtscher Pragung ausmachen: Sie eriaubt Subjektivi-

tat und Wunschvorstellungen, ihren Blick zu beeinflussen, bleibt sich der Tauschung 

jedoch stets bewusst. Der Reiz der Illusion ist allerdings schnell voruber und sie 

wendet sich ab: 

Trink aus! - die Alpen iiegen stundenweit, 
Nur nah die Burg, uns heimisches Gemauer, 
Wo Traume lagern lang verschollner Zeit, 
Seltsame Mar' und zorn'ge Abenteuer. 
Wohl ziemt es mir, in Raumen schwer und grau, 
Zu grubein uber dunkler Taten Reste; 
Doch du, Levin, schaust aus dem grimmen Bau 
Wie eine Schwalbe aus dem Mauerneste. (37-40) 

Die Burg - mit ihrem Turm - ist der Ort, der ihr tatsachlich verfugbar ist, namlich ein 

Ort dichterischer Inspiration und Produktion. Wie im zitierten Brief an Louise 

Schucking thematisiert Droste allerdings auch in Die Schenke am See den Wider-

spruch der Position im Turm. Er ist einerseits ein Refugium, das ihr das Schreiben 

ermoglicht, andererseits ist er ein Gefangnis, das ihr selbst und ihrem literarischen 

Werk den Weg an die Offentlichkeit versperrt. So verbirgt sich hinter der Formulie-

rung .dunkler Taten Reste" (38) eine Anspielung auf die Erzahlung Eine ciunl<le Tat 

von Levin Schucking, an der Droste mitarbeitete, die jedoch nur unter seinem Namen 

veroffentlicht wurdeJ'̂ ® Der Frau „ziemt" (37) es, sich in die Unsichtbarkeit konkreter 

und seelischer Innenraume zuruckzuziehen, wahrend der Mann nicht nur in die Weite 

schauen kann, sondern daruber hinaus auch „wie eine Schwalbe" (40) die fur die 

Frau unubenA/indbaren Entfernungen hinter sich lassen kann. 

In der folgenden Untersuchung der drei Verserzahlungen Annette von Droste-

Hulshoffs soil argumentiert werden, dass der Blick ein Motiv Ist, das schon in den 

fruhen Werken der Dichterin eine zentrale Rolle spielt. Bezeichnendenweise themati-

sieren die drei Texte Wissenschaftszweige - Geologie, Medizin und Geschichte 

die zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstehen, beziehungsweise grundlegende 

Veranderungen durchlaufen. In alien drei Texten wird der Blick vor dem Hintergrund 

wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Kontrolle und Manipulation einer als bedrohlich 

empfundenen Umwelt eingesetzt. Annette von Droste-Hulshoff zeigt schon hier ein 

Vgl. HKA I, 2, S. 865. 
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Bewusstsein fur die Macht des Blickes, das in ihren spateren Texten deutlicher in 

Erscheinung tritt. inn Spiel der Biicke zwischen Personen sowie im Blick des Men-

schen auf die Natur manifestiert sich - wie gezeigt werden soli - eine komplexe 

Interaktion von Macht und Geschlecht, die das Produkt einer Zeit ist, deren Modelle 

der Weltdeutung durch den Fortschritt wissenschaftlicher Erkenntnisse ins Wanken 

geraten sind. 
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3. Kapitel: 

Oas Hosp/z auf dem gro/3en Sf. Bem/iard 

Entstehung und Aufnahme 

In Das Hospiz auf dem groBen St. Bernhard setzte sich Annette von Droste-Hulshoff 

mit zeitgenossischen geologischen Theorien auseinander, die im Widerspruch zu 

theologische Erklarungen der Erdentstehung standen. Es gilt im folgenden zu unter-

suchen, wie die Autorin ein konventioneiles Genre benutzt, urn ein kontroverses 

Thema zu bearbeiten: namlich die Fragwurdigkeit religioser Muster zurWelterklarung 

angesichts neuester geologischer Erkenntnisse. Dazu ist es hilfreich, zunachst die 

Entstehung des Textes im Kontext naturwissenschaftlicher und literarischer Diskurse 

der Zeit zu betrachten. 

Das Versepos Das Hospiz auf dem groBen St. Bernhard, dessen groBter Teil 

zwischen 1827 und 1833 entstand, ist in seiner Thematik und seinen Motiven stark 

zeitgenossischen Schilderungen der Alpenwelt verpflichtet. Etwa seit Mitte des 18. 

Jahrhunderts bestand beim gebildeten Publikum gro3es Interesse an den Alpen, was 

sich in der Popularitat von Reisebeschreibungen, die u.a. die Schweiz zum Thema 

hatten, und zahlreichen Artikein in den popularen Zeitschriften widerspiegeltJ 

Der zweite Gesang der Verserzahlung geht auf einen weiteren Traditions-

strang zuruck, namlich die Klostergeschichte der Empfindsamkeit, wie etwa Johann 

Martin Mullers Siegwart. Eine Klostergeschichte (1776), Johann Jakob Wilhelm 

Heinses Rambold und Marianne. Eine Klostergeschichte (1787) und Wilhelm 

Heinrich Wackenroders HerzensergieBungen eines kunstliebenden Klosterbruders 

(1796). 

Der erste Gesang des Hospiz, mit seiner Beschreibung einer gefahrvollen 

Bergwanderung, steht hingegen in der erwahnten Tradition der Alpenliteratur. Das 

zeitgenossische wissenschaftliche Standardwerk uber die Alpen war Horace 

Benedicte de Saussures (1740-1799) Voyages dans les Alpes, precedes d'un essai 

surl'histoire naturelle des environs de Geneve (1779-1796), das in seiner deutschen 

Obersetzung von 1788 auch der Droste als wichtigste Quelle diente.^ Saussure, 

Professor fur Physik, Naturgeschichte und Metaphysik an der Genfer Universitat, 
^ Fur eine ausfuhrliche Darstellung der Geschichte der Alpenliteratur siehe auch: Petra Raymond: Von 

der Landschaft Im Kopfzur Landschaft aus Sprache. Die Romantisierung der Alpen in den Reise-
schllderungen und die LIterarlslerung des Geblrges In der Erzahlprosa der Goethezelt, Tubingen: 
Niemeyer 1993. 

^Vgl. HKAIII, 2, S. 621 ff. 
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beschaftigte sich mit Botanik, Geologie und Fragen der Erdgeschichte. Auf seinen 

zahlreichen Reisen nahm er genaue Untersuchungen der Gesteinsschichten vor und 

fuhrte Experimente durch, mit deren Hilfe er Bestatigung fur seine Theorie der Erd-

entstehung suchte. Saussure, der sich auch fur die Idee der Volksbildung einsetzte, 

sammelte die Ergebnisse seiner Forschungen in den vier Banden seiner Voyages, 

die ihm internationalen Ruhm einbrachten.^ 

Zu den dichterischen Anregungen fur Droste zahlten Fried rich von Matthisons 

(1761-1831) Beschreibungen und Gedichte, die die Alpen zum Thema hatten. So 

schildert Matthison, der dem Umkreis des Dichterbundes „G6ttinger Main" angehorte, 

in einem Kapitel seiner Erinnerungen (1825) eine Bergwanderung, die er 1789 auf 

den groSen St. Bernhard unternommen hatte. Auch in seinen Gedichten DerAlpen-

wanderer und Alpenbilder. An Salis schildert Matthison die Gegend urn das Hospiz. 

In welchem AusmaB er Droste beeinflusste, lasst sich nicht eindeutig nachweisen/ 

Es finden sich allerdings in seinen Texten Elemente, wie beispielsweise das fijr den 

zweiten Gesang des Hosp/z zentrale Motiv des Totenhauses, die bei Saussure 

unenwahnt bleiben. Daher lasst sich annehmen, dass auch Matthisons Schilderung 

zu Drostes Quellen gehorte.^ 

Die dritte Reisebeschreibung, die der Droste, wenn nicht als Quelle so doch 

als Anregung fur ihren Text diente, stammt von einer Autorin, Friederike Brun. In 

ihrem 1809 erschienen Werk Episoden aus Reisen durch das sudliche Deutschland, 

die westliche Schweiz, Genf und Italien in den Jahren 1801, 1802, 1803, 1805 und 

7807 bezieht Brun sich zwar auf Matthison, unterscheidet sich jedoch von ihm durch 

die groBere Detailgenauigkeit ihrer nur wenig poetisierten Schilderungen.® 

Besondere Aufmerksamkeit erhalten in der popularen Alpenliteratur der Zeit 

haufig die legendaren Geschichten um den Bernhardinerhund „Barry"7 In der 

ursprunglichen Konzeption von Drostes Text sollten noch die heldenhaften Ret-

tungsaktionen des beruhmten Hundes im Mittelpunkt stehen - wie der Titel der 

fruhen Version „Barry, der Hund von St. Bernhard" zeigt.® Die Autorin konzentrierte 

sich in den spateren Versionen allerdings auf andere Elemente der Erzahlung, wie 

^ Vgl. Charles Coulston Gillispie (Hg.): Dictionary of Scientific Biography. Bd. 12, New York: Scribener 
1975, S. 119-123. 

* Vgl. Kortlander (1979), S. 117-118. 
®Vgl. HKA 111,2, S. 611. 
^Vgl. ebd., S. 612. 
^ Vgl. Das Pfennig-Magazin fur Verbreitung gemeinnutziger Kenntnisse 1833/34; „Hunde des St. 

Bernhard" (Bd. 10, S.77), „Hunde auf dem St. Bernhard (Bd. 34, S. 256). Fur eine Darstellung des 
Einflusses dieses Motivs auf das Hospiz vgl. HKA III, 2, S. 613-621. 

®Vg!. HKA III, 2, S. 301. 
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die Todesangst des Senners Benoit im ersten Teil, die Rettungsaktion durch die 

Monche im zweiten und im dritten - zu Lebzeiten unveroffentlichten Teil - das Leben 

der Einheimischen und den Aufstieg der Tochter Benoits zum Hospiz. 

Die Arbeit am Hosp/z beschaftigte Droste fast 10 Jahre lang. Der Plan zu der 

Verserzahlung entstand wahrscheinlich wahrend ihrer Reise nach Bonn und Koln 

von Oktober 1825 bis April 1826. Spatestens im Mai 1828 arbeitete sie am ersten 

Gesang und der Entwurf des zweiten Gesanges entstand im November 1828. 

AnschlieBend ruhte die Arbeit wegen eines Augenleidens, des Todes des Bruders 

Ferdinand und einer weiteren Reise nach Bonn, etwa bis November 1831. Erst dann 

schrieb Droste eine erste Versfassung des dritten Gesanges nieder, und am 24. Feb-

ruar konnte sie schlieBlich eine uberarbeitete Reinschrift des gesamten Textes in ihr 

sogenanntes „Fuchsiges Buch" eintragen.® Es folgten jedoch weitere Uberarbeitun-

gen und im Herbst 1834 Abschriften fur Joseph von LaBberg und ihre Bonner 

Freunde, Sibylle Mertens-Schaaffhausen, Johanna und Adele Schopenhauer sowie 

Eduard d'Alton, die sich um eine mogliche Veroffentlichung bemuhen sollten.̂ ® 

Drostes Hoffnung, dass sich ihre Verbindung zu der anerkannten Autorin von 

Reisebeschreibungen, Johanna Schopenhauer, und dem Professor fur Archaologie 

und Kunstgeschichte, d'Alton, gunstig auf die Veroffentlichung ihrer Texte auswirken 

wurde, bestatigte sich jedoch nicht. Sibylle Mertens-Schaaffhausen sagte zwar ihre 

Hilfe zu, hielt dann das Versprechen jedoch nicht ein und verlegte angeblich das 

Manuskript, was zu einem schweren Zerwiirfnis zwischen den Freundinnen fuhrte. 

Aus dem Briefwechsel zwischen den beiden Frauen geht nicht deutlich hervor, 

warum Mertens-Schaaffhausen der Bitte ihrer Freundin nicht nachkam. Der Grund 

lag wohl jedoch in dem auBerst reservierten Urteil, das im Bonner Kreis uber Drostes 

Texte gefallt wurde. So lobt d'Alton in einem Brief an Mertens-Schaaffhausen zwar 

Drostes Naturbeschreibungen, spricht ihnen jedoch jegliche Originalitat ab. Durch die 

Nachahmung Scotts entstunden „Wiederholungen und Breiten" sowie „eine seltsame 

Harte der Sprache". Zudem wirft er Droste „Kleinlichkeit" in der Behandlung ihres 

Sujets und einen Mangel an Handlung vor. Einzig die Beschreibung von „irrenden 

® Die ersten Bedenken zum dritten Gesang auBerte sie im Herbst 1834 in einer kommentierten 
Teiiabscinrift fur ihren Schwager Joseph von LaBberg, der die - nicht zustande kommende -
Veroffentlichung des Hosp/z vermittein soil (vgl. HKA III, 2, S. 563). Die naohste, im Winter 1836 
angefertigte Reinschrift, die als Druokvorlage fCir eine - ebenfalls scheiternde - Veroffentlichung bei 
DuMont gedacht war, enthalt bereits keinen Verweis mehr auf den dritten Gesang (vgl. HKA III, 2, S. 
309). 
Vgl. HKA III, 2, S. 295-302. 
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Seelenzustanden" halt d'Alton fur sehr gelungen, rat allerdings abschlieBend von 

einer Veroffentlichung ab/^ 

Viele der veroffentlichten Rezensionen der Gedichtausgabe von 1838 

stammten aus dem engeren Freundes- und Bekanntenkreis der Droste und fielen 

daher - im Gegensatz zu d'Altons Urteil - recht positiv aus. So lobt Elise von Hohen-

hausen die „ergreifende Lebendigkeit" des Textes, die bewirke „daB man sich selbst 

auf dem St. Bernhard glauben sollte'V^ Auch Levin Schucking, Gustav Kuhne und 

der Autor einer anonymen, wahrscheinlich von Christoph Bernhard Schluter ange-

regten Rezension, heben in ihren Besprechungen den Realismus in der Darstellung 

der Alpenwelt und des Lebens im Kloster positiv hervor. Kuhne schreibt: 

Wir haben keine Ahnung von der, ich mochte sagen, mysteriosen Art, wie das 
erzahit wird. Man sieht Alles, hort Ailes, empfindet Alles mit, man straubt sich vor 
Abgrunden, schauert zusammen vor Kaite, fuhit sich einsam und von Furcht 
bewaltigt in nachtlicher Todtenhalle und kommt nicht eher zum Athmen, bis man 
die Geschichte zu Ende gelesen hat/^ 

Sehr viel negativer fiel eine Rezension in der Leipziger Zeitschrift Die Eisenbahn aus, 

dessen Verfasser der Dichterin bezugiich alier Verserzahlungen „einen Ueberflusse 

von Langeweile oder Eitelkeit" und „schriftstellerische Unfahigkeit" vorwirft. Ein ande-

rer Kritiker bezeichnet die Texte als „gereimte Anekdoten" und ein weiterer hatte sich 

offensichtlich nicht die IVIuhe gemacht, die Erzahlung uberhaupt zu lesen, wie seine 

sinnentstellende Zusammenfassung der Handlung bezeugt/'^ 

In den Besprechungen der zweiten Gedichtausgabe aus dem Jahr 1845 findet 

das Hospiz nur noch einmal - ebenfalls negativ - Erwahnung. Im Gegensatz zu in 

den Augen des Verfassers gelungenen Gedichten wie Die junge Mutter und 

Abschied von derJugend, die sich mit konventionellen Sujets weiblicher Dichtung der 

Zeit beschaftigen, sei das Hospiz das literarische Produkt einer „redseligen Schwat-

zerin, die mit gelaufiger Zunge Nebensachen und Kleinigkeiten beschreibt, das Her-

vorheben factischer Pointen gar nicht versteht und von Dem, was man epische Kurze 

nennt, keinen Begriff zu haben scheint".̂ ® 

Das Oxymoron „epische Kurze" verweist auf das Auseinanderdriften von 

epischer Theorie und Praxis im 19. Jahrhundert. Wahrend die Literaturtheoretiker 

Vgl. HKA III, 2, S. 246-248. 
Zitiert in; ebd., S. 315. 

"Zit iert in: ebd., S. 316. 
'''Vgl. ebd., S. 318. 

Zitiert in: ebd., S. 319-320. 
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Diskussionen dariiber fiihrten, ob und in welcher Form das Schreiben von umfang-

reichen Epen noch moglich sei, empfand das an unterhaitsamer Lekture interessierte 

Lesepublikum die langen, am Homerischen Vorbiid orientierten Texte ais langweilig. 

Statt dessen kamen Kurzepen in Mode, die dem damaiigen Lesebedurfnis und der 

Publikationsform des Taschenbuchs mehr entsprachen/® 

Die Einordnung der Verserzahiungen Annette von Droste-Hulslioffs in die 

Genre - Poetiken der Zeit ist kaum moglich. Sie selbst nannte das Hospiz, das 

Vermachtnis und die Schlacht auch nur ..groBere Gedichte"^^, schien also keinen 

Ehrgeiz zu haben, sich explizit an der gefuhrten Epikdiskussion zu beteiligen. 

Versucht man dennoch, die zeitgenossischen Kriterien fur das Epos - Stoff (Thema 

von nationaler, religioser oder sonstiger Wichtigkeit), Stil (gehobener Stil) und Um-

fang (Unterteilung in „Gesange", mindestens 1000 V e r s e ) - an Drostes Texte 

anzulegen, ergeben sich nur geringe Ubereinstimmungen. Allein das Thema der 

Schlacht we\st jene geforderte „Wichtigkeit" auf und fallt in die traditionelle Gruppe 

der historischen Epen, wahrend das Hospiz und das Vermachtnis sich Stoffen der 

popularen Alpen- und Schauerliteratur zuwenden. Das Gebot des gehobenen Stils 

erfullt zwar keiner der Texte, allerdings konnten das Hospiz und die Schlacht \/on 

ihrem Umfang her durchaus als Epen gelten. Die drei Texte entsprechen somit dem 

Trend des Biedermeier, die Versepik „sentimentalisch" zu modifizieren, namlich die 

Form des Epos dem Lyrischen und der Ballade anzunahern sowie Traditionsstrange 

der empfindsamen und idyllischen Literatur des 18. Jahrhunderts weiterzufuhren.^® In 

Deutschland war es vor allem Wieland, der mit dieser Mischform erfolgreich war, 

aber auch der Einfluss britischer Autoren wie Byron und Scott wirkte sich auf die Ent-

stehung zahlreicher Kurzepen im deutschen Sprachraum aus. Teil dieses Prozesses, 

in dem sich im Biedermeier Versepik und Erzahlprosa immer starker annaherten, war 

die zunehmende Subjektivierung einer Gattung, deren oberstes Gebot die Objektivi-

tat, d.h. die Unbeteiligtheit des Erzahlers und die ideale Verfassung der erzahlten 

Welt, ist.^° 

Interessanter als eine etwaige Einordnung der Verserzahiungen Annette von 

Droste-Hulshoffs in die Literaturtheorie ihrer Zeit ist jedoch die Frage, warum Droste 

'®Vgl. Sengle (1972), S. 628. 
^^HKAVIII, 1,S. 298. 
18 Vgl. Dieter Martin; Das deutsche Versepos Im 18. Jahrhundert. Studien und kommentierte 

Gattungsbibliographie, Berlin: de Gruyter 1993, S. 3-5. 
Vgl. Sengle (1972), S. 626-627. 
Vgl. HKA III, 2, S. 238. 
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fur ihre ersten umfassenderen Projekte die Form des „gr6Beren Gedichtes" wahlte. 

Fried rich Sengle weist darauf hin, dass in feudaien und klerikaien Kreisen das Epos 

stets als „vornehmste" Gattung gegolten habe.̂ ^ Es ist daher anzunehmen, dass bei 

Drostes Entscheidung fur die epische Form, das Prestige jener Textform durchaus 

eine Roiie spieite. Zum einen versuchte sie, den literarischen Geschmack ihres 

Standes, insbesondere der engeren Famiiie, zu bedienen, urn auf diese Weise Aner-

kennung und Freiraume fur ihr Dichten zu eriangen. Zum anderen versprach sie sich 

wohl von der Wahl eines gehobenen Genres groBeren Erfolg bei der geplanten Pub-

likation ihrer Texte. So stehen im Mittelpunkt des veroffentlichten Bandes im Jahr 

1838 die drei Verserzahlungen, wahrend die Qbrigen Gedichte laut der Dichterin 

selbst lediglich die Funktion besitzen, „die groBeren Gedichte zu trennen".^ Annette 

von Droste-Hulshoff ist augenscheinlich bemuht, die literarischen Normen ihrer Zeit 

zu erfullen. Ihr gelingt es allerdings dennoch - wie in der vorliegenden Arbeit gezeigt 

werden soil in den gewahlten popularen Genres und Stoffen ihren eigenen 

Gestaltungswillen zur Geltung zu bringen. 

Inhalt 

Der erste der drei Gesange des Textes erzahit, wie sich der Greis Benoit mit seinem 

Enkelsohn Henry am „Pain de Sucre" verirrt. Verzweifelt versucht Benoit, bei einbre-

chender Dunkelheit die Lichter oder die Glocken des Hospizes^® auszumachen, das 

ihm in der Kalte die einzige Rettung fur sie beide zu sein scheint. GroBvater und 

Enkel gelangen schlieBlich zu einer Gruft, in der die Monche die Leichen unbekann-

ter Wanderer, die im Schnee zu Tode gekommen sind, aufbahren. Benoit empfindet 

ein unubenwindliches Grauen bei dem Gedanken an die Toten, entscheidet sich in 

seiner Not aber dennoch, im Totenhaus Zuflucht zu suchen. Nachdem Henry sich an 

Brot und Wein, die die Monche hier fur verirrte Wanderer zurucklassen, gestarkt hat, 

zieht sich Benoit mit seinem Enkel im Arm in eine Ecke zuruck und versucht, immer 

noch gegen seine Angst ankampfend, zu schlafen. Als Henry jedoch in einem der 

Toten seinen kurzlich verstorbenen Vater zu erkennen glaubt, kann der GroBvater 

seine Furcht nicht mehr unterdrucken und fluchtet mit dem Jungen wieder in die 

Vgl. ebd., S. 628. 
^HKAVIII , 1,S. 298. 
23 Bel dem „Hospiz" handelt es sich um ein Kloster, dessen Monche im 19. Jahrhundert eine gewisse 

Bekanntheit fur ihre Nachstenliebe und Rettungsaktionen eriangt hatten. 
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eisige Nacht hinaus. Mit letzter Kraft erreichen sie schlieBlich eine Brucke nicht weit 

vom Hospiz, wo Benoit scheinbar tot zusammenbricht. 

Im zweiten Gesang wird zunachst die Wache des diensthabenden Monches 

im nachtlichen Hospiz geschildert. Als der Bernhardinerhund Barry auf seinem 

Rucken einen fast erfrorenen Jungen - offensichtiich Henry — ins Hospiz bringt, brictit 

eine Rettungsmannschaft unter groBen Gefahren auf, urn den Begleiter des Kindes 

zu suchen. Sie konnen Benoit jedooh nur noch - wie ihnen scheint - tot bergen. 

Der dritte Gesang beginnt mit einer breitangelegten idyllisierenden Beschrei-

bung des Ortes St. Remy, von dem aus Rose, Benoits Tochter, zusammen mit ihrem 

Mann zum Hospiz aufsteigt, um die Leiche ihres Vaters ins Tal zu holen. Am Hospiz 

angekommen erfahren sie, dass Benoit nur „scheintot" war, und der Gesang schlieBt 

mit Benoits Bericht uber die Ereignisse, die seinem Aufstieg vorausgingen, unter 

anderem der Tod der Eltern Henrys. 

Beurtellung In der neueren Droste-Forschung 

Wie schon in den zeitgenossischen Rezensionen, hat das Hospiz auch in der moder-

nen Droste-Forschung nur wenig Interesse gefunden und wird, wenn uberhaupt, 

lediglich am Rande behandelt. Heselhaus lobt die Darstellung von Seeienzustanden 

und Naturphanomenen, bemangelt jedoch wie Drostes Zeitgenossen die „Kleinlich-

keit" und Trivialitat des Sujets.̂ '̂  Herbert Kraft halt die Fabel des Hosp/z ebenfalls fur 

nicht erzahlenswert, und kann - im Gegensatz zu Heselhaus - nicht einmal in 

Drostes Naturschilderungen einen literarischen Wert erkennen.^® 

Ronald Schneider verweist auf erzahltechnische und sprachliche Schwachen, 

kommt jedoch insgesamt zu einem positiveren Urteil.̂ ® Er hebt hervor, dass im 

Hosp/z bereits ein Stilprinzip zur Anwendung komme, das bestimmend fur viele spa-

teren Werke der Droste werden sollte. Er bezieht sich damit auf die gegenseitige 

Abhangigkeit von realistischer Darstellung empirischer Wirklichkeit und Drostes 

Bemuhen „die real-gegenwartige Erfahrungswelt ihrer Zeit wieder einzubinden in den 

christlich-standischen ordo". Thematisch stehe im Hospiz 6\e Natur als Schopfung 

Gottes im Mittelpunkt, Sie sei dabei einerseits „Wegweiser zur gottlichen Wahrheit", 

andererseits Teil der gefallenen Schopfung und damit „Ort der Herrschaft des Grau-

Vgl. Heselhaus (1971), S. 94-96. 
^Vgl . Kraft (1987), S. 34-36. 
^ Vgl. Ronald Schneider: Realismus und Restauration. Untersuchungen zu Poetik und epischem 

Werk der Annette von Droste-Hulshoff, Kronberg /Ts.: Scriptor 1976, S. 119-142 und Schneider 
(1995), S. 46-51. 
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ens". Das Gegengewicht zu diesen „Machten des Bosen" sei das Hospiz mit seinen 

Monchen und deren christlicher Caritas. Als wenig uberzeugend empfindet Schneider 

allerdings die Darstellung des Grauens, das den alten Benoit befallt. Er wertet diese 

als poetisch funktionslosen Ausflug in die Schauerromantik. Positiver beurteilt 

Schneider hingegen die Licht-Dunkel-Metaphorik des Textes, in der sich die „religi6s-

sinnbildliche Transparenz" des erzahlten Geschehens ausdrucke.^^ 

In meiner Interpretation des Hospiz m\\ ich Schneiders Hinweis auf die Licht-

Metaphorik aufnehmen, allerdings von der vagen Kategorie des ,,Bosen" als Deu-

tungshorizont Abstand nehmen. Der Text soil vielmehr im Rahmen der naturwissen-

schaftlichen und religiosen Diskurse der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts 

analysiert werden. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei dem Motiv des Sehens 

gelten. 

Die LIchtsymbollk In der Romantik 

Die zentrale Bedeutung der Motive des Lichtes und des Sehens im Hospiz muss vor 

dem Hintergrund der Lichtsymbolik in der Literatur der Romantik betrachtet werden. 

August Langen^® sieht den Ursprung der romantischen Vorstellung von der Symbol-

haftigkeit der Natur im Irrationalismus des 18. Jahrhunderts, der die Schopfung als 

symbolische Sprache Gottes versteht. Die deutschen Romantiker interpretierten alles 

Irdische als heilige Zeichen einer hoheren Wirklichkeit und glaubten, dass sich im 

einzelnen das gesamte Universum widerspiegele. 

Das wichtigste Symbol in dieser „Hieroglyphensprache"^® sei die Natur. Mit ihr 

sei der Mensch ursprunglich in einem „goldenen Zeitalter" eins gewesen, weshalb er 

sich seither danach sehne, diese verlorene Einheit zuruckzugewinnen. Privilegiert in 

diesem Streben sei der Dichter, da nur er die,,Sprache der Natur" entziffern konne. 

Besondere Bedeutung unter den Natursymbolen besitzt nach Langen das 

Licht. Es finde sich in zahlreichen Religionen und Mythologien als Ursymbol und 

gelte dort vor allem als Sinnbild des Uberirdischen und Transzendenten. Auch im 

Christentum nehme die Bildlichkeit des Lichtes eine zentrale Stellung ein; Das Licht 

ist das Wesen Gottes und Christus das,,Licht der Welt". In der Romantik eriange es 

Ebd., S. 49-50. 
^ Fur folgende Darstellung vgl. August Langen: Zur Lichtsymbolik der deutschen Romantik, in: Hugo 

Kuhn / Kurt Schier (Hg.): Marcher), Mythos, Dichtung. Festschrift zum 90. Geburtstag Friedrich von 
derLeyens am 19. August 1963, Munchen; C. H. Beck 1963, S. 447-485. 

^ Ebd., S. 448. 
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besondere Bedeutung, da es sich bei ihr um eine Kunstrichtung mit religioser Grund-

haltung handele. 

Langens historischer Abriss der Entstehung der Lichtmetaphorik beginnt im 

Mittelalter. Haupttrager der Lichtvorsteilungen in dieser Zeit ist die IViystik, die das 

Liclit mit der „unio mystica" gleichsetzt. Auch in zahlreichen autobiographischen 

Zeugnissen werde die mystische Erfahrung als Lichterlebnis geschildert. Aus diesen 

mystischen Quellen schopften im Pietismus zahireiche Autobiographien, die eben-

falls von einem „inneren Licht" und einem „Durclibruch zum Licht" berichteten.^° 

Die Liohtsymbolik der Aufklarung bezieht sich, so Langen, lediglich auf die 

Entwicklung rationalen Denkens und weise keinerlei symbolische Vertiefung auf. Zu 

einem neuen Ansatz komme es erst bei Johann Gottfried Herder, der als Ausgangs-

punkt seines Denkens die Deutung der biblischen Schopfungsgeschichte nehme. In 

der Literatur gewinnt - laut Langen - in diesem Zusammenhang das Motiv des ers-

ten Schopfungstages und das Urerlebnis des ersten Lichtes im Sonnenaufgang an 

Bedeutung. 

Auch in der romantischen Naturphilosophie spiele das Licht eine entschei-

dende Rolle. So betrachte Schelling das Licht als Gegensatz zur Materie, als Gottli-

ches in der Natur, in dem die „Weltseele" erscheine. Die romantische Literatur - etwa 

Novalis - benutze die Lichtmetapher ebenfalls als Sinnbild der Transzendenz. In ihm 

wurden die Dinge fur die Autoren und Landschaftsmaler des 18. Jahrhunderts trans-

parent auf das Unendliche hin. 

Wahrend in der Malerei zunachst noch die Darstellung des Atmospharischen, 

ohne tiefgrundige Symbolik, im Mittelpunkt des Interesses gestanden habe, habe der 

Maler Philip Otto Runge eine Landschaftsmalerei auf religioser Grundlage gefordert 

und dabei das Licht zum zentralen Sinnbild fur das Wirken Gottes gemacht. Zudem 

untermauere Runge seine Darstellung von Licht und Farben durch theoretische Stu-

dien zur Farbenlehre. 

Es lassen sich laut Langen in der Romantik verschiedene Motivkomplexe identifi-

zieren, die eng mit der Lichtsymbolik verbunden sind und von denen einige auch im 

Hospizzu finden sind. Zum einen nennt er den „Aufschwung" zum Himmel, der hau-

fig durch das Motiv des zur Sonne strebenden Adiers versinnbildlicht werde. Ein 

weiteres Motiv sei der Blick aus der Hohe, oft von einem Berg, in die lichtdurchflutete 

^ Ebd., S. 452. 
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Landschaft, wie er beispielsweise in den Biidern Caspar David Friedrichs zu finden 

sei. 

Im Hosp/z spielt das Licht in Verbindung mit dem Rhythmus der Tageszeiten eine 

bedeutende Rolie. Nach Langen steht der Sonnenaufgang in der Kunst der Ronnantik 

fiir die Prasenz des Gottlichen auf Erden. In der Dichtung finde sich haufig das Motiv 

des Aufbruchs am fruhen Morgen, des Hinauswanderns in das Licht des Tages, das 

auf „metaphysische Sehnsuchte" hinweise.^^ Im Vergleich zum Sonnenaufgang 

stehe der Sonnenuntergang fur die Loslosung vom Irdischen und das Hinausrucken 

ins Unendliche. Besonders deutlich lieBen sich diese Motive bei Joseph von Eichen-

dorff nachweisen, bei dem Morgen- und Abendrot die Ewigkeit und der Sonnenauf-

gang haufig eine bestandene Gefahr symbolisieren. 

Diese Lichtmetaphorik findet sich auch in Drostes Gedichtzyklus Das Geistliche 

Jahr als wesentlicher Bestandteil der Bildlichkeit wieder. So nimmt sie beispielsweise 

in Am zweiten Sonntage im Advent die im Evangelientext angedeutete Verbindung 

zwischen dem Erscheinen einer Wolke und dem Kommen des Eriosers auf und ent-

wickelt aus ihr ein Bild des Sonnenaufgangs, der die Wiederkunft Christi ankundigt: 

Wo bleibst du Wolke, die den Menschensohn 
Soli tragen? 
Seh' ich das Morgenrot im Osten schon 
Nicht leise ragen? (1-4) 

Schon das vorsichtige „soll" des ersten Verses verweist jedoch darauf, dass sich das 

lyrische Ich durchaus nicht sicher ist, ob das Licht der aufgehenden Sonne tatsach-

lich als Zeichen Christi zu interpretieren sei und so fahrt die Sprecherin fort: 

Die Dunkel steigen, Zeit rollt matt und gleich; 
Ich seh' es flimmern, aber bleich, ach bleichl 
Mein eignes Sinnen ist es, was da quillt 
Entzundet, 
Wie aus dem Teiche grun und schlammerfullt 
Sich wohl entbindet 
Ein Flammchen und von Schilfgestohn umwankt 
Unsicher in dem grauen Dunste schwankt. (5-12) 

Das Licht versagt dem Ich seine Symbolhaftigkeit: Die Lichterscheinung wird lediglich 

durch das „eigne[s] Sinnen" (7) erzeugt und nicht durch eine gottliche Macht, die sich 

dem Menschen mitteilt. Dieses Scheitern der Lichtsymbolik spielt auch schon Im 

Ebd., S. 464. 
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einige Jahre zuvor entstandenen Hospiz erne zentrale Rolle, wie die vorliegende 

interpretation zeigen soil. 

Ein weiteres zentrales Lichtmotiv, das Langen eriautert, ist die Mondnaclit. 

Diese versinnbildliche den typisch romantischen Gedanken von der Verschmeizung 

der Gegensatze, in diesem Fall von Licht und Finsternis. Seit der Empfindsamkeit 

stehe das Mondlicht fur die Entgrenzung des Gefuhis und das Streben der Gedanken 

uber das Diesseits hinaus. Fur die Dichter der Romantik mache das R/londlicht die 

Dinge transparent auf das Unendliche und das Gottliche. 

Diese Symbolhaftigkeit des Lichtes als Zeichen der Prasenz Gottes und der 

Transzendierung des Irdischen bestimmt die Metaphorik im Hospiz. Verstarkt wird sie 

noch durch die Betonung des Blickes der Protagonisten. Das Schauen gewann als 

literarisches Motiv im Ubergang von der Fruh- zur Hochromantik eine neue Bedeu-

tung: Der starke Subjektivismus der Fruhromantik wich zunehmend einer Weltzuge-

wandtheit, deren „neues" romantisches Schauen einer „Entnornnalisierung" der Welt 

diente.^ Die durch den Rationalismus der Aufklarung abgestumpften 

Sinneswahrnehmungen sollten eine neue, unverbrauchte Frische erhalten, die es 

ihnen ermoglichte, die auBeren Gegenstande zu in diesen verborgenem Leben zu 

erwecken. Die Normalitat wird durch Verfremdung, wie etwa ungewohnliche Per-

spektiven, „romantisiert", oder es wird eine geheimnisvolle und oft bedrohliche Kehr-

seite der Dinge evoziert. 

Diese Annahme der Symbolhaftigkeit der Dinge spiegelt sich auch in der 

romantischen Landschaftsbeschreibung wider. Die Naturszenerien bei Autoren wie 

Tieck und Eichendorff sind nicht realistisch, sondern basieren auf Stereotypen. Die 

Protagonisten bewegen sich durch eine „allegorisch zugerichtete Welt, in der jedes 

Requisit und jeder Ort einen bestimmten Zeichenwert hat".^ Auch Benoit im Hospiz 

halt nach dieser Zeichenhaftigkeit der Welt Ausschau. 

Benoits Interpretation der ihn umgebenden Natur ist im oben beschriebenen 

Sinn als romantisch zu bezeichnen. Er befindet sich auf der Suche nach Zeichen -

wie dem Licht des Hospizes - , die ihm den Weg zu seiner Rettung weisen sollen. 

Was er sieht, erfullt jedoch nicht seine Erwartungen. Wiederholt erweist sich das, 

was er als Zeichen sehen mochte, als bloBes Naturphanomen. Immer wieder bietet 

der Text Bild- und Handlungselemente an, die zunachst den Anschein jener auf das 

^ Vgl. Pikulik (1979), S. 251 ff. 
^ Detlef Kremer: Prosa der Romantik, Stuttgart/Weimar: Metzler 1996, S. 50. 
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Gottliche verweisenden „Hieroglyphensprache" haben, deren Symbolhaftigkeit sich 

letzten Endes jedoch als Chimare entpuppt. 

In derfolgenden Interpretation des Hospizsoil Benoits Wahrnehmung seiner 

Umwelt im ersten Gesang im Vordergrund stehen. Bevor wir uns jedoch der Erzah-

lung selbst zuwenden, mussen wir uns mit den naturkundlichen - vor allem geologi-

schen - Entwicklungen urn 1800 vertraut machen, urn den Text auf zeitgenossische 

wissenschaftliche Diskurse hin transparent zu machen. 

Theorlen zur Erdentstehung um 1800 

Herausragendster Vertreter der Geologie in Deutschland war im fruhen 19. Jahrhun-

dert Abraham Gottlieb Werner (1749-1817). Fur ihn - Alexander von Humboldts 

ehemaligen Lehrer an der Freiberger Bergakademie - standen die Gebirge im Mittel-

punkt seiner wissenschaftiichen Aufmerksamkeit. Werner eriangte als geistiger Vater 

des sogenannten „Neptunismus" europaweite Bekanntheit. Er hatte es sich zum Ziel 

gemacht, aus geologischen Funden die gesamte Erdgeschichte zu rekonstruieren. 

Seine Forschungen basierten auf der These, dass die Erdoberflache sich in 5 

Stadien aus den Ablagerungen eines Ur-Ozeans, der die gesamte Erde bedeckt 

hatte, gebildet habe. Jedes Stadium werde durch eine bestimmte Gesteinsschicht 

reprasentiert. Zuerst hatten sich die sogenannten „primitiven" Gesteine, wie Granit, 

Gneis und Porphyr, abgelagert. Danach folgte eine Obergangsphase, in der Schiefer 

und als fruhe Lebewesen die Fische entstanden seien. In der dritten Phase sei das 

Wasser zunachst zuruckgegangen und habe somit Landflachen freigegeben, sie 

spater jedoch wieder uberschwemmt. In diesem Stadium seien die ersten Saugetiere 

entstanden. In der vierten Phase lagerten sich laut Werner Lehm, Sand und Kies ab 

und in der funften habe - durch unterirdische Kohlevorkommen entzundete - vulka-

nische Aktivitat schlieBlich in manchen Gegenden Lava produziert.^ 

Werner verdankte die groBe Popularitat seiner Theorie einerseits seiner 

charismatischen Personlichkeit als Lehrer, aber auch der groBen Einfachheit seiner 

Argumentation. Diese lieB sich nicht nur mit der naturtheologisohen These von der 

GroBartigkeit des Planes Gottes verbinden, sondern vor allem auch mit der Schop-

fungsgeschichte in Einklang bringen; Die Lebewesen entstanden in Werners Aberla-

gerungsstadien in der gleichen Reihenfolge wie in Genesis. Ihr Alter deckte sich mit 

den in der Bibel veranschlagten 6000 Jahren und die zentrale Rolle des Wassers in 

^ Vgl. Ciiarles Coulston Gillispie: Genesis and Geology. The impact of scientific discoveries upon 
reiigious beliefs in the decades before Darwin, New York: Harper & Row 1959, S. 44. 
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Werners Uberlegungen machte es moglich, die Sintflut in die geologische Theorie zu 

integrieren.^® Einer der Hauptvertreter der Neptunisten in England, Richard Kirwan 

(1733-1812), versuchte in seinen Geological Essays (1799), die genaue Ent-

sprechung geologischer Funde mit der Schopfungsgeschichte nachzuweisen. in 

seinem heute befremdiich erscheinenden Bestehen auf die wortliche Wahrheit des 

Bibeltextes „bewies" Kirwan auf geologischem Wege, dass die Darstellung der 

Erdgeschichte in der Heiligen Schrift im naturhistorischen Sinne wahr sei.^ 

Der Neptunismus besaB jedoch zahlreiche Schwachen, die bereits von 

Werners Zeitgenossen kritisiert wurden. Der Freiberger Geoioge stutzte seine 

gesamte Theorie einzig auf die Beobachtungen, die er im Harz gemacht hatte und 

ignorierte widersprechende Funde aus anderen Gegenden. Zudem stellten andere 

Geologen sich die Frage, woher die groBen Wassermengen gekommen und wohin 

sie verschwunden seien.^^ 

In Opposition zu den Neptunisten bildete sich unter Fuhrung des Schotten 

James Mutton (1726-1797) die Schule der „Plutonisten" heraus, die ihrerseits die 

Entstehung des Erdgesteins auf vulkanisches Geschehen zuruckfuhrten. Die Erd-

kruste besteht nach Mutton, der seine Argumente 1795 in dem grundlegenden Werk 

Theory of the Earth darlegte, aus zwei Schichten: dem unteren Eruptivgestein, wie 

Gran it, Basalt und Porphyr sowie einer daruber liegenden wasserhaltigen Gesteins-

schicht. Regen und Erosion - so Mutton - lagern auf dem Meeresboden bestandig 

Sandstein, Kalkstein und Kies ab. Diese wurden dann durch Hitze und unter hohem 

Druck in festes Gestein umgewandelt. Dieselbe Kraft - namlich Vulkanismus - hebe 

nach diesem Konsolidisierungsprozess den Meeresboden an. UnregelmaBigkeiten in 

der Folge der Gesteinsschichten erklarte Mutton damit, dass an manchen Orten 

geschmolzenes Gestein an die Oberflache dringe und auf diese Weise die obere 

Schicht Qberlagere.̂ ® 

Dass die Theorie der Plutonisten es zunachst schwer hatte, sich in Deutsch-

land gegen den Neptunismus durchzusetzen, lag vor allem in deren Unvereinbarkeit 

mit der Schopfungsgeschichte. Mutton weigerte sich im Gegensatz zu Werner, Aus-

sagen uber den Ursprung der Erde zu machen. Da er langsame, noch in der Gegen-

wart wirksame Prozesse, wie Erosion, fur die Gestalt der Erde verantwortlich machte, 

^ Vgl. ebd., S. 47. 
^ Vgl. ebd., S. 53. 

Vgl. ebd., S. 45-46. 
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musste er eine sehr viel langere Zeit als 6000 Jahre fur die Entstehung der Erde 

veranschlagen, worn it sich der Beginn der Welt unendlich in die Vergangenheit 

verlangerte. Hutton ging zwar nicht so weit, die Schopfungsgeschichte zu widerlegen, 

leugnete jedoch implizit ihre Notwendigkeit zur Erklarung der Erdentstehung. Wenn 

langsam wirkende Faktoren zu den gleichen Resultaten fuhren konnten wie Katast-

rophen, machte dies die Vorstellung eines Eingreifens Gottes in die Erdgeschichte 

uberflussig.^® 

Die Auseinandersetzung mit den Plutonisten wurde vor allem von den Schu-

lern Werners mit polemischer Scharfe gefuhrt. Die Plutonisten erwiesen sich als 

weitaus weniger doktrinar. Wahrend Werners Thesen und seine Terminologie kritik-

los ubernommen und wiederholt wurden, modifizierten Muttons Nachfolger die Argu-

mentation ihres Lehrers.^ Vor allem Muttons fur die Theologie so unbequeme These, 

dass nur auch noch in der Gegenwart tatige Krafte fur geologische Veranderungen 

verantwortlich seien, wurde nach seinem Tod relativiert. So ging beispielsweise Sir 

James Mall (1781-1832) davon aus, dass ein reiBender Strom die Alpen sowie auch 

andere Landschaften geformt habe. Nicht das langsame, bestandige Meben der 

Kontinente habe zur heutigen Gestalt der Erde gefuhrt, sondern plotzliche, gewaltige 

Umwaizungen/^ 

Diese Vorstellung machte es nun wieder mogllch, die Geologie mit der 

Schopfungsgeschichte zu versohnen. Die „Katastrophisten" gingen davon aus, dass 

die Gestalt der Erde durch eine Reihe von Naturkatastrophen entstanden sei, als 

deren letzte man die Sintflut ansah. Sie stutzten sich dabei auf die Untersuchungser-

gebnisse der von Georges Cuvier (1769-1832) popular gemachten vergleichenden 

Anatomie. Cuvier rekonstruierte prahistorische Tiere aus fossilen Funden und 

schloss daraus auf das Alter der Gesteinsschichten, in denen die Versteinerungen 

gefunden worden waren.'*^ Diese Beobachtungen fuhrten ihn dazu anzunehmen, 

dass der Mensch zwischen der letzten und der vorletzten Katastrophe erschaffen 

worden und somit etwa 5000 bis 6000 Jahre alt 

^ Vgl. ebd., S. 47. 
Vgl. ebd., S. 79. 
Vgl. ebd., S. 81. Erst Charles Lyell forderte 1830 in seinen wegweisenden Principles of Geology 
wieder, dass der Geologe nur auch in der Gegenwart wirkende Krafte zur Erklarung der Erdgestalt 
heranziehen diirfe. 

^ Diese palaontologische Methode war zwar schon zwischen 1791 und 1799 von dem Briten William 
Smith entwickelt worden. Seine Forschungen wurden jedoch erst in den 1820er Jahren anerkannt. 
Vgl. ebd., S. 84. 

'"Vgl. ebd., S.I 01. 
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Die groBe Popuiaritat, derer sich die Katastrophentheorie etwa seit 1820 

erfreute, lasst sich unter anderem damit erklaren, dass sie die Geologie wieder in 

den Dienst der Religion steilte. Sie sprach der Sintflut eine entscheidende Rolle in 

der Erdgeschichte zu und datierte die IVIenschheit im gleichen zeitlichen Rahmen wie 

die Bibel. Fossile Funde und ill re Datierung machten es nun allerdings notwendig 

anzuerkennen, dass es vor der Erschaffung des Menschen Lebewesen gegeben 

haben musse, die in einer Folge von Naturkatastrophen ausgeloscht wurden. Man 

verlegte deren Entstehung in eine „praadamitische" Phase, d.h. eine Zeit vor der 

Schopfung des Menschen. Jean Andre Deluc (1727-1817), der von 1789 bis 1804 an 

der Gottinger Universitat Philosophie und Geologie unterrichtete, popularisierte die 

Vorstellung, dass die sechs Schopfungstage symbolisch zu verstehen seien. 

Zwischen ihnen konnten Tausende von Jahren gelegen haben, in denen plotzliche 

geologische Umwalzungen die Gestalt der Erde geformt ha t tenDie Tatsache, dass 

keine menschlichen Uberreste gefunden wurden, erklarte man damit, dass die Ent-

stehung der Menschheit fur einen etwaigen Versteinerungsprozess nicht weit genug 

zuruckliege, namlich nur jene 5000-6000 Jahre. Der groBte Teil der Menschheit und 

einer alteren Schopfung sei in der Sintflut vor etwa 4000 Jahren umgekommen, und 

nur wenige Inseln hatten das Oberleben einiger Lebewesen und Pflanzen ermoglicht, 

die den Grundstock einer neuen Schopfung, wie sie noch in der Gegenwart bestehe, 

bildeten/^ 

Die Popularlslerung geologischen WIssens 

Wenn auch Annette von Droste-Hulshoff die geologische Debatte vermutlich nicht in 

den aktuellen wissenschaftlichen Abhandlungen selbst verfolgte, so las sie doch als 

Hobby-Palaontologin sicherlich die einschlagigen Artikel in den ihr zuganglichen 

popularen Zeitschriften. Eine Ubersicht uber die neuesten Entwicklungen in den 

Naturwissenschaften bot im Januar 1830 beispielsweise eine Artikelserie im 

Morgenblatt fur gebildete Stande. Der Autor dieser Abhandlung folgt in seiner Dar-

stellung, wie er selbst betont, den Theorien Georges Cuviers. Gleich im ersten Teil 

der Serie wendet er sich der Frage nach dem Alter der Menschheit zu und folgt dem 

franzosischen Geologen in dessen Oberzeugung, dass die Sintflut die letzte jener 

Katastrophen sei, die der Erde ihre Gestalt verliehen haben: 

^ Vgl. Charles Coulston Gillispie (Hg.): Dictionary of Scientific Biography, Bd.4, New York: Scribener 
1971, S. 28. 
Vgl. Gillispie (1959), S. 58-59. 
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Es erzahlen die Sagen alier Volker von einem machtigen Ereignis, daB die Gestalt 
der Erdoberflache verandert und das Menschengeschlecht beinahe vollig ver-
nichtet habe; die Erdkunde hingegen weist darauf hin, dass die letzte der Um-
walzungen, welche der Erdboden zu erieiden hatte, auffallend mit der Zeit 
zusammentrifft, in welche man die Sundfluth iegt. [...] Man hat diese Berechnung 
am FuBe der Gebirge angestellt und uberail 5 - 6000 Jahre herausgebracht, man 
hat sie an den FluBschwemmungen gemacht und dasseibe Resultat erhalten. 
Kurz, die Angaben der Traditionen haben sich immer und uberail bestatigt 

Auch in der Fortsetzung des Artikels betont der Verfasser nochmals die Uberein-

stimmung des Schopfungsberichtes mit geoiogischen Erkenntnissen; 

Viele Spuren in den Buchern Mosis beweisen, daB er uber manche hochst wich-
tige Punkte der Naturphilosophie sehr richtige Begriffe hatte. Besonders ist seine 
Lehre von der Schopfung der Welt, rein wissenschaftlich betrachtet, hochst merk-
wurdig, denn die Ordnung, in der er die verschiedenen Wesen geschaffen werden 
laBt, ist genau dieselbe, auf welche die Geologie fuhrt.^^ 

Nur wenige Wochen spater erschien in derselben Zeitschrift, ebenfalls in Fortsetzun-

gen, ein Artikel uber „Geologische Neuerungen". Dem Verfasser dieses Textes 

scheint die Ubereinstimmung von Genesis und Geologie weitaus weniger am Herzen 

zu liegen als dem Autor des zuvor zitierten Artikels. Er gibt als seine Quelle die Leh-

ren Elie de Beaumonts (1789-1874) an und konzentriert sich, wie dieser, auf die Ent-

stehung der Gebirge. In seiner Darstellung folgt er jedoch nicht streng den Theorien 

Beaumonts, sondern verweist darauf, dass zahlreiche Fragen noch lange nicht ge-

klart seien. Nach einer Wurdigung der Erkenntnisse Werners und einer kurzen Dar-

stellung plutonistischer Theorien schreibt er: 

Wann aber stiegen jene Massen aus dem SchooBe der Erde hervor? Wann 
erstarrten jene Wellen des geschmolzenen Urstoffes der Erde zum granitischen 
Fels? wie viele Schichten fruher gebildeten Gesteins waren damals schon uber 
der Erde verbreitet, die jene emportauchenden Berge aufhoben und durchbra-
chen? Geschah dieses Emporsteigen zumal, plotzlich, mit einem Schlage auf dem 
ganzen Erdball? War diese Bewegung rasch oder allmahlig? Diese und ahnliche 
Fragen sind noch so sehr im Dunkein, daB hier noch Spielraum fur die verschie-
densten Thesen stattfindet, an denen es denn auch nicht gefehit hat 

^ „Zur Geschichte der Naturwissenschaften. Nach Cuvier.", (o.Verf.), in; Morgenblatt furgebildete 
Stande, Nr. 12, 14. Januar 1830, S. 46. 
„ZuT Geschichte der Naturwissenschaften. Nach Cuvier.", (o.Verf.), in; Morgenblatt fur gebildete 
Stande, Nr. 20, 30. Januar 1830, S. 78. 
„Geologische Neuerungen. Das Alter der Berge" (o.Verf.), in; Morgenblatt fur gebildete Stande, Nr. 
75, 29. Marz 1830, S. 299. 
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Der Verfasser glaubt also, dass zur Zeit eine gewisse Beliebigkeit der geologischen 

Uberzeugungen bestehe. Die Tatsache, dass er in seinen Ausfuhrungen schlieBlich 

Beaumont folgt, erklart er daher auch nur damit, dass dessen Theorie „durch Ein-

fachheit und wenigstens scheinbare Konsequenz uberraschend" sei.^ Weitaus gro-

Bere Faszination als die Entscheidung fur eine bestimmte Theorie oder die Frage 

nach der Obereinstinnmung mit der Schopfungsgeschichte besitzt fur ihn die Vorstel-

lung, dass die Naturkatastrophen, die die Erdoberflache formten, nicht ausschlieBlich 

der Vergangenheit angehoren sollen. Er schreibt: 

Es laBt sich demnach nicht behaupten, mit dem Alter verliere die Erde die Fahig-
keit, Katastrophen der Art zu erieiden, und die Ruhe, der sie seit etiichen Jahrtau-
senden genieBt, konne nicht plotzlich gestort werden. [...] Ueberhaupt gibt diese 
Hypothese der Phantasie einen weiten Spielraum; sie mag sich nach Gefallen 
ausmalen, wie es einst seyn wird, wenn nach dem Untergang der jetzigen Welt, 
sich ein neues Riesengebirge zum Himalaya verhalt, wie der Himalaya zu Rube-
zahls Riesengebirge, wenn die Herrn der neuen Schopfung unsere Knochen und 
unsere Massen, die Werke unserer Kunst und unserer Thorheit aus dem SchooB 
der Erde graben und in ihren Museen ausstellen.^° 

Die teleologische Erwartung der Apokalypse und eines neuen Jerusalem wird hier 

ersetzt durch die sakularisierte Vorstellung einer Naturkatastrophe, die die Welt zu 

einem neuen Anfang fuhrt. Statt auf ein kronendes und den Menschen eriosendes 

gottliches Ereignis hinzusteuern, wird die Erde in endioser Folge immer wieder neu 

erschaffen werden. Die Geschichte der Welt verlangert sich im Rahmen neuer geo-

logischer Erkenntnisse also nicht nur unendlich in die Vergangenheit, wie Hutton es 

festgestellt hatte, sondern - mittels einer unendlichen Folge von Neubeginnen -

auch in die Zukunft. 

Zur Zeit der Entstehung des Hosp/z scheinen geologische Theorien der Erd-

geschichte somit religiose Erklarungsmodelle in den popularen naturwissenschaftli-

chen Diskursen zunehmend zu verdrangen. Die Oberzeugung, dass die 

Schopfungsgeschichte wortlich als geologischer Entstehungsbericht der Erde gele-

sen werden konne, erscheint in den 1830er Jahren zunehmend antiquiert, wenn nicht 

sogar lacherlich. So schreibt beispielsweise ein Rezensent am 3. April 1834 in der 

Ebd. 
„Geologische Neuerungen. Das Alter der Berge" (o.Verf.), in: Morgenblatt furgebildete Stands, Nr. 
76, 30. Marz 1830, S. 302. 
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Zeitung fur die elegante Welt uber die Neuerscheinung Kosmologische Vorschule zur 

Erdkunde von Gottlieb August Wimmer: 

Hier wird beschrieben, wie die Erde entstanden, gewachsen und das geworden 
sey, was sie jetzt ist. [...] der Verfasser [...] schreibt eine Kosmologie aus dem 
Christenthume heraus. Er halt sich mit zitternden biblischen Fingern an die 
mosaische Tradition der Weltschopfung, dieses Anklammern an eine allerdings 
poetische und weise Mythe thut naturlich aller Speculation den wesentlichen Ein-
trag. Der Verfasser spricht dabei viel von heiligen Dingen und scheint alien Erns-
tes daran zu glauben als an etwas Geoffenbartes. Alte Offenbarungen brauchen 
wir aber nicht von einem Geographen, sondern neue. Fur einen Erdforscher 
schickt sich kein positiver Religionsglaube; er soli forschen, nicht aber predigen.®^ 

Annette von Droste-HOIshoff nahm die Debatte um die Vereinbarkeit geologischer 

Theorien mit der biblischen Schopfungsgeschichte, wie unter anderem folgender 

Brief zeigt, zur Kenntnis. Sie schreibt im August 1839 an ihren Bekannten Wilhelm 

Junkmann uber ihr Hobby des ,,Steine klopfen[s]": 

[...] doch zuweilen klopfe ich mich wieder in den Eifer hinein, und habe meine 
Freude und Bewunderung an den Schalthieren und Pflanzen, die, den Worten des 
Psalmisten zum Trotz (Der Mensch verdorrt wie eine Blume des Feldes) ihr zer-
brechliches Daseyn durch Jahrtausende erhalten haben, es wird mir zuweilen 
ganz wunderlich, wenn ich manche Stengel Oder Muschein, genau in der Form wie 
sie damals der Augenblick verbogen hat, wieder hervor treten sehe, gleichsam in 
ihrer Todeskrummung - ich wollte ich trafe einmahl auf ein lebendiges Thier im 
Stein! - was meinen Sie, wenn ein Mensch mahl so aus seiner viertausendjahri-
gen Kruste hervor kriechen konnte? Was muste der nicht fuhlen? und was zu 
fuhlen und denken geben! - seltsam bleibts immer, dass man nicht wenigsten 
versteinerte Menschen findet, auch niemals ein Zeichen menschlichen FleiBes, 
doch finden sich wohl hundert versteinerte Baume, aber nie auch nur ein Stuck-
chen Holz, was Spuren der Bearbeitung truge - so scheint es wohl ausgemacht, 
daB Alles einer praeadamitischen Erdperiode angehort, die jedoch der spateren 
sehr ahnlich gewesen sein muB - nur gewaltiger in alien Formen und ohne die 
Krone der Schopfung.®^ 

Diese Briefpassage reflektiert Drostes Kenntnis und Akzeptanz zeitgenossischer 

Theorien der Erdentstehung, die Bibel und Geologie miteinander in Einklang bringen. 

Sie zeigt jedoch auch, dass der Dichterin grundsatzliche Zweifel an der Stichhaltig-

keit dieser Theorien blieben. Sie erkennt bereits darin einen Widerspruch zwischen 

der Bibel und geologischen Funden, dass in den Psalmen keine Rede davon sei, 

dass ehemals Lebendiges sich durch Versteinerung in seiner Form erhalten konne. 

Alfred Estermann (Hg.): Athenaum Reprints. Die Zeitschriften des Jungen Deutschland, Bd. Ill, 
Frankfurt; Athenaum 1971, S. 254. 

^HKA IX, I.S. 66. 
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Weitaus brisanter noch ist ihr Bestehen darauf, dass man doch auch menschliche 

Uberreste finden musste. In seiner geologischen und theologischen Konsequenz 

wurde dies bedeuten, dass der Mensch viei alter sei als angenommen, und seine 

Entstehung nicht mehr in die von der Bibel veranschlagte Zeitskala fallen wurde. 

Droste folgt jedoch letztendlich der Erklarung Cuviers, dass die fossilen Funde einer 

sehr viel alteren Periode als die nur4000 Jahre alte Menschheit angehorten. Sie tut 

dies wahrscheinlich auch deshalb, well der Briefpartner Wilhelm Junkmann zu dem 

frommen Kreis urn Christoph Bern hard Schluter gehorte und somit sicherlich nicht 

der ideale Adressat fur Zweifel an der naturwissenschaftlichen Wahrheit des Schop-

fungsberichtes war. 

Die komplexe Beziehung zwischen geologischen Funden und biblischem 

Schopfungsbericht beschaftigte Droste auch weiterhin, wie es das 1842 entstandene 

Gedicht Die Mergelgrube zeigt. In diesem Text sucht das lyrische Ich in einer fur das 

Munsterland typischen Grube, aus der kalkhaltige Erde als Danger gewonnen wurde, 

nach Versteinerungen. Die Persona verfugt offenbar uber rudimentares naturhistori-

sches Wissen, wie ihr Konnmentar zu den Gesteinen, die sie findet, beweist: 

Wie zurnend sturt dich an der schwarze Gneis, 
Spatkugein kollern nieder, milchig weiB, 
Und urn den Glimmer fahren Silberblitze; 
Gesprenkelte Porphyre, groB und klein, 
Die Ockerdruse und der Feuerstein -
Nur wenige hat dieser Grund gezeugt, 
Der sah den Strand und der des Berges Kuppe; 
Die zorn'ge Welle hat sie hergescheucht, 
Leviathan mit seiner Riesenschuppe, 
Als schaumend ubern Sinai er fuhr, 
Des Himmels Schleusen dreiBig Tage offen, 
Gebirge schmolzen ein wie Zuckerkand, 
Als dann am Ararat die Arche stand, 
Und eine fremde, uppige Natur, 
Ein neues Leben quoll aus neuen Stoffen. - (10-24) 

Mit dem Abstieg in die Mergelgrube vergegenwartigt das lyrische Ich sich den Zu-

stand der Welt nach einer vulkanischen Katastrophe, die in der Zukunft das Leben 

zerstoren und wieder neu entstehen lassen wird: 

Vor mir, um mich der graue Mergel nur; 
Was druber, sah ich nicht; doch die Natur 
Schien mir verodet, und ein Bild entstand 
Von einer Erde, murbe, ausgebrannt; 
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Ich selber schien ein Funken mir, der doch 
Erzittert in der toten Asche noch, 
Ein Findling im zerfallnen Weltenbau. 
Die Wolke teilte sich, der Wind ward law; 
Mein Haupt nicht wagt' ich aus dem Hohl zu strecken, 
Urn nicht zu schauen der Verodung Schrecken, 
Wie Neues quoll und Altes sich zersetzte -
War ich der erste Mensch oder der letzte? (45-56) 

In den beiden Passagen prasentiert Droste zwei Perspektiven auf die Frage der Erd-

entstehung. Zunachst lasst sie ihre Persona die Erklarungen der an der Schopfungs-

geschichte orientierten Geologen zitieren. Dann folgt jedoch eine Version, die 

ahnliche Schwerpunkte setzt wie der Autor des zitierten Artikels uber „Geologische 

Neuerungen", der sich mehr fur die Bedrohung durch die Katastrophe selbst, als fur 

ihre Ubereinstimmung mit der Schopfungsgeschichte interessiert. Auch das Ich in der 

Mergelgrube gibt seiner „Phantasie" jenen „weiten Spielraum",®^ der es ihm eriaubt, 

sich die Erde in alien Details zum Zeitpunkt der Katastrophe vorzustellen und sieht 

eine Welt, die keinerlei Zeichen der Prasenz eines wohlwollenden, versohnten Gottes 

zeigt. Der Mensch bleibt allein mit sich selbst in der Ungewissheit, ob auf die gegen-

wartige Katastrophe tatsachlich eine neue Schopfung folgen wird. 

Das Gedicht schlieBt mit einer dritten Perspektive auf die Theorien der Erdentste-

hung, namlich dem Festhalten an der wortwortlichen Wahrheit der Bibel und dem 

Leugnen der geologischen Funde; Als die Persona schlieBlich aus der Grube steigt, 

trifft sie auf einen frommen Schafer und konfrontiert diesen mit der Versteinerung 

eines Meerestieres: 

Im Moose lag ein Buch; ich hob es auf -
„Bertuchs Naturgeschichte; lest Ihr das?" 
Da zog ein Lachein seine Lippen auf: 
„Der lugt mal, Herr! Doch das ist just der SpaB! 
Von Schlangen, Baren, die in Stein verwandelt, 
Als wie Genesis sagt, die Schleusen offen; 
War's nicht zur Kurzweil, war' es schlecht gehandelt: 
Man weiB ja doch, dass alles Vieh ersoffen." 
Ich reichte ihm die Schieferplatte; „Schau, 
Das war ein Tier." Da zwinkert' er die Brau 
Und hat mir lange pfiffig nachgelacht -
DaB ich verruckt sei, das hatt' er nicht gedacht! - (107-122) 

uemARY g 

53 Vgl. FuBnote 50. 
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In dem Gedicht Die Mergelgrube prasentiert Droste somit drei Reaktionen auf die 

neuen geoiogischen Erkenntnisse, ohne dabei eine dieser Reaktion als die „richtige" 

zu kennzeichnen. Wahrend die einen Sicherheit in der Ubereinstimmung von Wis-

senschaft und Schopfungsbericlit finden, fuhien sich andere durch die Ungewissheit 

uber die geologische - und heiisgescliichtliche - Zukunft der Erde zutiefst beunru-

higt. Am einfachsten scheint es immer noch zu sein, die Fortschritte in den Naturwis-

senschaften zu ignorieren und am Glauben an die wortliche Wahrheit des Bibeitextes 

festzuhalten. Es sind diese Widerspruche zwischen wissenschaftliohen Theorien und 

etablierten, religiosen Mustern der Welterklarung sowie ihre Auswirkungen auf das 

Individuum, die Annette von Droste-Hulshoff schon in ihrem fruhen Werk Das Hospiz 

auf dem groBen St. Bernhard themaWsiert. 

Die Thematlslerung geologischer Theorien Im dritten Gesang 

Zur Skizzierung der Problematik, die Benoit in eine Glaubenskrise sturzt, ist es 

zunachst hilfreich, einige Passagen aus dem dritten Gesang in Betracht zu Ziehen. 

Roses Blick auf die sie umgebende Natur wahrend des Aufstiegs zum Hospiz gibt ein 

deutliches Bild davon, inwiefern die Naturwissenschaften in der ersten Halfte des 19. 

Jahrhunderts religiose Uberzeugungen in Frage zu stellen begannen. 

Annette von Droste-Hulshoff legte im Hospiz groBen Wert auf realistische 

Details. Sie fertigte aus diesem Grunde Exzerpte aus popularen Reisebeschreibun-

gen der Alpenregion an und befragte Bekannte und Verwandte, die die Gegend mit 

eigenen Augen gesehen hatten. Ihr Bruder Werner bereiste 1819 die Schweiz und 

sie horte seine Berichte nach seiner Ruckkehr 1821 in Hulshoff. Eine weitere 

Schweiz-Reise unternahm ihr Onkel Werner von Haxthausen im Jahr 1822.®'̂  Welche 

Aspekte von besonderem Interesse fur Droste waren, geht aus ihrem Brief an 

Wilhelmine von Thielmann im November 1828 hervor, von deren Tochter sie sich 

mittels eines umfangreichen Fragenkatalogs Informationen uber deren Schweiz-

Reise erbat. Sie fragte nach Details uber Tracht und Utensilien der Monche, das 

Innere der Kirche im Hospiz, uber die Landschaft um das Hospiz, die dort lebenden 

Tiere und vieles mehr. 

Das Bemuhen um Detailrealismus war ein Trend, der sich auch in naturalisti-

schen Stromungen der Landschaftsmalerei der Goethezeit bemerkbar machte. Geo-

logische und botanische Korrektheit wurden zunehmend gegen den Widerstand der 

^ Vgl. HKA III, 2, S. 293. 
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zeitgenossischen Kunsttheorie zu Qualitatskriterien der Malerei erhoben. Die 

empiristische Ausrichtung der Naturwissenschaften, d.h. das genaue Beobachten der 

Naturphanomene, wird auf die Landschaftsmalerei ubertragen und damit ruckt das 

Detail ins Zentrum der Naturdarstellung.®® 

Dieses Interesse am naturwissenschaftlich korrekten Detail iasst sich in zahirei-

chen Passagen des Hosp/z nachweisen. Von besonderem Interesse ist in dieser 

Hinsicht der Aufstieg zum Hospiz im dritten Gesang, der sich geradezu wie ein geo-

logisch-botanischer Bericht uber die verschiedenen Vegetationsstufen im Gebirge 

liest. Er konnte fast als Begleittext fur zeitgenossische Gemalde, wie beispieisweise 

Caspar David Friedrichs „Der Watzmann" oder Joseph Anton Kochs „Schmadri-

bachfall", die eben jene Gebirgsvegetation detaiiliert darstellen, gelesen werden.̂ ® 

Steil wird der Pfad, die Wandrer giuhn, 
Aus dem Gestrippe Fingerhut 
Bedachtig streckt die roten Glocken, 
Der Steinbrech halt sich fest und gut 
Das GeiBblatt windet sich erschrocken, 
[...] 
Quarzhelle Blocke reihn sich dichter, 
Mit jedem Schritt das Leben weicht, 
Im Walde lichter wirds und lichter, 
Bis nun, verkruppelt und gebeugt, 
Am braunen Grund die Fichte kreucht, 
[...] 
Einsam und traurig wird der Weg, 
Nur halbverdorrte Stamme deuten, 
Mit Spitzen, karg und frostgepreBt, 
Des matten Lebens Uberrest, 
Und druber Nichts als Hange wust -
Baumlose Steppe - heidicht' Moor -
Kein Vogel der das Blau begruBt -
Kein Kraut aus Klippenspalt hervor, 
Ein Schweigen dem eriiegt das Ohr, 
[...] 
Des ewgen Schnees Region 
Man naht sich ihr, man fuhit sie schon. (377-415) 

Neben naturalistischen Beschreibungen, finden sich vereinzelt Passagen, die an eine 

romantisch-anthromorphisierende Wahrnehmung von Landsohaft erinnern („Ein 

schones Weib, o Waldesruh! / Bist du nicht schon? o Wildnis du! / Wenn nickend 

^ Vgl. Timothy F. Mitchell; Art and Science in German Landscape Painting 1770-1840, Oxford: 
Clarendon Press 1993, S. 11 -39. 
Vgl. ebd.. Abb. Ill und Abb. VI, S. 131-134. 
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schaust, im Sonnenduft, / Der Dranee muntern Sprungen zu" , 369-373; „Der fromme 

Morgen scheint das All, / Sehnsuchtig an die Brust zu drucken", 375-376"). In der 

Wahrnehmung der Tochter Benoits erscheint die Natur jedoch als erstorben: 

Und an den Pfahl, der buntbekleidet 
Sardinien®^ und Wallis scheidet, 
Lehnt sich die Frau - tief unten zeigt 
Sich Ferrets Tal - und riesig beugt 
Montblanc den grauen Nacken vor, -
Ringsum nur totes Chaos starrt. 
Wie eine Welt, die ausgewettert 
Den neuen Schopfungstag erharrt, 
Ja, ward, wie zeugt des Romers Mund, 
Die Wildnis dem Karthager kund, 
Furwahr! manch' punisches Gebein 
Bedeckt so wuster Leichenstein! 
Vom Herde fern, welch trostlos Grab! (424-436) 

In dieser Passage treffen religioses und naturgeschichtliches Weltbild aufeinander: 

Die Welt ist „ausgewettert" (430), d.h. sie hat - wie es von James Hutton beschrieben 

wurde - ihre derzeitige Gestalt durch das langsame Werk der Naturgewalten erhal-

ten. Dieser Vorgang wird hier jedoch nicht als fortschreitendes Werden der Welt 

wahrgenommen, sondern als ein Prozess, der der Welt ihre Struktur und ihren Sinn-

gehalt nimmt und sie auf einen chaotischen Urzustand reduziert, von dem aus sie 

neu erschaffen werden muss. Das geologische Wissen uber die Entstehung der Erde 

scheint die Schopfung ruckgangig gemacht und die Welt in ein „totes Chaos" (429) 

verwandelt zu haben. 

Rose befindet sich nicht nur in geographischer Hinsicht in einem Grenzland, 

wie es der Pfahl, an den gelehnt sie die Landschaft betrachtet, bezeugt, sondern sie 

scheint auch in einem Niemandsland zwischen naturwissensohaftlicher und religioser 

Welterklarung zu stehen. Sie versucht, den Widerspruch zwischen Naturwissenschaft 

und religiosem Weltbild durch die Vorstellung von einem „neuen Schopfungstag" 

(431) zu uberbrucken. Ein zweiter Schopfungsakt wird notwendig, um die Welt, deren 

Geschichte sich unter dem wissenschaftlichen Blick des Forschers in eine, in religio-

ser Hinsicht, sinnentleerte und anfangslose Vergangenheit sowie eine endlose Zu-

kunft zu verlangern scheint, neu mit Sinn zu beleben. Der Verweis auf Hannibals 

Oberquerung der Alpen akzentuiert den potentiell grenzuberschreitenden Charakter 

der Position Roses. Die Geschichte des Feldherrn war in zeitgenossischen Reisebe-

Gemeint ist das Konigreich Sardinien-Piemont. Vgl. HKA III, 2, S. 1004. 

114 



schreibungen ein beliebter Topos, der die gefahrvolle Alpenuberquerung als einen 

Akt des Strebens nach hoheren Zielen und Seibstbestimmung definierte.®® Die weibii-

che Protagonistin des dritten Gesanges begibt sich auf den Wag, nicht nur die Alpen, 

sondern auch obsolete Formen der Welterklarung zu uberwinden. 

Wahrend in den zeitgenossischen Hannibai-Erzahlungen der Feldherr schlieB-

lich in das schone und fruchtbare Italian hinunterschaut,^® sieht jedoch Rose nur 

,,totes Chaos" (429). Zudem erscheint der Anblick des Hospizes, der sich ihr nun 

bietet, alles andere als eriosend oder einen „neuen Schopfungstag" (431) verspre-

chend: 

Schon langsam offnet sich das Tal 
Und druben liegt das Hospital. 

Wie freudlos an des Sees Strand, 
Dem linde Weilen nicht allein, 
Nein dem erzOrnten Gottes Hand, 
Versagt des Gletschers toten Schein, 
Der ein versteinerter Cocyt, 
Und doch, wie ein milder Frieden bluht 
Dem Mann, der keinen Spiegel kennt, 
Als sein verdustert Element. (451-460) 

Trotz der verwirrenden Syntax dieser Passage - wahrscheinlich das Resultat starker 

Verkurzungen und Auslassungen - wird deutlich, dass das Hospiz kein Ort des 

Lichtes und des Lebens, sondern der Dunkelheit und des Todes ist.®° Der Gletscher 

strahit einen „toten" Schein aus und der See wird mit einem Fluss der UntenA/elt aus 

der griechischen Mythologie verglichen.®^ Gott wird zwar ein Einfluss auf die Gestal-

tung der Welt zugestanden, aber as handelt sich um einen zornigan, negativen Ein-

fluss. Die gottgeschaffene Welt passt sich den menschlichen Badurfnissen nicht an, 

sondern steht ihnen feindlich gegenuber. Selbst die Anwesenhait eines Gotteshau-

Vgl. Chloe Chard: Pleasure und Guilt on the Grand Tour. Travel writing and imaginative geography 
1600-1830, Manchester: Manchester University Press 1999, S. 195. 

==Vgl. ebd., S. 178. 
Matthison beschreibt den See am FuBe des Hospitals ahnlich unwirtlich: „Der kleine, dem Kloster 
sudwarts liegende See, dessen trauernde Gestade kein grunender Schilf- oder Binsenkranz ent-
odet, wird niemais ganz vom Eise befreyt, und im Augustmonathe halt sich das Thermometer, so 
gar in der Mittagsstunde, nicht selten unter dem Gefrierpuncte." (Friedrich von Matthison; Sammt-
liche Werke, III, 2, Erinnerungen, Wien: Franz Harter 1817, S. 5-6). 
Noch deutlicher kommt die Todesthematik in einer fruheren Textstufe dieser Passage heraus, in der 
der See zusatzlich als „Trauertuch auf Leichengrund" (HKA III, 2, S. 410) bezeichnet wird. 
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ses kann die Bedrohlichkeit der Berge - die in der popularen Alpenliteratur die Wan-

derer zumeist ihrem Schopfer naher bringen - nicht mildern 

Der dustere Anblick des Hospizes, der die Beschreibung vom Anfang des 

zweiten Gesanges wiederaufnimmt,®^ verweist auf den grundsatzlichen Zweifel an 

der wohiwollenden Prasenz Gottes in der Natur und einem heilsgeschichtlichen Zu-

sammenhang der Welt. Die Wendung des Handlungsverlaufs, mit dem die Autorin 

den dritten Gesang beendet - die „Auferstehung" Benoits von den Toten erscheint 

ais erzahlerischer Kraftakt, der den Glaubenszweifel abschlieBend aufheben will. Die 

Unplausibilitat dieses Handlungselements macht die auf diese Weise herbeigezwun-

gene Heilsgewissheit endgOltig fragwurdig.^ 

Droste seibst war mit dem dritten Gesang nicht zufrieden und entschied sich 

daher, nur die ersten beiden zu veroffentlichen. Aus ihren Anmerkungen zu einer der 

Bearbeitungsstufen des Hospiz geht hervor, dass sie der Ansicht war, das Lokalkolo-

rit des dritten Teils store den „einfachen ruhigen Gange" des ubrigen Textes.®^ Das 

„Tandelnde[s], Bunte[s], Kleinliche[s]", das bei ihren Verwandten und Bekannten so 

viel Lob gefunden habe, widerspreche der Gesamtkonzeption der Verserzahlung.®® 

Man kann jedoch annehmen, dass sie nicht nur die unterhaitenden Elemente ihres 

Textes als unbefriedigend empfand, sondern auch den wenig plausiblen Schluss. Er 

negiert die thematischen Zusammenhange, die fur einen groBen Teil des ubrigen 

Gedichtes bestimmend sind: Der fur das traditionelle Epos typische „einfache ruhige 

Gang" der ersten beiden Telle zeichnet sich gerade dadurch aus, dass hier nichts 

„Kleinliches" abgehandelt wird. Es geht im Gegenteil urn Fragestellungen, die ange-

sichts der naturwissenschaftlichen Diskurse, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts in 

ihrer popuiarisierten Form einem breiten Publikum zuganglich wurden, eine existen-

tieile Bedeutung erhielten. Durch das Aufeinandertreffen von zwei unterschiedlichen 

Welterklarungsmustern wird das Subjekt in eine tiefe Verunsicherung gesturzt. Diese 

Vgl. Raymond (1993), S. 223-224. 
^ Vgl. „lnmitten schwarzlich ruht der See, / Der des verlornen Strahles Weh / Gefesselt halt in den 

Flachen, / So dort gleich dem Gefangnen liegt, / Sich angstvoll an die Decke schmiegt, / Den 
gias'gen Kerker aufzubrechen" (II, 8-13). 

^ Droste beurteilte den Stoff des dritten Gesanges seibst als „sehr gering". (Vgl. HKA III, 2, S. 563). In 
einem scherzhaften Briefgedicht an Schluter begrundet sie ihre Entscheidung, den dritten Gesang 
nicht welter zu bearbeiten, wie folgt: „Doch der dritte Gesang den schreib ich nicht, / Habe ich 
einmahl den Alten erschlagen, / So will ich meiner Sunden Last auch tragen, / Bin auch bey weitem 
nicht heilig genug / Todte wieder zum Leben zu wecken, / Die Feder mogt Ihr an den Hut Euch 
stecken." (HKA VIII, 1, S. 269). 
Vgl. HKA III, 2, S. 562-563. 
Vgl. HKA 111, 2, S. 567. 
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Verunsicherung manifestiert sich im ersten Gesang in Benoits Verzweifiung bei der 

Suche nach dem Licht des Hospizes. 

Der erste Gesang: die Strategie des selektiven Blickes 

Schon in den Anfangszeilen des Hospiz w\rd deutiich, dass es sich bei Benoits Weg 

durch den Schnee um kein transzendierendes Landschaftserlebnis im romantischen 

Sinne handelt. Die Erzahlung beginnt nicht mit einem fur die Romantik typischen 

Aufbruch am fruhen Morgen in den neuen Schopfungstag hinein, sondern mit einem 

Sonnenuntergang, der nicht nur das Ende des Tages ankundigt, sondern auch das 

Ende des Lebens: 

Die Sonne hat den Lauf vollbracht, 
Schon spannt sie aus ihr Wolkenzelt; 
So manche Tran' hat sie bewacht, 
So manchem Lachein sich geselit; 
Um Sel'ge hat ihr Strahl gekrauselt 
Wo suB versteckt die Laube sauselt, 
Und hat die Totenbahre auch 
Gesegnet mit dem frommen Hauch; (1-8) 

Zwar ist die untergehende Sonne auch fester Bestandteil der romantischen Licht-

symboiik, ailerdings bewirkt dort eine friedvolle Abendstunde zumeist die harmoni-

sche Loslosung vom Irdischen. Davon kann jedoch hier nicht Rede sein. Anstatt im 

Abendlicht eine Verbindung zum Gottlichen zu finden, erfahrt Benoit sich als voll-

standig isoliert:®^ 

Dort, wo es aus des Passes Schlunde, 
Urn's Pain de Sucre macht die Runde, 
BerOhrt ein menschlich Angesicht, 
Furwahr zum letzten Mai das Licht. 
Wie hat der Greis die dune Hand 
So fest um seinen Stab gespannt! 
Und wie er so verkummert steht. 
So ganz verlassen um sich spaht, 
Da ist's als ob zumal, 
Noch zogern will der letzte Strahl. 

Am Riffe lehnt der alte Mann, 
Wie auf dem Meere, jungst ergrimmt, 
Einsam noch eine Planke schwimmt. (14-28) 

67 Vgl. Langen (1963), S. 465 
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Er „spaht" (21) nach dem Licht, das ihm den Weg zum Hospiz weisen soli. Dieses 

ware fur ihn ein - wenn auch durch den IVIenschen vermitteltes - „g6ttliches Licht", 

ein Zeichen der Anwesenheit und des Wohiwoiiens Gottes.®® Benoits Rettung gestal-

tet sich damit als Bewahrungsprobe seines Giaubens, oder vieimehr eine Bewah-

rungsprobe Gottes gegenuber dem Glaubigen: Sieht Benoit das Licht des Hospizes 

nicht, stellt fur ihn dies die Prasenz und das wohlwoiiende Wirken Gottes in der Welt 

in Frage. 

Benoit sieht in Folge zwar ein Licht, aber es ist nicht das des Hospizes. Der 

Gegensatz zu dem erhofften „g6ttlichen Licht" liegt meines Erachtens allerdings nicht 

- wie Schneider argumentiert - in einem vermeintlich „grausigen", „b6sen" und 

„dunklen" Teil der Natur, sondern in einer Natur, die auf nichts welter als auf sich 

selbst verweist. Auch dieser andere Aspekt der Natur, die Naturphanomene in ihrem 

rein naturgeschichtlichen Kontext, auBert sich durch Lichterscheinungen. Er wird von 

Benoit jedoch gerade aus diesem Grunde als existentielle Bedrohung empfunden. Er 

furchtet dieses Licht, well es - indem es nicht das Licht des Hospizes ist - fur ihn ein 

Irrlicht darstellt und ganz konkret sein Leben und das seines Enkels in Gefahr bringt. 

Zudem stellt es, well es nicht auf die Gegenwart Gottes verweist, sein religioses 

Weltbild in Frage. 

Droste baut im Text also keinen einfachen metaphorischen Gegensatz von 

Licht und Finsternis auf. Vieimehr manifestiert sich im Lichtmotiv die Doppelgesich-

tigkeit der Natur. Einerseits zeigt es sich als die symbolische Sprache Gottes und 

Zeichen der Transzendenz. Andererseits ist es reines Naturphanomen und kein gott-

liches Licht, sondern bloBe Spiegelung des Sonnen- oder Mondlichts. Wollte man 

diesem zweiten Lichtmotiv ebenfalls einen symbolischen Wert zuschreiben, konnte 

es als das rationale Licht der Aufklarung, wie es sich in den Naturwissenschaften 

manifestiert, interpretiert werden.®® Somit kann die doppeldeutige Verwendung des 

Lichtmotivs im Hospiz als Versinnbildlichung des Aufeinandertreffens von religiosem 

und naturwissenschaftlichem Weltbild gelesen werden. 

Im Figurenbereich entspricht der ambivalenten Lichtmetaphorik das aktive 

Schauen der beiden Protagonisten. Benoits Sehen ist stark selektiv, d.h. er kontrol-

liert genau, wohin er seinen Blick wendet und vor allem wovon er ihn abwendet. Dies 

kann meines Erachtens als Versuch gelesen werden, einer Welt, die ihre Transpa-

Vgl. The Illustrated Bible Dictionary, Sydney/Auckland: Hoder&Stougton 1980, Bd. II, S. 904-905. 
Bibelstellen, die diese Verbindung belegen, sind u.a. Ps. 27:1; 2 Kor. 4:6. 

®®Vgl. Langen (1963), S. 452. 
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renz auf das Gottliche hin verloren zu haben scheint, nach seinem Willen wieder 

einen religiosen Sinn zu verleihen. 

Im ersten Gesang des Hospiz lsX daher auch das Schauen das beherrschende 

Thema. Als erstes erfahren wir von Benoit, dass er „so ganz verlassen urn sich 

spaht" (21). Mit den Augen sucht er nach dem Licht, das ihm den Weg zum rettenden 

Hospiz weisen soll.^° Er ist jedoch umgeben von einer Natur, die nur Zeichen ihrer 

zerstorerischen Kraft offenbart. Die Naturphanomene, wie Blitz, Wasser, Wind und 

Vulkanismus sprechen ledigiich von den Naturgewalten, die die Welt - ohne Ruck-

sicht auf das Wohl des Menschen - geformt haben: 

O, du bist immer schon, Natur! 
Doch dem, der Hertha's Bild gegruBt, 
Die Woge bald die Lippe schlieBt.^^ 
Bist Konigin vernichtend nur! 
Der Blitz, der Seesturm, der Vulkan, 
Sie stehen als Zeugen oben an. (30-35) 

Durch die Kalte seiner Sinneswahrnehmungen beraubt („Da ihm die Augen uber-

gehn, / DaB er vor Kalte weinen muB. / Ihm ist wie taub, ihm ist wie blind,", 42-45), 

fordert Benoit seinen Enkel auf, nach den Lichtern des Hospizes Ausschau zu halten. 

Die Hoffnung des alten Mannes, dass Henry etwas sehen konnte, was ihm 

selbst entgeht, beruht nicht nur darauf, dass die Augen des Knaben jOnger und 

gesunder sind als die seinen. Hinter dieser Hoffnung steht auch die romantische 

Oberzeugung von der groBeren Sensibilitat und Naturnahe des Kindes. Ausgehend 

von dem Aufkommen einer „Kindheitskultur" im 18. Jahrhundert, entwickelte sich um 

1800 ein neues Interesse fur die Natur und Befindlichkeit des Kindes, das schlieBlich 

in die bereits erwahnte Reformpadagogik einging. Im Zuge des Aufstiegs der 

Humanwissenschaften wurde „Kindheit" zum diskursiven Ort, an dem Theorien uber 

die „menschliche Natur" entwickelt und getestet wurden/^ Die romantische Vorstel-

^ Dieses Motiv des vergeblichen Versuchs, Spuren des Gottlichen zu sehen Oder zu horen, ist auch in 
zaiiireichen Gedichten des Geistlichen Jahres zu finden (vgl. z. B. Am ersten Sonntag nach Heilige 
drei Konige, Fastnacht, Am Karfreilage, Am dritten Sonntage nach Ostern, Am sechsten Sonntage 
nach Ostem). 
Hierbei iiandelt es sich um eine Anspieiung auf einen Bericht Tacitus' vom heiligen Main der 
Erdgottin Hertha. Bei kuitischen Handiungen wurde das Biidnis der Gottin, das auBer dem Priester 
niemand sehen durfte, mit Wasser iibergossen. Die dabei anwesenden Sklaven wurden anschiie-
Bend ertrankt (vgl. HKA III, 2, S. 637). Diese antike Erzahiung kann hier als Vorausdeutung auf 
Benoits Schicksal geiesen werden. Der unvermittelte Kontakt mit der Natur bringt ihm den Tod. 
Vgl. Jonathan Cook: Romantic Literature and Childhood, in: David Aers u.a. (Hg.): Romanticism and 
Ideology. Studies in English Wn'ting 1765-1830, London: Routledge & Kegan Paul 1981, S. 44-63 
(hier S. 44). 
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lung vom Kind schreibt diesem besonders „naturliche" Eigenschaften zu, wie bei-

spielsweise eine innige Harmonie mit der Natur, auBergewohnlich intensive 

Sinneswahrnehmungen sowie die singulare Fahigkeit, die Sprache Gottes unmittel-

bar - d.h. ohne Interpretation wie sie der Erwachsene bedarf - zu verstehen/^ 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, warum Benoit so groBe Erwartungen in 

seinen Enkel setzt. Wenn jemand das Zeichen Gottes in ihrer Not sehen kann, so 

muss es Henry sein. Das Kind sieht nun zwar auch Lichter, jedoch nicht die des 

Hospizes, urn die allein es Benoit geht. Henry sieht lediglich solche Zeichen der 

Natur, die Ausdruck jener chaotischen Krafte sind und nicht solche. die auf das 

Heilsgeschehen hin transparent gemacht werden konnen: 

„GroSvater, schaul wie blitzt es hell!" 
Der Alte seufzt: „es blitzt mein Sohn, 
Am Himmel nicht zu dieser Zeit; 
Es ist die Sonne wohl, die schon 
Sich urn die letzten Zacken reiht." 
Doch wiederum der Knabe spricht: 
„GroBvater! 's ist die AIpe nicht, 
Es springt und zittert in die Hoh', 
Wie wenn die Sonne tanzt im See 
Und spielt in unserm Fensterglas." 
„Wo, Henry? Kind, wo siehst du das?" 
Ein Armchen aus der Wolle steigt. 
Der Alte senkt das Haupt und schweigt. 
Nein, nein das ist kein Hospital! 
In tausend Funken sprengt den Strahl, 
Gleich nachtentbranntem Meeres-Drange, 
Nur Roche polie von jenem Hange. (57-73)^^ 

Die Lichterscheinung verweigert sich hier ihrer religiosen Bedeutsamkeit. Wahrend 

das Licht des Hospitals nicht nur fur die konkrete Rettung aus der Not, sondern auch 

fur die Gegenwart und das Wohlwollen Gottes steht, wird der Blitz nicht in den 

semantischen Kontext religioser Bedeutung gestellt. Er ist nicht Zeichen der Erschei-

^ Vgl. Jonathan Wordsworth; William Wordsworth. The Borders of Vision, Oxford: Clarendon Press 
1982, S. 67-71. 
Matthison widmet diesem Zeugnis gewaltiger Krafte in der Erdgeschichte eine ausfuhrliche 
Beschreibung: „l\^eine beschrankte Zeit untersagte mir den Gang nach dam Spiegelfeisen, einer der 
ersten naturhistorischen Merkwurdigkeiten in der umliegenden Gegend. Diese senkrechte Stein-
wand, von bedeutender Hohe, erhielt eine so volikommene naturliche Politur, daf3 man, wie Herr 
Daleve versichert, sich deutlich darin erbiickt, wie im reinen Spiegel. Noch keinem Forscher, 
Saussure und Dolomieu selbst nicht ausgenommen, geiang die Auflosung des wunderbaren geog-
nostischen Rathseis. Mit ieiser Hand, und in dichte Finsternis gehulit, schiiff die Natur diesen 
Felsen." (IVIatthison (1817), S. 10). 
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nung Gottes oder seines Zorns/® sondern bioBes Naturphanomen („Es biitzt [...]/ 

Am Himmel nicht urn diese Zeit", 58/59). 

Die Tatsache, dass es sich bei dem Lichtphanomen um einen Spiegelungsef-

fekt handelt, wird von Enkel und GroBvater unterschiedlich gewertet. Wahrend Henry 

sich am bioBen visueilen Spektakel erfreut, ohne ihm eine Bedeutung zukommen zu 

lassen, nimmt Benoit die Spiegelung als Tauschung wahr („Nur Roche polie", 73) und 

wendet den Blick ab („Der Alte senkt das Haupt", 69). Die Erzahlinstanz folgt jedoch 

dem Blick Henrys und verleiht seiner Perspektive damit eine privilegierte Stellung 

gegenuber der Benoits. 

In einer FuBnote eriautert die Autorin den naturgeschichtlichen Hintergrund 

der Erscheinung .Roche polie" als: „Eine von der Natur aufs glanzendste polierte 

Felsenwand. Man schreibt diese Erscheinung der gewaltsamen Reibung mit andern 

Felsenmassen bei einer fruheren Erdumwalzung zu."̂ ® Diese Anmerkung verweist 

auf die zeitgenossische Diskussion um Alter und Entstehungsgeschichte der Erde, 

die durch den Versuch, die geologischen Funde mit den Bibelberichten in Einklang 

zu bringen, gekennzeichnet ist. Es werden in dieser Passage also konkurrierende 

Erklarungsmuster der Menschheitsgeschichte - das religiose und das naturge-

schichtliche - einander gegenubergestellt, wobei letzteres zu diesem Zeitpunkt be-

reits die Oberhand zu haben scheint. In der Natur, durch die Benoit und Henry sich 

bewegen, zeigt sich kein Gott. Das Licht, das die beiden sehen, ist kein gottliches, 

sondern reines Naturphanomen. 

Benoit - enttauscht, dass das Kind kein Zeichen der Rettung gesehen hat -

versucht daraufhin, die Existenz des Lichtes, das sich nicht in den vom ihm erhofften 

Sinnzusammenhang einfugt, sowohl aus seinem eigenen Blickfeld, als auch aus dem 

des Kindes zu verbannen. 

Und zogernd schiebt des Greises Hand 
Den kleinen kalten Arm zuruck, 
Zieht fester um ihn das Gewand. (74-76) 

Der ausgestreckte, auf das Licht zeigende Arm Henrys steht fur seine Blickrichtung. 

Indem Benoit diesen Arm in seinen Mantel schnurt, versucht er auch Henrys Blick 

von dem Zeichen abzulenken, das die Welt nach naturgeschichtlichen Gesichts-

^ Vgl. The Illustrated Bible Dictionary (1985). Bibelstellen, die diesen Zusammenhang belegen sind 
u.a.: Ex 19:16, 20:18; Ps 1.44:6; Lk 10:18. 

^HKAIII, I .S . 5. 
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punkten erklart. Er will seinen Enkel nicht nur vor der Kalte schutzen, sondern vor 

dem Blick auf eine in religioser Hinsicht sinnentleerte und lediglich naturgeschichtlich 

bedeutsame Welt. 

Die sich anschlieBende wehmutige Erinnerung Benoits an seine Jugendzeit, als er 

noch scharf sehen und horen konnte, ven/veist ebenfalls auf die Idealisierung der 

Kindheit wie sie in der Literatur der Romantik stattfand. So versteht William Words-

worth beispielsweise Erwachsenenleben und das Alter als Niedergang. Wahrend sich 

das Kind durch seine Ausdrucksfreiheit, Aktivitat und Autononnie auszeichnet, verur-

teilt den Enwachsenen sein Wissen um die Sterblichkeit zu Passivitat, Reflektion, 

Schwache und Abhangigkeit.^ Auch Benoit eriebt den Verlust seiner Sinnesscharfe 

als bedrohlichen Kontrollverlust. 

Denn eine Zeit gab's wo im Gau 
Von Saint Pierre kein SchOtz sich fand, 
Der auf der Jagd, am Alphorn blau, 
Dem Benoit gegenuberstand. 
Kein Aug so scharf, kein Ohr so fein, 
So sicher keine Kugel ging. (90-95) 

Der alte Mann trauert hier nicht nur um seine schwindenden Korperkrafte und 

Sinneswahrnehmungen, sondern auch um die schwindende Prasenz Gottes in der 

Welt. Die Fahigkeit zu sehen machte ihn fruher,,scharf" (94), „sicher" (95), „sorglos" 

(97). Nun ist er in doppelter Hinsicht „sinnentraubt" (102). Das Alter und die Naturge-

walten nehmen ihm seine Sinne, aber sie nehmen ihm auch den Sinn. In ahnlicher 

Weise wie das lyrische Ich im Geistlichen Jahr, wird er durch seine Unfahigkeit, das 

gottliche Licht zu sehen, in eine tiefe Krise geworfen. In Am Feste Maria Verkundi-

gung heiBt es beispielsweise in einer an das Hosp/z gemahnenden Bildlichkeit: 

Ja, seine Macht hat keine Grenzen, 
Bei Gott unmoglich ist kein Ding! 
Das soil mir wie mein Nordlicht glanzen. 
Da meine Sonne unterging. 
Und wie auf blauen Eiseskusten 
Steh' ich zu starrer Winterzeit: 
Wie soil ich noch das Leben fristen? 
Ach, keine Flamme weit und breit! (1-8) 

^Vgl. Cook (1981), S. 62. 
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Ohne die gottliche „ Flam me" scheint Benoits Welt ihre Stabilitat verloren zu haben. 

Die Felsen „schwimmen" (115), „wanken" (118) in „tollem Schwanken" (120) und er 

hort das Eis „aus der Lufte Schwindelreich" (123) klirren. Aber es ist naturlich nicht 

die Welt, die ins Wan ken gerat, sondern Benoits Blick auf sie. Die Tauschungen, die 

er erfahrt, sind nicht einer trugerischen Natur zuzuschreiben, sondern seiner eigenen 

veranderten Wahrnehmung: 

Und immerfort, in tollem Schwanken, 
Ziehn rechts und links die Klippen mit; (120-121) 
[•••] 

Ein Turm ragt an dem andern her, 
Es ist, als wurden's immer mehr. (148-149) 

Diese Instabilitat der Perspektive des Protagonisten wiederholt sich auf der Erzahler-

ebene des Textes. Die unmerklichen Wechsel zwischen Erzahler- und Figurenper-

spektive sind nicht die Folge eines bloB „unfreiwilligen Experimentierens mit 

verschiedenen Erzahltechniken", wie Ronald Schneider mutmaBt,^® sondern konnen 

als bewusste Ubertragung der Erfahrung der Desorientierung auf die Leserin ver-

standen werden. So beginnt die Passage, aus der die oben zitierten Beispiele des 

Stabilitatsverlustes stammen, mit einer Landschaftsbeschreibung, die die Leserin 

aufgrund der Wortwahl zunachst der Erzahlerstimme zuschreiben muss. Erst in der 

Mitte der Zeile 117 wird deutlich, dass es Benoits Gedanken sind, die hier wiederge-

geben werden; 

In Quarzes Schichten eingezwangt, 
Durch die der schmale Pfad sich drangt, 
Streckt, uberbaut von Felsenwucht, 
Sich lang des Pain de Sucre Schlucht. 
Kein Laut die tote Luft durchirrt, 
Kein Lebenshauch ist zu entdecken; 
Und, wenn es unversehens schwirrt, 
Das Schneehuhn kann den Wandrer schrecken. 
Wo droben schwimmt das Felsendach, 
An dem der Wintersturm sich brach 
Jahrtausende; - doch die Gedanken 
Verlassen ihn, - er sieht es wanken - [...]. (106-118) 

Die ungewohnlichen Enjambements (brach / Jahrtausende; Gedanken / verlassen) 

verstarken den Effekt der Desorientieruna. Satzende und Versende fallen nicht mehr 

™ Schneider (1995), S. 49. 
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zusammen und so muss die Leserin nicht nur ihre Annahme uber die Identitat des 

Spreohers revidieren, sondern auch die unterbrochenen Satze wieder ihrem Sinn 

entsprechend zusammenfugen. 

Es ist bezeicfinend, dass Benoits Blick seine Stabilitat gerade dann verliert, 

wenn er in seinen Reflexionen bei der Frage nach dem Alter der Erde angekommen 

ist, jenem Punkt der zeitgenossisclien Diskussion, an der religioses und naturwis-

senschaftliches Weltbild keine Ubereinstimmung melir finden. Wall rend seine Toch-

ter im dritten Gesang ihren Blick und ihre Gedanken auf der menschenfeindlichen 

Umgebung ruhen lasst, ertragt Benoit den Anblick und die Vorstellung einer von Gott 

verlassenen Welt nicht. 

Nach einem gefahrvollen Stuck Weges durch heruntergesturzte Schneemassen, 

sieht Benoit endlich ein gespiegeltes Licht, das ihm hilft, sich in der chaotischen, 

unstrukturierten Welt, durch die er irrt, wieder zurechtzufinden; 

Doch vonA/arts, vorwarts, immer reg'. 
Eh dich im Schlummer Tod beschleicht, 
Nur immer in die Nacht hinein. 
Da, durch die Steppe fallt ein Schein, 
Wie wenn sich Kerzenschimmer brechen 
In angehauchten Spiegels Flachen. 
Und uber dieses Meteor̂ ® 
Ragt eine Masse dunkel vor 
GegruBt, o Stern im MiBgeschicke! 
Es ist die Dranee, es ist die Brucke. (213-222) 

Benoit schopft beim Anblick der ihm nun bekannten Umgebung neuen Mut, muss 

jedoch schon bald feststellen, dass seine frischen Krafte, wie das Licht im Wasser 

der Drance, nur „Schein" (234) sind. Das Licht, von dem er glaubte, es wurde ihm 

nun sicher den Weg zeigen, verliert in seiner Wahrnehmung die Zielgewissheit („Das 

Licht im Strome fliegt nicht mehr, / Es wandert zogernd vor ihm her", 239/240) und 

Benoit muss sich schlieBlich eingestehen, dass er das Hospiz nicht mehr wird errei-

chen konnen. 

„Mein Kind! mein Kind!" der Alte stohnt, 
Und nimmt die kleine Last ihm ab, 
„Was willst du noch zuletzt dich plagen!" 
Spaht mit der Augen trubem Stern 
Beklommen durch den nacht'gen Schein; -

^ Das Wort „Meteor" bedeutet hier in erster Linie „Lichterscheinung" (vgl. HKA III, 2, S. 638). Es 
schwingt jedoch auch der naturwissenschaftliche Fach beg riff mit. 
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„Du kannst nicht gehn, ich dich nicht tragen, 
Und ach das Hospital ist fern. 
So miissen wir das letzte wagen, 
Und kehren bei den Toten ein". (259-267) 

Zur Verstarkung des dramatischen Effekts fordert Droste hier bewusst das Missver-

standnis heraus, Benoit gebe auf und akzeptiere den sicheren Tod („zuletzt", 261; 

,,kehren bei den Toten ein", 267). Die doppeideutige Formulierung gibt jedoch auch 

Benoits Perspektive wieder. Keinen Gott in der Welt zu sehen, ist fur ihn gleichbe-

deutend mit dem Tod.®° 

Die Flucht ins Totenhaus bringt Benoit zur letzten Konsequenz der Frage nach 

dem religiosen Sinngehalt der Welt: dem Tod. Er furchtet sich so sehr davor, im 

Totenhaus Zuflucht zu suchen, da ihm der Tod hier ohne jeglichen religiosen Trost 

und ohne die Gewissheit der Wiederauferstehung begegnet. Die Toten, die hier auf-

gebahrt liegen, sind ohne Absolution gestorben, wurden nicht entsprechend dem 

katholischen Ritus bestattet und sind „unbeweint" (281). Sie sind - wie gezeigt wer-

den soil - nichts welter als leblose Korper und Opfer chemischer Zerfallsprozesse. 

Die Totenhaus-Episode wird wieder durch eine pragnante Thematisierung des 

Lichtes eingeleitet: 

Das Mondlicht, das mit kaltem Kusse 
Liebkoset dem versteinten Flusse, 
Gleich links, auf ein Gewolbe klein, 
Streut alle seine Schimmer rein, 
Die, wie sie Wolkenflor umwebt, 
Bald auf dem Dache, wie belebt, 
Sich krausein, in den Fenstern drehn, 
Und bald wie eine Lampe stehn, 
Die halb der Grufte Dunkel bricht. 
So leisten sie die fromme Pflicht 
Dem, so der Fremde ward zum Raube, 
Und bei dem unbeweinten Staube 
Entzunden sie das Trauerlicht. (270-282) 

Die Erwahnung der „Lampe" erinnert an das von den Monchen im Hospiz angezun-

dete Licht, es handelt sich hier jedoch wieder nur um reflektiertes Mondlicht - im 

Fluss, in den Wolken, in den Fensterscheiben das nicht als Orientierungspunkt 

dienen kann. Auch die religiose Bedeutung, die anklingt, ist triigerisch: Das Dunkel 

des Todes wird nur „halb" durchdrungen und die Funktion des Mondlichtes als „Trau-

Siehe auch: Am siebzehnten Sonntage nach Pfingsten, 22-23: „Beruhre mich denn ich bin tot, / Und 
meine Werke sind nur Leichen". 
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eriicht", das die Verbindung zwischen dem Glaubigen und Gott reprasentieren 

konnte, beschrankt sich auf ein bloBes „als ob" („wie eine Lampe", 277). 

Wir erfahren, dass Benoit schon bei einer fruheren Wanderung am Totenhaus 

vorubergekommen ist. Damals, als er junger war und die Szenerie bei Tageslicht 

betrachtete, hatte der Anblick der Toten jedoch eine andere Reaktion bei ihm hervor-

gerufen: 

Ans Fenster pflegt' er dann zu treten, 
Nachdenklich in die Gruft zu sehn, 
Und sinnend auch im Weitergehn, 
Ein Vaterunser wohl zu beten. (311-314) 

Bei dem Slick durch das Fenster handelt es sich um eins der literarischen Mittel der 

Romantik, die jene Perspektivierung des Sehens zu erzeugen und das Gesehene 

verzaubern.®^ Bei Benoit bewirkte diese Verzauberung eine religiose Romantisierung 

des Todes, die es verhinderte, dass der Anblick der Toten ihm seine eigene Sterb-

lichkeit konkret vor Augen fuhrte. Wahrend er damals den Tod nachdenkend, 

„sinnend" (313) und betend fernhalten konnte, ist er seinem Anblick jetzt direkt 

ausgesetzt, was zur Folge hat, dass er sich mit den Toten identifiziert; 

Doch vor dem Tode auf der Flucht 
ErfaBt ihn ungeheures Grauen, 
Als tret' er in das eigene Grab 
Und soli die eigne Leiche schauen. (315-318) 

Auf die Bitten seines Enkels uberwindet Benoit jedoch seine Angst und betritt die 

Gruft. Seine Strategie, mit deren Hilfe er sich vor dem schutzt, was sein religioses 

Weltbild bedroht und eine existentielle Angst vor dem Tod auslost, besteht auch im 

Totenhaus im kontrollierten Blick. Er „hat minder der Umgebung Acht" (337), zieht 

sich mit dem Kind in eine geschutzte Ecke zuruck und ist gerade eingeschlafen, als 

Henry ihn weckt, weil er etwas „blinken" sieht. 

Es handelt sich hier um eine ahnliche Szene wie zu Beginn des ersten Gesanges, 

als Henry die Felsspiegelung beobachtet. Dort hatte Benoit zunachst noch in der 

Hoffnung, es sei das Licht des Hospizes, aufgeschaut. Im Totenhaus weiB er jedoch, 

dass es nicht die Lampe im Kloster sein kann und meistert seine Furcht vor dem 

Licht, das er nicht einordnen kann, durch die Kontrolle seines Blicks: 

Vgl. Pikulik (1979), S. 328-329. 
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Der Alte fahrt empor, er blickt 
Verschuchtert seitwarts, unverruckt 
Zu Boden dann: „sei still, sei still 
Mein Kind, es sei auch was es will." (343-346) 

Benoits Methode, mit dem Unbekannten umzugehen, ist der naturwissenschaftlichen 

gerade entgegengesetzt. Wahrend der Forscher das zu untersuchende Phanomen 

direkt, moglichst genau und umfassend in den Blick nimmt, wendet Benoit seine 

Augen ab. Er furchtet etwas zu sehen, das weder „Blitz" noch „Licht" ist, d.h. etwas, 

das sich weder mit naturwissenschaftlichen noch religiosen Erklarungsmustern deu-

ten lasst: 

Was war es, das, vom Schlaf erwacht 
So in Verwirrung ihn gebracht? 
Es war ein Blitz, es war ein Licht! 
Und dennoch war es beides nicht. (356-359) 

Henry hingegen ist ein furchtloser und neugieriger Beobachter und begibt sich auf 

die Suche nach der Ursache fur die Lichtreflektion. Es stellt sich heraus, dass sich 

das Mondlicht in einer Flasche Wein gespiegelt hat, die die Monche zusammen mit 

einem Laib Brot fur in Not geratene Wanderer in der Gruft zuruckgelassen haben. Es 

ist also letztendlich der unvoreingenommene - der naturwissenschaftlichen Methode 

verwandte - Blick des Kindes, der ein Zeichen fur die Nahe des Hospizes findet und 

nicht Benoits verzweifeltes „Spahen" oder die Verweigerung des Blickes. 

Wahrend fur Henry das Brot und der Wein einen rein materiellen und funktionalen 

Wert haben - namlich seinen Hunger und Durst zu stillen besitzen sie fur Benoit 

symbolische Bedeutung. Zum einen sind sie „des Hospitales Spur" (408), zum ande-

ren sind sie als Verweis auf das letzte Abendmahl aber auch Erinnerung an die Sun-

denvergebung durch den Tod Christ! und Versinnbildlichung der Aufnahme in die 

Gemeinschaft der Glaubigen. Wie schon zuvor, versagen die Zeichen der Gegenwart 

Gottes jedoch: Benoit gelingt es nicht, das Brot zu brechen („Er faBt das Brod und 

kann's nicht teilen", 398), was fur ihn, der stets nach Bedeutung in den Dingen sucht, 

heiBen muss, dass er nicht an der Eriosung teilhat. So, wie das Brot sein Verspre-

chen des ewigen Lebens fur ihn nicht halt, erscheint es ihm auch als entziehe sich 

ihm das Hospiz immer wieder: 

„0, kam ich eher um zwei Stunden! 
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Urn eine einz'ge Stunde nur!" 
Die Monche hatt' er noch gefunden; 
Dies ist des Hospitales Spur. (405-408) 

Es scheint, als jage Benoit den Zeichen der Rettung aus konkreter Lebensgefahr und 

seelischer Not hinterher, ohne sie jemals zu erreichen. Seine Erwartung der Symbol-

haftigkeit der Welt - die religiose Bedeutung des Lichtes, des Brots, des Weins -

wird immer wieder enttauscht. 

Die Vorstellung des „Zu-spat-Kommens" lasst sich in einer weiteren Zeitdi-

mension als nur der konkreten Notsituation Benoits verstehen. Es scheint, als kame 

er eine ganze Epoche zu spat. Sein romantisch-religioses Weltbild ist uberholt und 

wird durch eine neue Form, die Welt zu erieben, wie sie von Henry - der ubernachs-

ten Generation - verkorpert wird, abgelost. Es fehit das Bindeglied zwischen den 

geistesgeschichtlichen Epochen, dessen Stelle - bleiben wir in der Bildlichkeit der 

Generationen - Henrys Vater einnehmen wurde. Dieser ist jedoch - wie wir spater 

erfahren - tot. Die einzige Instanz, die die Widerspruche versohnen oder den Ober-

gang zwischen den Weltbildern erieichtern konnte, ware damit die hier abwesende 

Rose, deren Versuch, zwischen Religion und Naturwissenschaft zu vermittein, - wie 

dargestellt - Thema des dritten Gesanges ist. 

Es ist in diesem Zusammenhang bezeichnend, dass Droste das manniiche 

Verbindungsglied zwischen zwei Generationen und zwei Weltbildern durch eine Frau 

ersetzt. Der weibliche Blick auf die Landschaft und seine Wiedergabe in Reisebe-

schreibungen wurde im 18. Jahrhundert zunehmend popular. Dies lag unter anderem 

daran, dass Reisebeschreibungen nun nicht mehr rein wissenschaftlicher Natur wa-

ren, sondern das Lesepublikum sich in erster Linie fur Augenzeugenberichte, die 

auch emotionale Reaktionen auf die Landschaft thematisierten, interessierte. Die 

konzeptuelle Gleichsetzung von „nicht-wissenschaftlich" und ..emotional" mit weibli-

chen Geschlechtsattributen, wie sie in der Definition von Geschlechtsidentitat zu 

dieser Zeit stattfand, ermoglichte es somit Frauen, ihre Reiseimpressionen zu 

veroffentlichen.®^ Insofern stellt es noch nichts Ungewohnliches dar, dass Droste in 

einem der Gesange eine weibliche Protagonistin als Betrachterin der Landschaft 

wahlt. Bemerkenswert ist hingegen, dass Rose sich eben nicht auf eine emotionale 

Reaktion beschrankt, sondern dass ihr Blick auf die Landschaft zusatzlich von 

wissenschaftlichen Theorien bestimmt ist und sie eine zentrale Position in der Ver-

^ Vgl. Chard (1999), S. 35-36. 
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mittlung zwischen zwei Weltbildern ubernimmt. Ihr weiblicher Blick auf die Natur 

bricht mit gesellscliaftiichen und literarischen Traditionen, indem er uber die reine 

Augenzeugenscliaft hinausgeht und in fundamentaler Weise philosophische, theolo-

gische und naturwissenscliaftliche Fragen aufwirft. 

Nachdem das Kind sich an Brot und Wein gestarkt hat, erwagt Benoit fur einen 

Augenblick, ob er sich doch wieder in den Sturm hinauswagen soil. Es siegt jedoch 

die Vernunft und er entschiieBt sich, in der Gruft zu bieiben und den Morgen abzu-

warten. Die Notwendigkeit, sich nach einem geschutzten Piatz umzuschauen, kolli-

diert jedoch mit seiner Strategie des Wegsehens: 

Und nun? Des Greises Blicke fragen, 
Ob nirgends hier ein Platzchen sei 
Noch unbesetzt, vom Zuge frei. 
Durch des Gewolbes Mitte stehn 
Drei lange Bahren, sind sie leer? 
Das Dunkel wirbelt druber her. (470-475) 

Wieder nimmt Benoit in seiner Umgebung widerspruchliche Zeichen wahr. Die leeren 

Bahren scheinen darauf zu warten, auch ihn aufzunehmen („Ob nirgends hier ein 

Platzchen frei", 471) und sind damit Todesmahnung. Sie erinnern aber auch an das 

leere Grab Christi und sind damit Sinnbild der Auferstehung. Es ist jedoch die erste 

Assoziation, die sich in Benoits Bewusstsein durchsetzt und seine Strategie des 

selektiven Sehens zunehmend zum Versagen bringt. Nun sieht er uberall nur noch 

Tote; 

Doch rechts und links und gegenuber, 
Wohin der scheue Blick sich richtet, 
Wenn flieht ein Mondenstrahl voruber, 
Der die zerriBnen Wolken lichtet, 
Der bleichen Schlafer Reihn er streift. 
Die rings in Nichen aufgeschichtet. 
Ein Antlitz halb dir zugewandt, 
Hier braunes Haar, und dort gebleicht 
Aus jenem Winkel wie versteckt 
Sich eines FuBes Spitze streckt, 
Und sich wachsern eine Hand 
Wie abgetrennt vom Korper zeigt. (476-487) 

Interessant erscheint an dieser Stelle, dass Benoit nur Telle der toten Korper sieht. 

Ihm wird die wissenschaftliche, medizinische Sichtweise des Todes vor Augen ge-

fuhrt: der bloBe Zerfall des Korpers in seine Bestandteile. Seine durch diesen Anblick 
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verursachte panische Angst, riihrt nicht vorwiegend von einer aberglaubischen 

Furcht vor den Geistern der Verstorbenen her, sondern resultiert in erster Linie aus 

seiner Identifikation mit den Toten. 

Ein andres ist's, am Grabe stehn 
Und ruhig dem verzerrten Ich 
In's eingesunkne Auge sehen. (507-509) 

Benoits Blick richtet sich naturlicherweise auf das Auge, dessen „Brechen" gemeinhin 

metonymisch fur den Tod steht. Der Anblick der „toten" Augen besitzt fur den Prota-

gonisten in Drostes Text jedoch einen besonderen Schrecken. Schon in seiner weh-

mutigen Erinnerung an seine Jugendzeit war die zentrale Stellung, die das Sehen in 

seinem Denken einnimmt, deutlich geworden. Seine Sehkraft bedeutet ihm so viel, 

well er durch den Blick seine VVahrnehmung der Welt, d.h. sain VVeltbild, schafft und 

nach seinen Bediirfnissen mit Sinn fullt. Im gleichen MaBe, wie ihm seine Sterblich-

keit bewusst wird, scheint nun gegen Ende seines Lebens auch seine Strategie des 

kontrollierten Blicks zu versagen. Da er buchstablich nichts sieht, bringt sie ihn den 

Toten nur naher, bis er sogar ihre zerfallenden Korper in seinen Handen fuhit: 

Die Augen bleiben scharf gesenkt, 
Beinah' geschlossen, als er quer 
Um eine Bah re wendet her, 
Zu eilig; mit dem FuBe schwer 
Trifft er an des Gerustes Stutzen, 
Durch das Gewolbe drohnt der Schall. 
Die Bahre schwankt, er will sich schutzen, 
Er gleitet, modriges Gewand, 
VenA/irrtes Haar streift seine Hand. 
Der Alte taumelt und erbleicht. 
Wie jener Winkel noch erreicht, 
Das weiB er nicht, halt immer fest 
An seine Brust das Kind gepresst 
Und versucht vergebens zu bezwingen 
Der Phantasie verstortes Ringen. 
Die Wolbung dreht, die Mauern singen, 
Ihm ist als hatte seine Hand 
Des Toten Zuge all ergrundet; 
Er sieht das gelbe Augenband, 
Das sinkend die Verwesung kundet. (520-539) 

Wieder bleibt sein Blick an den Augen der Toten hangen und nun sind sie sogar die 

Zeichen des korperlichen Zerfalls. Die Erwahnung des „gelben Augenbandes" ist fur 

die Leserin nur verstandlich, wenn sie entweder selbst schon einen verwesenden 
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Korper genau betrachtet hat oder uber entsprechende medizinische Kenntnisse ver-

fiigt.®® In beiden Fallen handelt es sich urn rein faktisches Wissen uber den Tod. Der 

Leserin wird zusammen mit Benoit der Tod als chemischer Prozess bewusst 

gemacht. 

Benoit entzieht sich dem, was er nicht wahrnehmen will, indem er gedanklich in 

die Vergangenheit flieht, und er erinnert sich wieder besonders an die Zeit, als seine 

Sehkraft ihm noch zu Diensten stand („Er sinnt und grubelt allerlei, / Wie wohl zum 

Hospital der Weg? / Wie zu beschreiten jener Steg? / Wie fern die Morgenstunde 

sei? / Sucht heitre Bilder aufzuwecken, / Als in der Scheibe Herzen stecken / Ein 

jeder Benoits Kugel sah.", 545-551). Henry hingegen blickt sich urn und freut sich an 

dem Spiel der Lichtreflexe. 

Verfolgend mit den schweren Blicken 
Die Strahlen, so durch das Gemach 
Zuweilen lichte Streifen schicken, 
Ergotzlich, im beschrankten Meinen, 
Ihm an der Wand die Bilder scheinen; 
Der kiare Blitz, wenn sich das Licht 
In den metallnen Knopfen bricht 
Die Reih' entlang, so Funk' an Fun ken 
Aufspruhn und sich in's Dunkel tunken. (556-564) 

Was die Erzahlinstanz, deren Perspektive hier unmerklich zu Gunsten der Sicht des 

Jungens aufgegeben wird, noch als „beschranktes Meinen" (559) bezeichnet, ist 

jedoch alles andere als beschrankt. Der Blick Henrys ist einerseits der genaue Blick 

des Natunwissenschaftlers, der das Phanomen („der klare Blitz", 563) beobachtet und 

ihm eine Ursache zuordnet („wenn sich das Licht / In den metallnen Knopfen bricht", 

563-564). Sein Blick beschrankt sich jedoch nicht auf bloBe Faktizitat, sondern er 

weiB auch - wie der Naturwissenschaftler Humboldtscher Pragung - die subjektiven 

Effekte der Lichterscheinung zu schatzen. Zudem versohnt sich in seinem zugleich 

objektiven und subjektiven Blick die NatunA/issenschaft mit der Religion. Denn wie 

zuvor, als Henry das Brot und den Wein sah, ist es auch jetzt er, der die Zeichen der 

Heilsgewissheit sieht. Im Licht des Mondes erhalten tote Dinge und Korper in seiner 

kindlichen Sicht Leben; 

Aus alien Winkein sieht man's rucken, 
Was niedrig lag scheint aufzustehen, 

^ Es handelt sich hierbei wahrscheinlich um eine durch Fettgewebe hervorgerufene Verfarbung in der 
Augenpartie. Vgl. HKA III, 2, S. 638-639. 
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Und was erhaben sich zu bucken. 
Voruber nun. In starrer Rast, 
Wie Grabmal sich an Grabmal fast 
In koniglichen Gruften zeigt, 
Am Boden schlummert das Gebein, 
Und druber her der Mann von Stein.^ 
Um manchen Busen spielt der Schein, 
Mich dunkt ich seh' ihn sinken, heben, 
Und lange Atennzuge schweben. 
Der arme Kleine wie betort 
An seines Vaters Busen fahrt. 
„GroBvater, schaul die Bilder leben, 
Sie atmen All und wollen gehn"! (571-583) 

Henrys neugieriges und genaues Schauen zeigt ihm das, wonach sein GroBvater so 

verzweifelt Ausschau halt: die Zeichen der Auferstehung. Es scheint, als wurden sich 

der naturwissenschaftliche Blick und die Gewissheit des Heilsgeschehens nicht 

gegenseitig ausschlieBen, sondern sich gerade bedingen. In Henrys Blick erganzen 

sich Subjektivitat und Objektivitat in einer Weise wie sie Alexander von Humboldt zur 

wissenschaftiichen Methode erklarte. Der Knabe betrachtet die Dinge objektiv und ist 

doch „bet6rt" (582), d.h. er lasst sich furchtlos auf die durch das Mondlicht verur-

sachten Tauschungen ein. 

Benoit dagegen fehit diese Qualitat des Blickes. Die subjektive Form, in der Henry 

die Heilsgewissheit erblickt, ist fur ihn lediglich „Blendwerk" (589), von dem er wieder 

seinen Blick abwendet: 

Den Greis durchzuckt ein leises Beben: 
„Sei still, es wird dir nichts geschehen." 
Wohl denkt er an den nacht'gen Schein, 
(Es fallt ihm manches Blendwerk ein,) 
Und zogert dennoch aufzusehn. (587-590) 

Es ist also das kontrollierte, selektive Sehen, das Benoit davon abhalt, die Gegen-

wart Gottes in der Welt zu sehen. Ihm gelingt es nicht, - im Gegensatz zu Henry -

die Gewissheit des physischen Todes mit dem Versprechen der Auferstehung zu 

vereinbaren. Dies wird noch einmal im abschlieBenden Tell der Totenhaus-Episode 

deutlich. Benoits Verwirrung ubertragt sich hier, wie schon zuvor, auch auf die Lese-

rin, die sich bei ihrem Wissensstand die folgenden Ereignisse nur mit groBer Muhe 

und unzureichend erklaren kann, Wir erfahren, dass es Henry schlieBlich auf dem 

^ Matthison beschreibt die Gruft als „Capelle", was die Gegenwart eines Kruzifixes erklart. Vgl. 
Matthison (1817), S. 8. 
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SchoB seines GroBvaters zu unbequem wird und er sich aufmacht, die Gruft welter 

zu erforsclien: 

So lange rutscht er hin und her 
Bis, von dem harten SchoBe gleitend, 
Er auf den Grund die Sohien setzt, 
Und wie ein Haschen matt gehetzt, 
In's durre Laub sein Hauptlein reckt, 
So aus die zarten Arme streckt 
Das Kind, urn Vaters Leib sie breitend, 
Und bricht vor unverstandnem Graus 
In ganz geheime Tranen aus. (617-625) 

Der Anschluss an diese Zeilen („Doch jener, in sich selbst gekehrt/ Des Kleinen 

Stimme nicht beachtet, / Mit angestrengter Sorge trachtet / Die innern Feinde abzu-

wehren / So pochend durch die Adern garen.", 626-639), lasst uns annehmen, dass 

er sich wieder beim GroBvater - von dem schon zuvor als „Vater" die Rede war -

niedergelassen hat. Benoit wird jedoch anschlieBend aus seinen unruhigen Traumen 

plotzlich von Henrys Schrei geweckt und muss feststellen, dass das Kind verschwun-

den ist. Erfindet ihn schlieBlich in enger Umschlingung mit einem der Toten: 

Er tappt umher: „Henry! Henry! 
Wo bist du nur? wo bist du Kind?" 
Da wieder das Gestohn beginnt, 
Und „Vaterl Vaterl" und aufs neu' 
„Mein Vaterl" wimmert's im Geschrei. 
Der Alte, nach dem Laut gerichtet, 
Hat jenen Winkel bald erreicht, 
Wo, schwach vom macht'gen Strahl umlichtet, 
Sich dunkel eine Nische zeigt, 
Drin sichtbar halb ein Leichnam ruht, 
Auf breiter Stirn den Schweizerhut. 
Und um des Toten Hand geklemmt 
Der Knabe wimmert und sich stemmt 
Den lieben Vater aufzuwecken. 
„Was machst du, Henry? Kind, komm her! 
Er ist's ja nicht, er kehrt nicht mehr, 
Du arme Waisel" [...] (657-673) 

Es verweben sich hier auf auBerst venwirrende Weise Missverstandnisse der Figuren 

und der Leserin. Die Leserin muss zunachst ihre erste Annahme revidieren. Das Kind 

ist offensichtlich nicht bei Benoit geblieben, sondern hat sich in der Gruft verirrt und 

ruft jetzt nach seinem GroBvater. Auch Benoit musste zunachst annehmen, dass 

Henry mit seinen „Vater"-Rufen ihn meint, was sich jedoch bald als falsch heraus-
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stellt: Henry ruft nach seinem leibiichen - verstorbenen - Vater, von dessen Tod die 

Leserin bisher nichts erfahren hat, und der Knabe glaubt, ihn in einer der Leichen 

wiederzuerkennen.®^ Trotz dieser unauflosbaren Venwirrung wird deutlich, dass 

Henry in seinem Missverstandnis die Hoffnung der Auferstehung durchlebt. Wahrend 

Benoit resigniert („er kehrt nicht mehr", 672), akzeptiert sein Enkei die Endgultigkeit 

des Todes nicht. 

Dieses Eriebnis uberwaltigt Benoit schlieBlich. Er sturzt in die Nacht hinaus, fest 

entschlossen, den Weg zum Hospiz zu finden. Eine fast wortliche Wiederholung 

eines friiheren Verses („Doch(Nur) vorwarts, vorwarts, immer reg. / Eh dich im 

Schlummer Tod beschleicht", 213-214 und 692-693), zeigt, dass er sich in der glei-

chen Ausgangssituation wie zuvor befindet. Der Aufenthait im Totenhaus hat ihn 

weder korperlich noch seelisch gestarkt; Er verlangt seinem Korper - und Gott, den 

er auf diese Weise auf die Probe stellt - weiterhin das Unmogliche ab, voller Angst, 

vom Tod „beschlichen" zu werden. Zudem tauschen die Lichter ihn wieder, anstatt 

ihn zum Hospiz zu fuhren: 

Oft von dem schlecht gebahnten Pfad 
Der FuB, getauscht durch falsches Licht, 
Auf eine lockre Masse trat 
Und stampfend ihre Decke bricht. 
„0 namenlose Todesqual! 
So nah, so nah dem Hospital! (731-736) 

Erneut ist es Henry, der die nahe Rettung - namlich das Bellen des Bernhardiner-

hundes - wahrnimmt. Benoit erscheint es jedoch nur wieder als ein Zeichen der 

Rettung, das sich ihm entzieht: Aus dem sich entfernenden Bellen des Hundes 

schlieBt er, dass die Monche an ihnen vorbeiziehen, ohne sie bemerkt zu haben. Fur 

Benoit gibt es keinen wohltatigen, eriosenden Gott mehr, sondern nur noch einen, 

der ihn verspottet. Der pragnante Reim in den Zeilen 

Diese Irrefuhrung der Leserin dariiber, wo sich Henry befindet und nach wem er ruft, ist das 
Resultat einer Auslassung. Aus der ersten Niederschrift der drei Gesange (H 1) geht noch hervor, 
dass Henry sich, wahrend sein GroBvater von der Vergangenheit traumt, zur Erkundung der Hohie 
aufmacht. Direkt bevor Benoit die Rufe des Kindes hort, heiBt es: „Er achtet nicht des Knaben dem / 
Der riistge Arm gar unbequem / Wie er hinauf hinunter schweift / mit hartem Saum die Wange streift 
/ Bis er getauscht und unmuthsschwer / Sich von des Vaters Seite trennt / Und durch die Woibung 
hin und her / Mit unterdrucl<tem Schluchzen rennt" (HKA III, 2, S. 363, Z. 7-14). Henrys .Vater, 
Vater"-Rufe sind jedoch auch in dieser fruhen Textstufe irrefiihrend. Annette von Droste-Hulshoff 
strich die Stelle wahrscheinlich, weii sie der oben zitierten (617-625), die - in leicht abweichender 
Form - auch in H 1 zu finden ist, zu ahnlich war. Sie steigerte damit Jedoch gleichzeitig die ohnehin 
angelegte Unklarheit. 
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Ein Weilchen still - dann, wie zum Spott, 
Ganz aus der Feme - heil'ger Gott! 
Sie ziehn voruber an der Schlucht. (794-796) 

erinnert wieder an das Geistliche Jahr. In Am ersten Sonntag nach Heilige Drei 

Konige kiagt ein lyrisches Ich, das von sich sagt, es habe trotz alien Suchens und 

Rufens das „g6ttliche Bild" (7) verloren: 

Dann soheint mir alle Liebe wie ein Spott, 
Und keine Gnade fuhl ich, keinen Gott. (29-30) 

Auch Benoit hat das „g6ttliche Bild" (7) verloren; Er kann seinen Gott nicht mehr 

sehen. Hin und wieder erblickt er zwar, was er als Zeichen seiner Gegenwart inter-

pretieren will, doch diese Zeichen halten nicht, was sie zu versprechen scheinen. 

Dieses letzte Versagen der Symbolhaftigkeit der Welt uberwaltigt Benoit schlieBlich 

und er bricht - im Handlungsrahmen der veroffentlichten Telle des Hospiz- tot 

zusammen. Es wird wahrscheinlich das eintreten, was seine groBte Furcht war: Er 

wird einer jener identitatslosen, zerfallenden Korper in der Gruft werden. 

In dem dargestellten Kontext uberrascht es nicht, dass Annette von Droste-Hulshoff 

zunachst - wohl auch unter Einfluss ihrer Familie - das Bedurfnis hatte, Benoit „wie-

derauferstehen" zu lassen. Ein Protagonist, der im Bewusstsein, von Gott verlassen 

worden zu sein, stirbt, bricht mit den Konventionen weiblichen Schreibens, dessen 

Sujets sich zu Lebzeiten der Dichterin vor allem durch ein ungebrochenes Verhaltnis 

zum Glauben auszuzeichnen hatten. Ahnlich wie das Geistliche Jahr, das Drostes 

Mutter nach der Lekture des Vorwortes niemals las, muss auch das Hospiz In dieser 

Form der Familie nicht zumutbar gewesen sein. Annette von Droste-Hulshoffs Ent-

scheidung, den dritten Teil zwar fertig auszuarbeiten, aber nicht zu veroffentlichen, 

stellt einen jener Kompromisse dar, mit deren Hilfe sie sich ihr ganzes Leben lang 

Freiraume zu verschaffen versuchte. Nur auf diese Weise konnte sie das tief verun-

sichernde Aufeinandertreffen von natunA/issenschaftlichem und religiosem Weltbild in 

seiner ganzen Tragweite literarisch gestalten, ohne die Glaubensuberzeugungen 

ihrer Familie und des frommen Bekanntenkreises zu verletzen. 
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4.KapHek 

f ) es yS/jTAsy; lAefYTiGHc/ffrwb; 

Entstehung und Inhalt 

Obwohl das Hospiz und das Vermachtnis in Hinblick auf Handlung, Stimmung und 

Szenerie wesentiiche Unterschiede aufweisen, beschaftigt sich Droste in beiden 

Texten mit ahnliciien ThemenkomplexenJ So haben Benoit und der Arzt beide ein 

probiematisches Verhaltnis zur modernen Wissenschaft. Im Hospizs'md es die neu-

esten natunA/issenschaftlichen Theorien zur Erdentstehung, die Benoits religioses 

Weltbild bedrohen. Der Arzt weist sich zwar selbst als Wissenschaftler aus, ist jedoch 

von den modernen Anforderungen des Arztberufes uberfordert. Die jOngsten Entde-

ckungen der Natun/vissenschaften bringen die durch Vorstellungen der Romantik 

bestimmten Weltbilder der Protagonisten ins Wanken. Wie fur Benoit, spielt auch fur 

den Arzt das Schauen eine wichtige Rolle in seiner Strategie, mit dieser von ihm als 

bedrohlich empfundenen Situation umzugehen. Die Kontrolle uber seinen Blick hilft 

ihm dabei, nur jene Elemente seiner Umgebung wahrzunehmen, die sich mit seinen 

spezifischen Bedurfnissen vereinbaren lassen. 

Die Entstehung der Verserzahlung Des Antes Vermachtnis ist nur sehr unge-

nau zu datieren. Als eine Vorstufe des Textes gilt das Gedicht Des Arztes Tod, das 

wahrscheinlich nach 1826 entstand,^ allerdings erst in einem Brief Annette von 

Droste-Hulshoffs an ihre Schwester Jenny im Oktober 1834 erwahnt wurde. Zu die-

sem Zeitpunkt war die Verserzahlung schon fertiggestellt und wurde von der Autorin 

zur Veroffentlichung vorbereitet. Fur die Datierung konnen inhaltliche Bezuge zum 

etwa gleichzeitig entstandenen Hospiz auf dem groBen St. Bernhard und biographi-

sche Aspekte, wie die Krankheitsgeschichte der Dichterin und der Tod ihres Vaters, 

herangezogen werden.^ Aus diesen Indizien lasst sich schlieBen, dass Droste wahr-

scheinlich nach dem Abschluss der Hauptarbeit am Hospiz, von Ende Februar 1833 

bis September 1834, an dem heute als „H1" bezeichneten Manuskript des Vermacht-

^ Ein zentrales gemeinsames Handlungsmotiv ist das der gefahrvollen Reise. Beide Protagonisten -
Benoit und der Arzt - bewegen sich muhsam durch eine ihnen feindlich erscheinende Landschaft. 
Sie gelangen schlieBlich an einen an die Unterwelt gemahnenden Ort (Gruft / Hohle), wo sie mit dem 
Tod konfrontiert werden. Sie entt<ommen zunachst, werden jedoch schlieBlich von ihren 
traumatischen Eriebnissen wieder eingeholt. 

^ Vgl. HKA III, 2, S. 647. 
^ So stellt Lothar Jordan Verbindungen zwischen Krankheitssymptomen der Autorin und Formu-

lierungen im Vermachtnis her. Vgl. HKA III, 2, S. 650-651. 
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nis gearbeitet hat.^ Diese fruheste erhaltene Version der Verserzahlung, die noch 

den Tite!,,Theodora" tragt, entspricht schon weitgehend der in der Gedichtausgabe 

von 1838 gedruckten Fassung. Es existieren zudem ein separates Blatt, auf dem 

Droste 90 Verse notierte, die sie spater in das Vermachtnis einarbeitete, und einige 

Reinschriften, die auch das Hosp/z enthaiten und zur Vorbereitung von Veroffentli-

chungsversuchen der beiden Texte dienen sollten.^ Eine dieser Reinschriften, die 

Droste im Oktober 1834 fur ihren Schwager Joseph von LaBberg erstellte, beinhaltet 

zudem eine kommentierende Prosazusammenfassung des Vermachtnis. 

Die Verserzahlung wird eingefasst von einer Rahmenhandlung, in der der 

Sohn eines Arztes das „Vermachtnis" seines verstorbenen Vaters liest, namlich den 

Bericht uber ein vierzig Jahre zuruckliegendes traumatisches Eriebnis. Der Kern der 

Erzahlung besteht aus eben jener Darstellung des Vaters, der eines Nachts als jun-

ger Arzt von einer Rauberbande entfilhrt wird, urn einen ihrer verletzten Kameraden 

zu versorgen. Dem Arzt werden die Augen verbunden und man fiihrt ihn zu einer 

Hohle, die den Raubern als Unterschlupf dient. Hier muss er feststellen, dass dem 

durch einen Messerstich Verwundeten nicht mehr zu helfen ist. Der Erzahler lasst 

sich dies jedoch aus Furcht, fur den Tod des Mannes verantwortlich gemacht zu 

werden, nicht anmerken und verabreicht dem Sterbenden eine Arznei, die ihn fur 

kurze Zeit wiederbelebt. 

In der Hohle befindet sich zudem eine Frau - „Theodora", wie der Leser spater 

erfahrt - , und der Arzt meint, ihr vor Jahren in Wien auf einem Maskenball schon 

einmal begegnet zu sein. Dort stand sie im Mittelpunkt eines gesellschaftlichen 

Skandals, da sie ihren Brautigam mit einem Fremden betrog. 

Als der Rauber, der den Arzt zu dem Sterbenden gefuhrt hat, die Hohle 

verlasst, spricht dieser die Frau an. Im gleichen Moment bemerkt er jedoch, dass 

sich eine weitere Person in der Hohle befindet, ein junger Mann, den der Arzt den 

„Dunklen" nennt, und der - so glaubt der Erzahler - mit dem Verletzen das Schicksal 

der Frau und des Arztes zu beraten scheint. Der „Dunkle" verhilft dem Arzt schlieB-

lich zur Flucht, lasst ihn jedoch einen Eld schworen, die Bande niemals zu verraten. 

" Vgl. HKA III, 2, S. 648. Es lasst sich nicht ausschlieBen, dass zwischen dem Gedicht Des Arztes Tod 
und HI eine weitere Textstufe existierte. Nach heute nicht mehr vollstandig nachprCifbaren Quellen 
ubergab Elisabeth von Droste-Hulshoff, eine Nichte der Autorin, 1903 Pierre Masclaux, dem dama-
ligen Hauslehrer auf Schloss Hulshoff, neun Manuskripthefte der Dichterin und ubertrug ihm zudem 
das alleinige Veroffentlichungsrecht an einem Gedicht mit dem Titel ..Theodora". Diese erste 
Fassung der Verserzahlung, die bis heute nicht aufgefunden wurde, soil die einzige Frauenfigur des 
Textes in den Vordergrund gestellt haben und wesentlich ..dusterer" als die endgultige Version 
gewesen sein.Vgl. HKA III. 2, S. 654-655. 

® Vgl. HKA 111, 2, S. 655-658. 
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Der Arzt verirrt sich sodann in einem traumerisch-fiebrigen Zustand im Waid, 

falit in einen Halbschlaf und belauscht eine Gruppe von Personen, in denen er die 

Rauber und Theodora zu erkennen glaubt. Aus dem nur halb verstandlichen 

Gesprach und einem Schrei scheint hervorzugehen, dass die zwei Manner die Frau 

in eine Sohlucht sturzen. 

Ais der Arzt „erwacht" und sich wieder bewegen kann, glaubt er zunachst, 

dass die Geschehnisse der Nacht nur ein Traum gewesen seien. Dann entdeckt er in 

der Schlucht jedoch - wie er glaubt - Spuren des Mordes an Theodora und ist nun 

davon uberzeugt, untatig einem schrecklichen Verbrechen beigewohnt zu haben. Die 

Ereignisse und seine Schuldgefuhle verfolgen den Arzt fur den Rest seines Lebens 

und fuhren ihn schlieBlich bis an den Rand der Geisteskrankheit, So wird er jede 

Nacht von dem „Dunklen" heimgesucht und die Stelle, an der dieser ihn zum Ab-

schied beruhrte, verbleibt ihm als „heiBe Stelle am Kopf". 

Aufnahme 

In den Rezensionen der Gedichtausgabe von 1838 fand das Vermachtnis im Ver-

gleich zu den anderen Verserzahlungen kaum Beachtung. In den wenigen Bespre-

chungen des Vermachtnis wurde die Ahnlichkeit mit den Werken Byrons positiv 

hervorgehoben.® Levin Schucking lobte die „unubertreffliche Wahrheit in der Darstel-

lung der Seelenzustande", kritisierte jedoch die „rathselhafte, nicht zu entschuldi-

gende Undeutlichkeit im Gange der Geschichte". Andere Rezensenten beurteilten 

die Verserzahlung als „breit und langweilig" und „verfehlt".^ Noch kritischer auBerte 

sich der Autor der einzigen Rezension zum Neuabdruck in der Gedichtausgabe von 

1844. Er bezeichnet die Dichterin als „redselige Schwatzerin" und ihre Epen als 

„endlos" und „ermudend".® 

Schriftlich uberlieferte Reaktionen auf das Vermachtnis aus Drostes Verwandten-

und Bekanntenkreis sind rar, da der Text weitaus weniger dem Geschmack ihrer 

Umgebung entsprach als das Hospiz.^ Besonders hervorzuheben sind allerdings die 

Stellungnahmen Christoph Bernhard Schluters und Adele Schopenhauers. Beide 

® Des Arztes Vermachtnis steht deutlich in der Tradition des europaischen Schauerromans. Die 
schauerromantischen Motive der Erzahlung iassen sicli auf keine bestinrimte Quelle zuriickzufuhren, 
da sie in zahireiohen Variationen in der Popularliteratur der Zeit weit verbreitet waren. Insbesondere 
die Geschichte des Reisenden, der Zeuge eines Mordes wird, wurde vielfach bearbeitet, am 
popularsten in Friedrich Wiihelm Joseph Scheliings Verserzahlung Die ietzten Worte des Pfarrers zu 
Drotting auf Seeland (1802). Vgi. HKA III, 2, S. 743-745. 

^ Zitiert in; ebd., S. 660-661. 
®Zitiert in: ebd., S. 661-662. 
® Vgl. ebd. S. 658ff. 
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erklaren die realistische Darstellung extremer Seelenzustande in Hinblick auf das 

Geschlecht der Autorin, kommen dabei jedoch zu unterschiedlichen Schlussfolge-

rungen. 

Der Theoiogiedozent Schiuter liest die Verserzahlung im engen Zusammenliang 

mit dem labilen korperiichen und psychischen Gesundheitszustand der Dichterin. So 

schreibt er in einem Brief an den gemeinsamen Bekannten Wiiheim Junkmann im 

November 1834; 

Wie sehr war ich uberrascht, als ich ihre Vermutung, die sie mir wiederholt und 
dringend auSerten, bestatigt fand und die Belege dafur nun buchstablich in Han-
den habe, dass St. Bernhard und Des Arztes Vermachtnis auf vulkanischem 
Boden aufstiegen und Auctor operis, ein edieres Gegenstuck zu Lord Byron, wohl 
selbst eines Arztes bedurfe, wenn anders ein gewohnlicher Arzt so tiefe Wunden 
heilen kann/° 

Schluters Kommentar zeigt deutlich, wie er die Kreativitat der befreundeten Dichterin 

beurteilt, namlich als Krankheitssymptom. Was unter der Erdoberflache schwelt, ist 

eine seelische Verwundung, die schlieBlich in einem explosiven und zerstorerischen 

Akt als poetischer Text an die Oberflache bricht. Eine in Schluters Augen notwendige 

Behandlung wurde die Ursache dieses „Ausbruchs", mit ihr jedoch auch die Quelle 

weiblicher Kreativitat beseitigen. 

Die amerikanische Literaturwissenschaftlerin Adrienne Rich interpretiert in einem 

Essay uber Emily Dickinson^ ̂  dieses Bild des Vulkans in Hinblick auf die Zwange, die 

im 19. Jahrhundert auf Frauen ausgeubt wurden und zur Unterdruckung weiblicher 

Korperlichkeit und Willensfreiheit fuhrten. Sie schreibt in diesem Zusammenhang 

uber die amerikanische Dichterin, die den Schaffensprozess in eigenen Gedichten 

haufig mit einem vulkanischen Ereignis vergleicht:^^ 

It was a life deliberately organized on her terms. The terms she had been handed 
by society - Calvinist Protestantism, Romanticism, the nineteenth-century 
corseting of women's bodies, choices and sexuality - could spell insanity to a 
woman genius. What this one had to do was retranslate her own unorthodox, 
subversive, sometimes volcanic propensities into a dialect called metaphor: her 
native language. „Tell all the Truth - but tell it Slant It is always what is under 

^"Zitiert in: ebd. S. 652. 
Vgl. Adrienne Rich: ..Vesuvius at Home. The Power of Emily Dickinson", in: Sandra M. Gilbert / 
Susan Gubar (Hg.): Shakespeare's Sisters. Feminist Essays on Women Poets, Bloomington: 
Indiana University Press 1979, S. 99-121. 
Siehe auch: A still - Volcano - Life (# 601) und On my volcano grows the Grass (# 1677). 
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pressure in us, especially under pressure of concealment - that explodes in 
poetry/^ 

Die gesellschaftlichen Zwange, die auf das ..weibliche Genie" ausgeObt werden, 

konnen sich laut Rich also in zwei Formen auBern. Es ist einerseits moglich, dass die 

Unterdruckung weiblicher WOnsche und Handlungsmoglichkeiten zum Wahnsinn 

fOhrt. Andererseits kann die kreative Frau ihre Subversivitat jedoch auch in Dichtung 

„zuruckubersetzen", wodurch sich die durch Unterdruckung angestaute Energie ent-

laden kann. 

Auch Schluter gebraucht diese Vorstellung von „Druck" und „Entladung", urn 

Drostes Kreativitat zu beschreiben. Er begreift diesen Vorgang jedoch nicht wie Rich 

als eine weibliche Strategie, mit gesellschaftlichen Zwangen konstruktiv umzugehen, 

sondern als individuelles seelisches Trauma, dessen Ursache und Auswirkung be-

seitigt werden mussen. 

Schluter folgt damit medizinischen Diagnosen der Zeit, die intellektuelle und 

schopferische Tatigkeit bei Frauen mit korperlichen Gebrechen und psychischen 

Problemen in Verbindung brachten. Elaine Showalter beschreibt in ihrer Untersu-

chung zu Weiblichkeit und Wahnsinn, wie sich Ende des 18. Jahrhunderts in England 

das „symbolische Geschlecht" des Wahnsinnigen vom Mann zur Frau verschob.̂ ^ 

Diese Pathologisierung des Weiblichen basierte auf der Vorstellung, die Frau sei von 

„Natur" aus anfalliger fur Krankheiten, insbesondere Geisteskrankheiten. Dies sei auf 

„biologische Krisen" im weiblichen Lebenszyklus, wie Pubertat, Schwangerschaft, 

Gebaren und Wechseljahre zuruckzufiihren. Solche Krisen bewirkten Schwachungen 

der Gebarmutter, die sich, so die medizinische Meinung, auch auf das Gehirn aus-

wirkten.̂ ® 

Besonders gefahrdet seien unter anderem unverheiratete und kreative Frauen. 

Die „frigide" Frau komme ihrer „naturlichen" Funktion - namlich dem Gebaren - nicht 

nach, was zu korperlichen und geistigen Storungen fuhre. Die kreative Frau hin-

gegen verschwende Energie an ihre kOnstlerische Tatigkeit und schwache dadurch 

ihren Korper, insbesondere reproduktive Vorgange, was sich wiederum auf ihren 

Rich (1979), S.I02. 
Vgl. Elaine Showalter: The Female Malady. Women, Madness and English Culture 1830-1980, 
London: Virago Press 1987, S. 5. 
Vgl. ebd., S. 55. Showalter zitiert in: diesem Zusammenhang den Nervenarzt G. Fielding Blanford, 
der 1871 in seinem Buch Insanity and its Treatment schrieb: „Women become insane during 
pregnancy, after parturition, during lactation; at the age when the caramenia [menses] first appear 
and when they disappear....The sympathetic connection existing between the brain and the uterus is 
plainly seen by the most casual observer". Zitiert in: ebd. S. 55-56. 
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Geisteszustand auswirke. So leben laut Showalter manche Kunstlerinnen derZeit 

unter dem Eindruck, dass „Wahnsinn" - d.h. psychische Probleme und Zusammen-

bruche - der Preis sei, den sie in einer mannlich dominierten Gesellschaft fur die 

Ausubung ihrer Kreativitat bezahlen mussten/® 

Auch die deutsche Autoritat in Sachen weibiicher Erziehung und Lebensfuhrung, 

Joachim Heinrich Campe, sieht durch die „Schriftstellersucht" von Frauen nicht nur 

Famiiienstruktur und hausliche Ordnung, sondern auch die weibliche Gesundheit 

bedroht. Er nennt als eine der Foigen dieser „Epidemie": 

Eine durch vieles Stillsitzen in eingeschlossener Stubenluft und durch uberspannte 
Anstrengung der Geisteskrafte bei korperlicher Ruhe zerruttete Leibesbeschaffen-
heit; und endlich - das Schreckiichste von alien! - eine fast unvermeidlich daraus 
entstehende hypochondrische Gemuthsverfassung, mit ihrem ganz schwarzen 
Gefoige von Unzufriedenheit, griesgrammender Laune, Empfindlichkeit, Schwer-
muth, Aengstlichkeit, Beklemmung, haibem oder ganzem Wahnsinn/^ 

Der „vulkanische Boden". auf dem SchiOter das Vermachtnis „aufsteigen" sieht, ist fur 

ihn vor diesem Hintergrund also wahrscheinlich nicht nur die Folge eines individuel-

len Schicksalsschlags, sondern ergibt sich fur ihn zwangslaufig aus der Lebenssitua-

tion Drostes als unverheirateter und dichtender Frau. Er kann die auBerordentliche 

Intensitat des Textes nicht als dichterische Quaiitat, sondern nur als Krankheitssym-

ptom verstehen. 

Wie Schluter spurt auch Adele Schopenhauer, dass die Verserzahlung mit den 

Konventionen „weiblichen" Schreibens ihrer Zeit bricht, kommt jedoch in ihrer Ana-

lyse des Textes nicht zu dem gleichen - pathologisierenden - Schluss wie er. Im 

Herbst 1834 kritisiert sie in einem Brief an Annette von Droste-Hulshoff den starken 

Realismus der Erzahlung, der die „Wirkung der Poesie" store, spricht Droste jedoch 

gleichzeitig ihre Bewunderung fur die Schilderung korperlicher und psychischer 

Extremzustande aus: 

Wunderschon sind Ihre Sonnenbilder - ich wurde nie errathen, dass sie einer 
weiblichen Feder ihre Entstehung verdanken. [...] Tief ergreifend ist die Todes-
scene. - Ich mochte sie nicht geschrieben haben - um all der Gedanken und 
Gefuhle, aller der Geistesfoltern wegen, die sie voraussetzt [...] aber ich stehe 
dennoch tief ergriffen und bewundernd vor Ihnen. Ob nun solch ein Eindruck, wie 
dies hinterlaBt, obschon der strengen Realitat entnommen, das ist, was ein Dichter 
in seinem Laser zuruckzulassen wunscht, ja meine theure Nette, das weiB ich 

Vgl. ebd, S. 4. 
Joachim Heinrich Campe: Die Schriftstellersucht, in: Andrea von DCilmen (Hg.); Frauen. Ein 
historisches Lesebuch, Munchen: C. H. Beck 1990, S. 243-245 (hier: S. 244). 
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nicht. Ein beklemmend GefCihl der harten Lebensbedingungen und Rathsel 
entzieht die Seeie der Wirkung der Poesie; man denkt: das Leben, und vergiBt das 
GedichtJG 

Schopenhauer fuhrt die groBe Ausdruckskraft der betreffenden Szene also ebenfalls 

auf personliche Erfahrungen der Dichterin zuruck (wahrscheinlich bezieht sie sich auf 

den Tod des Vaters). Gleichzeitig druckt sie jedoch aus, dass diese intensitat in der 

Darstellung von Krankheit, Wahnsinn und Tod „unweiblich" sei. Im Gegensatz zu 

Schluter beurteiit sie diese Form der Kreativitat allerdings nicht negativ als krankhaft, 

sondern - im Gegenteil - als eine Form der weiblichen Selbstermachtigung. Sie fahrt 

im selben Brief fort: 

Und nun im Ganzen Gluck auf, liebe Nettel Ihr Genius entfaltet seinen Plug in 
einem Augenblick, wo sonst jedes Weib eine schmerzliche Lee re empfindet. Gluck 
auf! Sie haben in sich ein beneidenswerthes Gluck, das eines in sich schaffenden 
strebenden Talentes, und es wird Sie uber manche Qua! hinwegtragen, denn es 
hebt Sie aus sich selbst heraus/^ 

Diese Form der Selbstermachtigung besteht fur Adele Schopenhauer paradoxer-

weise gerade darin, dass die Dichterin nicht sie selbst ist („hebt Sie aus sich selbst 

heraus"). Indem sie schreibe wie ein Mann - namlich realistisch - verleugne sie zwar 

ihre Weiblichkeit - namlich die Poesie. Schopenhauer gelingt es jedoch, diese ver-

meintliche Kritik an dem „unweiblichen" Text in ein Lob umzuwandeln. Gerade die 

Fahigkeit, die mannliche Position einzunehmen, sei die Quelle des „Genius" Drostes 

und der Kraft, ein schwieriges Leben zu meistern. 

Wo Schluter den Bedarf einer Behandlung und der Behebung eines psychi-

schen Defekts sieht, bestarkt Adele Schopenhauer die Autorin darin, die Grenzen 

ihrer historisch-kulturell definierten Geschlechtsidentitat zu uberschreiten und damit 

das „Bewusstsein der Kraft Ihres Geistes"^ zu behaupten. Wie Adrienne Rich, ver-

steht also auch Adele Schopenhauer den weiblichen poetischen Text als produktive 

Strategie der Lebensbewaltigung, allerdings nur dann, wenn die Autorin sich einer 

als „mannlich" verstandenen Schreibweise bemachtigt. 

^®HKAXI, 1, S. 68-69 
Ebd., S. 69. 

20 Ebd., S. 68. 
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Beurtellung In der neueren Droste-Forschung 

Die relativ geringe Beachtung, die das Vermachtnis schon bei Drostes Zeitgenossen 

erhieit, setzt sich auch in der heutigen Zeit fort, in den wenigen Untersucliungen zu 

der Verserzahlung, bemuhen sich Kritiker, ratselhafte und irritierende Aspekte des 

Werkes mit Hilfe von religiosen oder psychoanalytischen Interpretationsschemata zu 

erklaren. Hilfreicher erscheinen mirjene Untersuchungsansatze, die sich mit 

selbstreferentiellen Momenten des Textes beschaftigen. 

Ingrid Lotze liest die Verserzahlung vor dem Hintergrund des Denkens des 

Mystikers Jakob Bohme, mit dessen Werk Droste wahrscheinlich durch Christoph 

Bernhard Schluter bekannt geworden sei.̂ ^ In Lotzes Interpretation stellen die Erleb-

nisse des Arztes eine visionare Fahrt in den Urmythos vom Sundenfall dar. Der Ver-

wundete (Adam) und Theodora (Eva) werden von dem „Dunklen" (Luzifer) gerichtet. 

Der Arzt, so Lotze, bleibt wahrend seiner mystischen Schau Im „B6sen" stecken und 

symbolisiere somit die Verzweiflung des von Gott getrennten modernen Menschen. 

Das Verdienst von Lotzes Untersuchung liegt im Augenmerk, das sie den Details des 

Textes zukommen lasst. Ihre Interpretation ist jedoch auBerst spekulativ und basiert 

teilweise auf inhaltlichen Ungenauigkeiten.^ 

In eine ahnliche Richtung, wenn auch ohne Rekurs auf Bohme, bewegt sich 

Ronald Schneiders Interpretation des Textes.^ Er betont - wie auch in seiner 

Beurteilung des Hospiz- die gegenseitige Verschrankung von „realistische[r] 

Sprachkraft und religi6se[r] Sinntransparenz des Erzahlten bei der Droste".̂ "̂  Er 

betrachtet die Natur, durch die der Arzt sich bewegt, als „Bereich der Prasenz boser 

Machte", die dem Protagonisten seine eigene schuldhafte Verstrickung vor Augen 

fuhre. 

Astrid Lange-Kirchheim vergleicht das Vermachtnis mit Kafkas Erzahlung Ein 

Landarzt und argumentiert in ihrer von psychoanalytischen Uberlegungen geleiteten 

Interpretation, dass beide Texte das patriarchate Modell der Familie kritisieren.^^ 

Vgl. Ingrid Lotze: „Annette von Droste-Hulshoffs Epos Das Vermachtnis des Arztes [!]: Eine 
mystische Interpretation", in: German Quarterly 46, 3,1973, S. 345-367. 

^ So deutet sie beispielsweise das Messer, mit dem der Verwundete verletzt wurde, als „Richter-
schwert", was der Beobachtung des Arztes widerspricht, der die Waffe als „Ein Messer aus dem 
Kuchenschrank" (243) identifiziert. Auch Lotzes Annahme, der Verwundete sal der Brautigam 
Theodoras, den sie damals in Wien betrog, lasst sich im Text nicht belegen. Zudem scheint es 
auBerst fragwurdig, ob Drostes Formulierung, der Arzt habe an „B6hmens Grenze" (58) gelebt, sich 
wirklich als Wortspiel auf Jakob Bohmes Namen lesen lasst. 
Vgl. Schneider (1995), S. 52-60 und Schneider (1976), S. 142-179. 
Schneider (1995), S. 56. 

^ Vgl. Astrid Lange-Kirchheim: Der Arzt und die Dichterin. Zu einer Verserzahlung der Droste (mit 
einem Blick auf Kafka), in: Jahrbuch derdeutschen Schiilergesellschaft 40, 1996, S. 244-61. 
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Uberzeugender als diese Dbertragung familientherapeutischer Konzepte auf den lite-

rarischen Text, ist Lange-Kirchheims Herausarbeitung des Motivkomplexes des 

„Schreibens" im Vermachtnis. Sie betont die Seibstreferentialitat des Textes und 

deutet das auffallige Motiv der „Spalte" und „Ritze" als Metapher der Schrift, weiche 

Droste - so Lange-Kirchheim - als weiblich ausweise. Die Metaphern die Schrift -

alien voran die Felsspalte, in die Theodora gesturzt wird - seien Spuren des l\4ordes 

an einer Frau und stunden somit fur die „soziale Nicht-Reprasentanz des Weiblichen" 

in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts.^® Das wahre Vermachtnis des Vaters an 

den Sohn sei die Gabe der Schrift, derer sich die Autorin in Nachfolge des Sohnes 

bemachtige.^^ Obwohl Lange-Kirchheim den poetischen Text zeitweise recht 

assoziativ mit psychoanalytischer Theorie in Verbindung setzt und auf diese Weise 

die Symbolik der Erzahlung etwas uberstrapaziert, liefert ihre Interpretation hilfreiche 

Hinweise auf die Komplexitat des Textes. Insbesondere die von ihr angerissene 

Genafer-Thematik, sowie die Beobachtung, dass der Text immer wieder auf seine 

eigene Konstruiertheit und Schriftlichkeit venweist, sollen in der vorliegenden Arbeit 

aufgegriffen werden. 

Auch Lothar Kohn interessiert sich fur das Vermachtnis in seiner Funktion als 

poetologischer Text.̂ ® In Bezug auf die sogenannte „Jugendkatastrophe", die sich in 

der Theodora-Episode widerspiegele, konstatiert er, dass die Erzahlung „nichts ande-

res beschreibt als die notwendige Entstehung der Literatur aus unlosbaren Lebens-

konflikten".^® Erzahit werde das, was kaum erzahlbar sei, an Stelle des 

Unaussprechlichen trete die Schrift. Diese Unaussprechlichkeit manifestiere sich in 

den Andeutungen und Auslassungen des Erzahlerberichts, der herkommliche 

Formen von Wirklichkeitswahrnehmung und Leseerfahrung in Frage stelle. Die Iden-

titat der Figuren und der Handlungsablauf wOrden nicht ent- sondern verhullt, ein 

Prozess der gleichzeitig Thema und Form des Textes ausmache. Die Verzerrung der 

Sinneswahrnehmung resultiert laut Kohn aus dem „irrenden Blick" des Erzahlers, der 

in einem Spannungsverhaltnis zu seinem „moralisierenden Diskurs" steht. So argu-

mentiert Kohn, dass die Licht- und Dunkelmetaphorik sowie das Motiv des Sehens 

sich nicht bloB im moralischen und mystisch-religiosen Sinne - wie Lotze und 

Ebd., S. 256. 
^ Ebd., S. 254. 
^ Vgl. Lothar Kohn: ,„Seele fordernd stehn die Formen da': Des Arztes Vermachtnis als poetologische 

Verserzahlung", in: Droste-Jahrbuch 3,1991-1996, S. 67-82. 
^ Ebd., S. 75 

Ebd., S. 76. 
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Schneider es tun - verstehen lassen, sondern vielmehr auf das Problem, sinniich 

Wahrgenommenes mit Bedeutungen zu versehen, verweisen. 

SInnkonstitutlon in der Lucke 

Eine Gemeinsamkeit der zeitgenossischen und modernen Reaktionen auf das 

Vermachtnis besteht darin, dass der Text irritiert. Diese Leseerfahrung wird einerseits 

als Resultat einer Unausgereiftheit der Verserzahiung, ihrer „Dunkelheit" oder gar als 

Zeichen geistiger Verwirrung der Autorin kritisiert, oder aber sie weckt das Verlangen 

nach einem „Schlussei" zum Text. 

Die Ursache dieser Irritation liegt in den zahlreichen formalen und inhaltlichen 

Lucken des Textes, die sich hauptsachlich aus dem selektiven Blick des Ich-

Erzahlers ergeben. Literaturgeschichtlich steht die Erzahlung in der Tradition des 

Fragments der Romantik. Das literarische Bruchstuck ist in dieser Epoche Inbegriff 

der romantischen Poetik, da es auf eine ideale „Totalitat" verweist, ohne sie jemals 

zu erreichen. Seine Einheit erreicht das romantische Fragment nicht in Hinsicht auf 

eine koharente Handlungs- und Figurenentwicklung, sondern auf einer bildlich-ideel-

len Ebene, die auf eine nichtfassbare Unendlichkeit ausgerichtet ist.̂ ^ 

Annette von Droste-Hulshoff stellt im Vermachtnis eine deutliche Distanz zu 

dieser Tradition her, indem sie einen Leser des Fragmentes - namlich den Sohn des 

Arztes - zum Teil ihrer Fiktion macht. Auf diese Weise verdoppelt sie den Fragment-

charakter des Textes und thematisiert den Rezeptionsprozess. Schon das eigentliche 

Vermachtnis, d.h. die dem Sohn hinterlassene Schriftrolle, beginnt unvermittelt, ist 

nicht durchgehend leserlich, bricht schlieBlich abrupt ab und lasst viele Fragen zum 

Handlungsverlauf sowie zur Motivation der Charaktere offen. Zudem gibt es Hinweise 

darauf, dass der Sohn in seiner Lekture Teile des Textes uberspringt und dadurch 

das Bruchstuck zusatzlich fragmentiert.^ 

Dass diese Leerstellen im Text nicht das Ergebnis einer Nachlassigkeit der Autorin 

sind, sondern intendierter asthetischer Effekt, belegt Drostes eigener Kommentar. In 

der fur LaBberg erstellten Prosazusammenfassung schreibt sie; 

Vgl. Kremer (1996), S. 17-27. 
^ Nach einer unleserlichen Passage im Text des Arztes setzt der Solin neu zu lesen an („Der Jungling 

seufzt, und wendet rasch das Blatt. / Hier steht's: 286/287). Der Ausdruck „Hier steht's" 
impiiziert, dass der Sohn, auf der Suche nach einer bestimmten Stelle, den Text uberflogen und 
dam it einige Passagen ausgelassen hat. Zudem setzt die foigende Erzahlung des Vaters Wissen 
voraus, das der vorhergegangene Text nicht iiefert („Naphta bekam der Kranke, sagt' ich schon", 
295). 
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[...] obgleich die Darsteiiung wenigstens nicht durchgangig klar seyn darf, so ist die 
Sonderung des Wahren vom Eingebildeten doch sehr leicht - Der Stoff ist ge-
wohniich, aber, wie ich hoffe, vermoge der Darsteiiung nicht ohne Interesse 

Die Autorin betrachtet also die Unklarheit als ein wesentiiches Gestaltungsprinzip des 

Textes, auch wenn sie als Zugestandnis an den literarischen Kanon darauf besteht, 

dass Traum und Wirklichkeit dennoch leicht zu unterscheiden seien. Die Lucken in 

der Erzahlung sollen somit nicht nur psychologisch-realistisch den verwirrten Geis-

teszustand des Ich-Erzahlers und die selektive Lekture durch den Sohn widerspie-

geln, sondern machen in ihren Augen den Text als poetisches Kunstwerk erst 

interessant. 

Die produktive Funktion der Leerstellen eines literarischen Textes hat Wolf-

gang Iser beschrieben.^ Iser versteht das Verhaltnis zwischen Text und Leser als 

eine Kommunikationsbeziehung, die mit der Interaktion zwischen zwei Personen zu 

vergleichen ist. Auf sozialpsychologische und psychoanalytische Studien zuruck-

greifend, argumentiert Iser, dass zwischenmenschliche Interaktion auf Erfahrungslu-

cken basiere. Diese Lucken entstOnden durch die „Unerfahrbarkeit der 

wechselseitigen Erfahrung voneinander"®®, d.h., die Unwissenheit daruber, wie man 

vom anderen eingeschatzt wird. Es sei jedoch gerade diese Unwissenheit, die die 

Kommunikation in Gang setze, da sie den Kommunikationspartner zwinge, die be-

stehenden Wissenslucken durch eigene Annahmen zu fullen. 

Die Interaktion zwischen Leser und Text unterscheidet sich laut Iser von der 

zwischenmenschlichen dadurch, dass kein gemeinsamer Bezugsrahmen existiert 

und dass der Leser - im Gegensatz zum Kommunikationspartner - sich nicht beim 

Text ruckversichern kann, ob seine Annahmen angemessen sind. Dies fuhre zu ei-

nem groBeren Grad an Unbestimmtheit als in der zwischenmenschlichen Kommuni-

kation und vervielfaltige auf diese Weise die kommunikativen Moglichkeiten.^® 

Die Projektionen, durch die der Leser die Leerstellen besetzt, werden - so Iser -

durch „Steuerungskomplexe"^^ kontrolliert, eigentlich aber uberhaupt erst moglich 

gemacht. Bedeutung hat ihren Ursprung somit in der Leerstelle. Iser schreibt: 

Das Verschwiegene in scheinbar trivialen Szenen und die Leerstellen in den 
Gelenken des Dialogs stimulieren den Leser zu einer projektiven Besetzung des 

^ HKA III, 2, S. 733. 
^ Vgl. Wolfgang Iser: Der AM des Lesens. Theorie asthetischer Wirkung, MOnchen; Fink 1976. 
^ Ebd., S. 261. 
^ Vgl. ebd., S. 264. 

Ebd. 
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Ausgesparten. Sie Ziehen den Leser in das Geschehen hinein und veranlassen 
ihn, sich das Nicht-Gesagte ais das Gemeinte vorzustellen. Daraus entspringt ein 
dynamischer Vorgang, denn das Gesagte scheint erst dann wirklich zu sprechen, 
wenn es auf das verweist, was es verschweigt.^® 

Es ist diese Dialektik des Zeigens und Verhullens, des Sagens und Verschweigens, 

die das Vermachtnis zu einem so schwer zuganglichen und verwirrenden Text 

macht. Was bei oberflachlicher Lekture ledigiich als eine an popularen Stoffen orien-

tierte Raubergeschichte erscheint, wird zu einem hochkomplexen Text, wenn man 

die vorhandenen Bruche und Lucken als asthetische Gestaltungsmittel ernst nimmt. 

Die Leserin ist gezwungen, die Leersteilen mit eigenen Annahmen zu fullen, muss 

diese im Laufe der Lekture jedoch immer wieder revidieren und tritt auf diese Weise 

in eine intensive Interaktion mit dem Text. 

Diese Leistung muss im Vermachtnis nicht nur vom tatsachiichen sowie vom 

fiktiven Leser - dem Sohn - geleistet werden, sondern auch vom Arzt selbst. Seine 

Wahrnehmung der Geschehnisse ist nur bruchstuckhaft und daher fulit er die Lucken 

mit eigenen Annahmen, so dass ein wesentiicher Teil seiner Erzahlung aus Mutma-

Bungen besteht. Die Wahrnehmungslucken sind allerdings nicht nur das Ergebnis 

der Umstande, denen der Arzt untenworfen wird - wie dem Aniegen der Augenbinde 

sondern sie werden auch von ihm selbst erzeugt. Er tut dies, indem er seinen Blick 

steuert und auf diese Weise bestimmte Gegenstande und Geschehnisse ausblendet. 

Die Leersteilen in der Wahrnehmung des Arztes sind so das Produkt aus dem, was 

er nicht sehen kann und was er nicht sehen will. Sie geben ihm die Gelegenheit, die 

erfahrene Wirklichkeit in seinem Sinne zu ordnen und zu gestalten. 

Indem Annette von Droste-Hulshoff die Verarbeitung von Leerstellen in der 

Erzahlung auf mehreren Ebenen gleichzeitig stattfinden lasst, macht sie diesen Vor-

gang zu einem zentralen Thema ihres Textes. Der Fragmentcharakter bestimmt nicht 

nur die Form des Vermachtnis, sondern auch seinen inhalt. Dargestellt werden 

Probleme und Implikationen des Lese- und des Wahrnehmungsprozesses. Leser und 

Figuren benutzen das Nicht-Gesagte und Nicht-Gesehene als Quelle der Sinnkon-

stitution. Damit weist Droste der Leerstelle eine zentrale Stellung im kreativen Pro-

zess zu. Bedeutung hat ihren Ursprung nicht in der binaren Opposition von Wahr und 

Falsch, Gut und Bose, sondern in einer Grauzone, deren Besetzung dem Subjekt frei 

steht. 

Ebd., S. 264-265. 
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Eines der Motive des Textes, das ebenfalls dem Sinnzusammenhang der 

Lucke zugehort, ist das Verschwimmen von Grenzen. So werden die Unterscheidun-

gen zwischen Traum und Realitat, Wahr und Falsch, dem Eigenen und dem 

Fremden, Gut und Bose, Ich und Nicht-lch, mannlicher und weiblicher Identitat immer 

wieder venwischt. Diese Auflosung binarer Oppositionen soil im folgenden insbeson-

dere in Hinsicht auf die Verwirrung von Geschlechtsidentitat untersucht werden. Das 

Problem, sich von der AuBenwelt, der Realitat, dem Fremden abzugrenzen, manifes-

tiert sich fur den Arzt - wie zu zeigen sein wird - auch in einer Unsicherheit der eige-

nen Geschlechtsidentitat. In ihrer Prosazusammenfassung bezeichnet Droste die 

Todesangst des Arztes selbst als „fast unmannlich"®® und deutet damit an, dass ein 

Tell der Identitatsproblematik des Arztes in der Auflosung der starren Gender-

Grenzen besteht. 

Auch in der geistigen Zerruttung des Arztes deutet sich eine Geschlechts-

problematik an. Wie bereits dargestellt, weist Elaine Showalter darauf hin, dass im 

19. Jahrhundert der Wahnsinn von der Medizin zu einem weiblichen Attribut gemacht 

wurde.^° Zieht man dies in Betracht, so lasst sich argumentieren, dass der Arzt durch 

seinen Wahnsinn zunehmend seine mannliche Geschlechtsidentitat verliert. 

Fur die vom Ich-Erzahler des Textes entwickelte Strategie, mit dieser Identi-

tatsverunsicherung umzugehen, ist der Bezug zu Byron von Bedeutung. Viele zeit-

genossische Kritiker der Erzahlung sind sich darin einig, dass die Autorin dem 

Byronschen Model! nacheifere. Diese Beurteilung beruht meines Erachtens auf einer 

Gleichsetzung von Autorin und Figur, wie sie auch Clemens Heselhaus noch vor-

nimmt.'̂ ^ Drostes bereits zitierter Kommentar weist jedoch darauf hin, dass ihr 

Verhaltnis zur Rauberromantik der Erzahlung durchaus distanziert war („Der Stoff ist 

gewohnlich").'̂  Ich werde im folgenden argumentieren, dass es nicht Droste ist, die 

Byron imitiert, sondern der Arzt selbst. Er bemuht sich, in seiner eigenen Erzahlung 

die Position des romantischen Helden einzunehmen, um auf diese Weise das 

Geschehen unter Kontrolle zu halten.'*^ Er wird jedoch immer wieder zum 

^ HKA III. 2, S. 733. 
^ Vgl. Showalter (1987), S. 4: „Thus madness, even when experienced by men, is metaphorically and 

symbolically represented as feminine; a female malady". 
Vgl. Heselhaus (1971), S. 90. 
HKA III. 2. S. 733. 

^ Der Typus des romantischen Helden im Vermachtnis gehfirt zu der Kategorie des „noble outlaw", 
wie Peter L. Thorslev ihn definiert hat. Der „noble outlaw" ist oft der Anfuhrer einer Rauberbande 
(popularstes Beispiel in der deutschen Literatur ist Schillers Karl Moor). Er zeichnet sich durch 
seinen auBerordentlichen Mut aus und besitzt die unbedingte Loyalitat seiner Kameraden. Seine 
edie auBere Erscheinung wird durch einen dunklen und furchteinfloBenden Blick bestimmt. Dem 
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Rollenwechsel gezwungen, was auch einen Wechsel der Geschlechtsidentitat mit 

sich bringt. 

In diesen Kontext ist auch die Relevanz des Blickes in der Verserzahlung ein-

zuordnen. Die Position des Arztes ais Figur seiner eigenen Erzahlung steht in enger 

Verbindung mit seiner jeweiligen Fahigkeit zu sehen. Nur als - mannliches - Subjekt 

des Blickes kann er seine machtvolle Roile ais Byronscher Held spieien. 

Annette von Droste-Hulshoff und die Arzte 

Im Zusammenhang mit dem Motiv des Blickes ist es von Bedeutung, dass Droste 

einen Arzt zum Protagonisten ihrer Verserzahlung wahlt. Die Entstehung des Textes 

fallt in eine Zeit, in der die Medizin und damit der Berufsstand des Arztes in 

Deutschland in die Krise gerieten. Urn 1800 bestand eine verwirrende Situation des 

Obergangs zwischen der traditionelien Form der Schulmedizin und neuen medizini-

schen Methoden, in denen eine veranderte Art des arztlichen Blickes eine wesentli-

che Rolle spielte. 

Die Beschaftigung mit der Medizin war fur Annette von Droste-Hulshoff ein 

Leben lang Notwendigkeit. Sie hatte seit fruhester Jugend gesundheitliche Probleme, 

deren genauen Ursachen bis heute ungeklart geblieben sind, die jedoch wahrschein-

lich teilweise psychosomatisch bedingt waren.^ Ihre Symptome waren vielfaltig: Sie 

litt unter Husten, Beklemmungsgefuhlen, depressiven Phasen, Kopfschmerzen, 

„Nervenschwache", Obelkeit, Gesichts- und insbesondere Augenschmerzen. All dies 

wurde von Medizinern als typische „Frauenleiden" betrachtet, deren Ursache man in 

der Schwachung des reproduktiven Apparates sah. So fuhrte beispielsweise der Arzt 

Joseph Droste, ein Vetter der Dichterin, Annette von Droste-Hulshoffs Beschwerden 

.noble outlaw" wurde in der Vergangenheit von der Gesellschaft oder einem engen Freund ein 
Unreoht zugefiigt, was ihn schlieBlich zu einem Leben als Verbrecher gedrangt hat. Er tritt zudem 
haufig als Better und Beschutzer einer schonen, ihn liebenden Frau auf. Der romantische Held 
dieser Pragung wird von geheimen SCinden, die er in der Vergangenheit beging, verfolgt. Dies fuhrt 
zu Anfallen von Reue, die sich in Wut oder aber Wohltatigkeit auBern konnen. Vgl. Peter L. 
Thorslev: The Byronic Hero. Types and Prototypes, Minneapolis: University of Minnesota Press 
1962, S. 69-70. 

^ Dass Droste sich der Zusammenhange zwischen Psyche und Korper bewusst war, belegt ein 
Kommentar uber ihren Bruder Ferdinand in einem Brief an Therese von Wulf-Metternich: ..Ferdinand 
fangt jetzt wieder an etwas zu husten und keuchen, well die Rede davon war, dass er wohl bald 
mahl etwas anfangen konnte". (HKA VIII. 1. S. 60). Diese Passage scheint anzudeuten, dass 
Ferdinand auf den Druck, sich urn seine Berufsausbildung kummern zu mussen, mit simulierten 
Oder tatsaohlichen Krankheitssymptomen reagierte. 
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auf einen „Andrang des Blutes"^ zuruck und folgte damit der allgemeinen Vorstel-

lung, dass beim Ausbleiben der Menstruation, das Glut ins Gehirn steige/^ 

Bezeichnenderweise steliten sich die genannten Symptome bei Annette von 

Droste-HOIshoff vor allem wall rend des Schreibens ein, also gerade dann, wenn sie 

nicht ihren Pflichten als Tochter und unverheirateter Tante nachkam, sondern kreativ 

tatig wurde.^^ Die von den Arzten verschriebenen Kuren bestanden zumeist in einem 

strikten Lese- und Schreibverbot, was vor allem die junge Droste eher als Strafe 

empfand. So schrieb sie im Februar 1816 an ihren vaterlichen Freund Anton Mathias 

Sprickmann: 

Dass ich ihren, mir so theuren Brief nicht eher beantwortet habe, mein lieber ein-
ziger Sprickmann, daran ist gewiB mein fur sie so warmes Herz nicht schuld, 
sondern nur mein schwacher miserabler Korper, der mir bis jetzt sogar die kleine 
angenehme Anstrengung eines freundlichen Briefwechsels untersagte, ich wurde 
indessen schon weit eher wieder hergestellt worden seyn, wenn ich die Kur des 
vollkommnen MuBiggangs^ recht regelmaBig durchgehalten hatte, aber dies ist im 
Winter und auf dem Lande, wo man die Zeit weder mit Spatzierengehn noch 
freundschaftlichen Besuchen (lesen durfte ich auch nicht recht) ausfullen kann 
ganz unertraglich, und Langeweile ist ausgemacht die schmerzlichste Art von 
Anstrengung, und gewiB auch die schadlichste, ich weiB also nicht, was meine 
Genesung mehr verzogert hat, die oft zu genaue Befolgung oder die oft zu zugel-
lose Uebertretung des arztlichen Befehls 

Drostes Skepsis gegenuber den Behandlungsmethoden ihrer Arzte blieb bestehen, 

zumal sich keine anhaltenden Erfolge einstellten und sie bei ihrem Bruder Ferdinand 

Zeugin einer fatalen Fehldiagnose werden musste. Im Mai 1827 berichtet sie ihrer 

Schwester Jenny vom Besuch des Arztes Goosmann, den man gerufen hatte, well 

Ferdinand Glut spuckte: 

^ Berichtet von Therese von Droste-Hulshoff in einem Familienbrief. Zitiert in: Godden (1996), S. 89. 
^ Vgl. Philip W. Martin: Mad Women in Romantic Writing, Brighton: The Harvester Press 1987, S. 31; 

Showaiter (1987), S. 56. 
Siehe auch: Brief an Anton Mathias Sprickmann, 26.? Oktober 1818: [...] konnte aber nicht sobald 
damit [dem Versepos „Walther"] zu Stande kommen, well ich im vorigen Jahre sehr an einem 
Kopfschmerz geiitten habe, der auBerst nachtheilig auf die Augen wirkte, und habe ich mich 
hierbey, wie die Aerzte behaupten, sehr vor Ruckfailen zu huthen, ich habe auch wirklich nie einen 
halben Gesang ununterbrochen schreiben konnen, ohne einen kleinen Anfall zu spuren." (HKA VIII, 
1,S. 15). 

^ Das hier verschriebene Nichtstun erinnert an die von dem amerikanischen Neurologen Silas Weir 
Mitchell in den 1870ern entwickelte „rest cure", deren Hauptelement in der radikalen Isolierung der -
zumeist an „Hysterie" erkrankten - Patientinnen bestand. Uber die katastrophalen psychischen 
Folgen dieser Behandlungsmethode berichtet beispielsweise Charlotte Perkins Gilman in ihrer 
Erzahlung The Yellow Wallpaper (1892). Mitchell setzte die „rest cure" ganz bewusst dazu ein, 
seine Patientinnen fur mangeinde Kooperation zu bestrafen und zur Einhaitung seiner Vorschriften 
zu bringen. Vgl. Showaiter (1987), S. 139-141. 
HKA VIII, 1,8.9. 
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Goosmann sagt zwar, da er keine Schmerzen in der Brust dabey habe, so habe 
es Nichts zu bedeuten und komme von den Haemorrhoiden, - ich glaube das 
wohl, da er sich sonst nicht besonders ubel dabey befindet, doch schreibe ich es 
Dir, damit Du etwas Acht auf ihn hast, dass er sich nicht zu sehr erhitzt oder er-
kaltet, Oder zu forcierte Touren macht, denn ganz ohne Angstlichkeit bin ich doch 
nicht dabey, obgleich er selbst, ganz gegen seine sonstige Gewohnheit, nicht den 
mindesten Werth darauf iegt - aber es war doch recht sehr stark - und den 
ganzen Morgen hindurch. 

Trotz der Versicherung „ich glaube das wohl", zeigt Droste ein Misstrauen gegenuber 

der Diagnose des Arztes, das sich schlieBlich als begrundet erwies, als Ferdinand im 

Juni 1829 an Lungentuberkulose starb. 

Zu einer vorubergehenden Besserung ihrer Beschwerden kam es wahrend 

eines Venwandtenbesuchs 1825 in Koln. Zuruck in Hulshoff stellten sich jedoch 

wieder haufiger Erkrankungen ein, die sich durch den Tod des Vaters und 

Ferdinands deutlich verschlimmerten. Da sie auf die Behandlungen ihrer Arzte nicht 

mehr ansprach, wurde Ende 1829 schlieBlich der Homoopath Clemens von Bonning-

hausen hinzugezogen. Die Behandlung durch Bonninghausen - einem Schuler des 

Begrunders der Homoopathie Samuel Hahnemann - fuhrte bald zu einer Besserung. 

Droste blieb Zeit ihres Lebens in homoopathischer Behandlung und empfahl Bon-

ninghausen an Verwandte weiter. 

Die betreffende Zeit um 1800 ist aus medizinhistorischer Sicht eine Zeit der 

Krise und des Umbruchs. Fortschritte in den Naturwissenschaften fuhrten zu Beginn 

des 19. Jahrhunderts zu einem Methodenwechsel in der Medizin, der Diagnose und 

Therapie von Krankheiten grundlegend veranderte. Der Arzt des 18. Jahrhunderts 

nahm keine Untersuchung des Patienten im heutigen Sinne vor. Er lie(3 sich kurz die 

Krankengeschichte schildern, betrachtete Zunge und Gesicht des Kranken und 

„untersuchte" den Urin (d.h. beurteilte dessen Farbung). Der einzige korperliche 

Kontakt zum Patienten bestand im Fuhlen des Pulses. Nachdem er sich ein Urteil 

uber die „Konstitution" des Patienten gebildet hatte, verschrieb er zumeist Abfuhr-

mittel, Brechmittel oder einen Aderlass, um den Korper auf diese Weise zu „reini-

gen".̂ ^ Auch Schwermetalle wie Quecksilber und Blei wurden als „Universalmedizin" 

betrachtet und fuhrten haufig zu schwerwiegenden Vergiftungen.®^ 

®°HKA VIII, 1,S. 90. 
Vgl. Edward Shorter: Primary Care, in: Roy Porter (Hg.): The Cambridge Illustrated History of 
Medicine, Cambridge: Cambridge University Press 1996, S. 118-153 (hier: S. 128); Ders.: The 
History of the Doctor-Patient Relationship, in: W.F. Bynum / Roy Porter (Hg.): Companion 
Encyclopedia of the History of h/iedicine Bd. 2, London: Routledge 1993, S. 783-800 (hier: S. 784). 

^Vg l . Shorter (1996), S. 124. 

151 



Dies anderte sich im Zuge der zunehmenden Verwissensciiaftlichung der 

Medizin und Einrichtung von Krankenhausern, wie sie vor allem im nachrevolutiona-

ren Frankreich erfolgte. Die klinische Untersuchung umfasste nun die Ersteilung 

einer peinlich genauen Krankengeschichte und das Abtasten, Abklopfen und Abho-

ren des Patienten. Dies und die pathologische Anatomie etablierten das Bild des 

Arztes ais Wissenschaftler.^ 

Michel Foucault beschreibt diesen Umbruch von der „klassifikatorischen" 

Medizin des 18. Jahrhunderts zur ..anatomisch-klinischen" Medizin in seiner Untersu-

chung „Die Geburt der Klinik".^ Fur den Mediziner des 18. Jahrhunderts 

manifestierte sich laut Foucault die Krankheit nicht in einem bestimmten Organ. Sie 

besaS ihre „Wahrheit" vielmehr auBerhalb des Korpers in ihrer Zugehorigkeit zu einer 

bestimmten „Spezies". Das aus der Botanik Obernommene hierarchische Ordnungs-

system der Krankheiten machte es zudem nicht notwendig, eine detaillierte Kranken-

geschichte zu erstellen Oder den Verlauf der Krankheit zu beobachten. Der Korper 

des Patienten sei in dieser Epoche nur insofern von Bedeutung gewesen, als er als 

„St6rfaktor" in Betracht gezogen werden musste, der die „ideale" und reine Erschei-

nungsform der Krankheit verfalschte und dadurch die Behandlung erschwerte. 

Die Neuordnung des Arztewesens nach der Franzosischen Revolution, fuhrte 

- so Foucault - unter anderem zur Einrichtung der modernen Klinik als Ort, wo Medi-

zin praktiziert und gelehrt wurde. Ziel sei es gewesen, ein staatliches Gesundheits-

system zu schaffen, das in seiner Organisation und ordnungsbewahrenden und 

kontrollierenden Funktion der Kirche gleichen und diese schlieBlich ersetzen sollte. 

Auf diese Weise sollte eine neue, gesunde Gesellschaft geschaffen werden, deren 

Arzte sich letztendlich selbst uberflussig machen wurden. 

Der Blick des Arztes in der „modernen" Klinik im 19. Jahrhundert war ein grundle-

gend anderer als der seines traditionellen Kollegen. Das alte, an naturgeschichtli-

chen Methoden orientierte System wurde zwar nicht ganz aufgegeben, der Blick 

erhielt allerdings eine neuartige Sonderstellung: das Auge sieht, erkennt, weiB, ent-

scheidet: 

Aber der Blick des Arztes organisiert sich doch auch ganz neu. Einmal ist er nicht 
mehr der Blick irgendeines Beobachters, sondern der eines von einer Institution 
gestutzten und legitimierten Arztes, welcher entscheiden und eingreifen kann. 

'^Vgl. Shorter (1996), S. 129. 
^ Michel Foucault; Die Geburt der Klinik. Ein Archaologie des arztiichen Blicl<s, Frankfurt: Fischer 

1999. 
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Sodann ist dieser Blick nicht mehr an das enge Raster der Struktur (der Form, 
Disposition, Anzahl, GroBe) gebunden, sondern er kann und muB die Farben, die 
Variationen, die kleinsten Anomalien erfassen, indem er standig Abweichungen 
auflauert. SchlieBlicli ist es ein Blick, der sich nicht mit der Feststeilung des 
unmittelbar Sichtbaren begnugt; er muss Chancen und Risiken erschlieBen heifen; 
es ist ein kalkulierender Blick. 

In Deutschland geschah der Ubergang von der traditionellen zur naturwissenschaftli-

chen Medizin sehr viel langsamer als in Frankreich. Dies lag zum einen an anti-

napoleonischen Ressentiments, die zur Ablehnung franzosischer Ideen und Neuer-

ungen fOhrten. Aber auch auf den Einfluss der Naturphilosophie ist es zuruckzu-

fuhren, dass die Medizin in Deutschland weitgehend ihren spekulativen Charakter 

beibehielt. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wechselten sich in der Arzteausbildung 

immer wieder naturphilosophische und naturwissenschaftliche Konzepte ab, was 

dazu fuhrte, dass eine verwirrende Vielfalt von Untersuchungs- und Behandlungs-

methoden existierte. Zahlreiche Patienten verloren aus diesem Grund das Vertrauen 

in die Schulmedizin und wandten sich zunehmend an Homoopathen. Ein Generatio-

nenwechsel und damit der Wandel von der spekulativen, naturphilosophischen zur 

naturwissenschaftlichen, institutionell legitimierten Medizin fand in Deutschland erst 

in der zweiten Jahrhunderthalfte statt.®® 

Annette von Droste-Hulshoff beschreibt im Dezember 1819 in einem Brief an ihre 

Mutter den ZusammenstoB dieser beiden Arztegenerationen. Nach einer Kur in Bad 

Driburg hielt sie sich bei den GroBeltern in Bokendorf auf und berichtet uber ihren 

Gesundheitszustand: 

[...] ich brauche jetzt meine alten Pillen, und es bessert sich merklich, die Pulver 
will mir der Docktor Menne ohne eine besondere Aufklarung von Forkenbeck nicht 
eriauben, denk mahl, er behauptet, sie waren sehr gefahrlich, und es konnten mir 
auch die Zahne davon ausfallen, sollte vielleicht Merkurius drin seyn? ich soil ihm 
einen Brief von Forkenbeck verschaffen, worin dieser bezeugt, dass ich die Pulver 
ohne Schaden genommen habe und ferner nehmen kann, und ihm zugleich be-
weiBt, durch einen Aufsatz uber meine fruhere Krankheit und uberhauptige 
Constitution, ich habe ihm gesagt, ich wollte druber nach Munster schreiben, aber 
bloB damit er es nicht selbst thut, denn ich bin uberzeugt der alte Forkenbeck wird 
wutend, wenn er einem Landphysicus aus Brakel von seiner Kur Rechenschaft 
ablegen soil 

^ Ebd., S. 103. Ich zitiere an dieser Stelle die deutschen Obersetzung Foucaults, da die relevante 
Passage in der mir voriiegenden franzosischen Ausgabe (Michel Foucault: Naissance de la clinique. 
Une arch4ologie du regard medical, Paris; Presses Universitaires de France 1963) fehlt. 

^ Vgi. Annette Drees: Die Arzte auf dem Weg zu Prestige und Wohlstand. Sozialgeschichte der 
wurttembergischen Arzte im 19. Jahrhundert, Munster; F. Coppenrath 1988, S. 69-71. 

^ HKA VIII, 1,S. 35. 
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Die Verordnung von Queci<silber - sowie die Diagnose in Ferdinands Fall, das Spu-

cken von Blut ginge auf Hamorrhoidenprobleme zuruck^® - gehorte noch zur soge-

nannten „heroischen" Medizin, einer Medizin, die von ihren Patienten Heroismus im 

Ertragen und Uberleben ihrer Kuren verlangte.^^ 

So waren es bestimmt unter anderem die sanfteren Behandlungsmethoden der 

Homoopathie, die sie fur Patienten so attraktiv machte. Zudem beanspruchte die 

Homoopathie fur sich, im Gegensatz zur traditionellen Medizin, auf modernen 

wissenschaftiichen Methoden zu beruhen.®° Vor allem Frauen gehorten zu den 

heftigsten Verteidigern der neuen Behandlungsmethoden und stromten zu den 

zahlreichen Homoopathen, die sich in den 20er und 30er Jahren des 19. Jahrhun-

derts niederlieBen.®^ Die Beiiebtheit der Homoopathie bei Frauen wurde von ihren 

Gegnern zum Beweis ihrer Unseriositat erhoben, wie ein Brief Drostes an Sophie von 

Haxthausen, die sich ebenfalls bei Bonninghausen in Behandlung befand, zeigt: 

[...] der Zulauf zu Bonninghausen wachst gewaltig an, er sieht schon ganz herun-
ter gekommen davon aus, wie ich hore - der arme Schelm! - von Untersagen hort 
man ubrigens jetzt nichts mehr, - man muss es nicht konnen, sonst war es gewiB 
geschehen, denn die Apotheken sollen seit Er seine Kuren macht, nur Etwas 
Weniges uber ein Drittel von Dem absetzen, was sie fruher an Waaren los wurden 
- die Aerzte haben eine Menge ihrer eintraglichsten Patienten verloren, da 
Bonninghusen [!], wie sie spottisch sagen, - ein Docktor fur die vornehmen Leute 
und sonderlich fur Damen ist, die sich zugleich gern uber Litteratur und schone 
Kunst unterhalten 

Annette von Droste-Hulshoff war der Homoopathie wohl auch deshalb zugetan, well 

Bonninghausen keine Schreib- oder Leseverbote aussprach und im Gegensatz zu 

den Schulmedizinern intellektuelle und kunstlerische Betatigung bei Frauen, nicht zur 

Ursache ihrer Gesundheitsprobleme erklarte. In seinem Krankentagebuch vermerkte 

er zwar, dass seine Patientin „mit ungewohnlichem Verstande und ausgezeichneten 

™ Die Verbindung der beiden besteht in einer formalen „Analogie" der Symptome, auf der ein groBer 
Teil der klassifikatorischen i\4edizin beruht. Vgi. Foucault (1999), S. 23. 
Vgi. Robert Jutte: „The Paradox of Professionalism: Homeopathy and Hydropathy as Unorthodoxy 
in Germany in the 19th and early 20th Century", in: Robert Jutte / Guenter B. Risse / John 
Woodward (Hg.): Culture, Knowledge and Healing. Historical Perspectives of Homeopathic 
Medicine in Europe and North America, Sheffield: European Association for the History of Medicine 
and Health Publications 1998, S. 67. 
Samuel Hahnemann legte groBen Wert auf den wissenschaftiichen Anspruch seiner Arbeit, den er 
durch das Testen und Beschreiben medizinischer Substanzen und das Zuruckfuhren von Krank-
heiten auf chemische Prozesse bewies. Vgi. ebd., S. 69. 
Vgi. ebd., S. 75. 

^HKA VIII, I .S . 106. 
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Talenten fur Poesie und Musik" ausgestattet sei,^ machte dies jedoch nicht fur ihren 

Gesundheitszustand verantwortlich. 

Eine weitere Anziehungskraft besaB die Homoopathie, indem sie in einem 

gewissen Rahmen die Selbstbehandiung erlaubte.^ Viele Naturheiler ubergaben 

ihren Patienten einen Basisvorrat an homoopathischen Substanzen. Die Patienten 

Obersandten dann in regelmaBigen Abstanden genaue Beschreibungen ihres 

Gesundheitszustandes und erhieiten daraufhin von ihrem Arzt Diatvorschriften und 

Anweisungen, weiche Substanzen sie einzunehmen hatten.®^ Grundlage dieses 

Vorgehens war die gewissenhafte und peinlich genaue Selbstbeobaclitung der Pati-

enten. Diese medizinhistorische Entwicklung lasst sich unterschiedlich deuten. 

Einerseits erinnert sie an jene Internalisierung des kontrollierenden und das Subjekt 

verandernden Blickes, wie Michel Foucault ihn zur zentraien Form der modernen 

Machtausubung erklart. Andererseits ist es gerade der eigene Blick und nicht der des 

Arztes, der sich auf den Korper richtet, was ein groBeres MaB an Selbstkontrolle uber 

Korper, Krankheit und Behandlung ermoglicht. Der machterfullte Blick des Arztes 

wird von seiner institutionellen Legitimation abgetrennt und dam Laien, insbesondere 

Frauen, ubertragen. 

Auch Droste schiiderte Bonninghausen mit an Pedanterie grenzender Genau-

igkeit ihre Krankheitssymptome, die von „Stiche[n] im Kopf" uber „Kollern im Leibe" 

bis zu „kalte[m] SchweiB der Fusse" reichten.®® Der Verdacht der Hypochondrie lasst 

sich dadurch entkraften, dass sie ahnliche Krankheitsbilder nicht nur von sich selbst, 

sondern auch von anderen erstellte, wie ihrer Kammerjungfer und einem Dienstboten 

auf Schloss Hulshoff.^ Es bestand fur sie offensichtlich ein besonderer Reiz darin, 

als Stellvertreterin des Arztes eine Position der intensiv Schauenden einzunehmen. 

Der kontrollierte und kontrollierende Blick war zu Beginn des 19. Jahrhunderts zum 

Inbegriff von Wissenschaftlichkeit und letztendlich Wahrheit — beides mannliche 

Domanen in der zeitgenossischen Konstruktion von Geschlechtsidentitat - gewor-

den. Es ist diese Verbindung zwischen der Position des Schauenden, der Macht des 

Wissenschaftlers und dem mannlichen Geschlecht, die Annette von Droste-Hulshoff 

Zitiert in: Godden (1996), S. 109. 
^Vgl . Jutte (1998), S. 75. 

Siehe auch: Korrespondenz zwischen Annette von Droste-Hulshoff und Clemens Maria von 
Bonninghausen November 1829 bis Mai 1830, HKA VIII, 1, S. 101-104. 

®®Vgl. HKA VIII, 1,S. 101-102. 
^ Vgl. Brief an Clemens Maria von Bonninghausen, 25. Februar 1830, HKA VIII, 1, S. 103; Brief an 

Clemens Maria von Bonninghausen, Sommer 1830, HKA VIII, 1, S. 112. 
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- wie gezeigt werden soli - zu einem der zentralen Themen in Des Arztes 

Vermachtnis macht. 

Welche Art von Arzt ist nun der Erzahler des Vermachtnis? Welche Rolle spielt 

der Blick fur ihn in der Konfrontation mit seinem Patienten und anderen Personen 

sowie fur seine Geschlechtsidentitat? Lasst sich ein Zusammenhang zwischen 

seinem Blick und seiner Kontrolle des Geschehens feststellen? Dies sind Fragen, die 

in der folgenden Interpretation der Verserzahlung geklart werden sollen. 

Der Sohn des Arztes 

Eine erste Annaherung an den Arzt geschieht Ober die Figur des Sohnes in der 

Rahmenerzahlung. Die Verbindung zwischen den beiden erfolgt unter anderem 

dadurch, dass die bereits angesprochene Identitatsunsicherhelt Teil des Vermacht-

nisses des Vaters an den Sohn ist. In der Eingangsszene der Verserzahlung hat sich 

der Sohn des Arztes zur Lekture des Vermachtnisses seines Vaters in eine romanti-

sche Naturszenerie zuruckgezogen: 

[...] ein Blattchen streift 
Die Rolle in des Junglings Hand. 
Der schaut, versunken, uber Land, 
Wie Einer, so in Stromes Rauschen 
Will langst verklungner Stimme lauschen. 
Er ruht am feuchten Uferrand. -
In seinem Auge Einklang liegt 
Mit dem was uber ihm sich wiegt, 
Mit Windgestohn' und linden Zweigen: 
Was ist ihm fremd und was sein eigen? 
Gedankenvoll dem Boden ein 
Grabt Zeichen er mit spitzem Stein, 
Und lost gedankenvoll das Band 
Am Blatt, wo regelloser Spur, 
Ach! eine Hand, zu teuer nur, 
Vertraut gestorter Seele Leiden, 
Die Wahr und Falsch nicht konnte scheiden. 
Und will er - soil er - dringen ein 
In ein Geheimnis das nicht sein? 
Es sell es sell die Hand ist Staub, 
Und ein Vermachtnis ja kein Raubl 
Dann-Wasser, Felsen, Alles schwand. (14-35) 

Der Sohn erfahrt die Grenzverwischung zwischen „fremd" und „eigen" (23) zunachst 

als eine harmonische Verschmelzung („Einklang", 20) von Ich und Welt, die als 

romantischer Topos fur das Wiedererlangen der verlorenen Einheit von Mensch und 
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Natur steht. Doch kaum hat er sich dieser Verschmelzung hingegeben, wird sie ihm 

zum Problem. Er sucht nun doch nach der Grenze zwischen Ich und Nioht-lch (.Was 

ist ihm fremd und was sein eigen?", 23), da er sich bewusst ist, dass diese Art von 

Identitatsverlust bei seinem Vater einen vollstandigen Realitatsverlust („Die Wahr und 

Falsch nicht konnte scheiden", 30) und schlieBlich die Geisteskrankheit nach sich 

gezogen hat. Der Zweifel des Sohnes, ob er das Vermachtnis uberhaupt lesen soli, 

zeigt sein Bemuhen, sich gegen diese Art von Erbe zur Wehr zu setzen: Die 

Geschichte seines Vaters erscheint ihm als ein „Geheimnis" (32), das er nicht teilen, 

ein Erbe, das er nicht antreten will. Folgt man Wolfgang Isers Argumentation, lasst 

sich sagen, dass der Sohn die Leerstellen in der Biographie seines Vaters nicht 

besetzen will, d.h. er venweigert sich der Kommunikation mit einem „Text", der das 

Leben seines Vaters ist. Dieser Versuch der Abgrenzung von seinem verstorbenen 

Vater scheint ihm jedoch nicht zu gelingen. Die Unfahigkeit, zwischen dem eigenen 

Willen und dem seines Vaters, zwischen Richtig und Falsch zu unterscheiden, hat 

auch ihn schon erfasst („Und will er - soil er [...]?", 31). Er bringt sich selbst gegen-

uber noch zwei Argumente vor, die ihm der Illusion der Abgrenzung dienen: zum 

einen sei der Vater tot („die Hand ist Staub", 34), zum anderen wisse er sehr wohl 

zwischen Richtig und Falsch zu unterscheiden („Und ein Vermachtnis ja kein Raub", 

35). Mit Beginn der Lekture taucht er jedoch vollig in das Bewusstsein des Vaters ein 

(„Alles schwand", 35). Die Abgrenzung ist gescheitert, auch er weiB nicht mehr 

zwischen dem eigenen Bewusstsein und einem anderen zu unterscheiden. 

Besonders interessant an dieser Passage ist ihr poetologischer Kommentar, 

fur dessen Verstandnis es gar nicht notwendig ist, eine biographische Episode 

heranzuziehen, wie Lothar Kohn es tut.^ Der Gedanke an die Spannung zwischen 

dem .Eigenen und Fremden", scheint eine ursprungliche Quelle des Schreibens zu 

sein. Wahrend der Sohn des Arztes uber dieses Problem nachdenkt, fangt er an zu 

schreiben („Gedankenvoll dem Boden ein / Grabt Zeichen er mit spitzem Stein", 24-

25). Literatur entsteht somit in einer Grauzone, einer „Leerstelle" in Isers Terminolo-

gie, zwischen Ich und Nicht-lch, einem Bereich, der so „regellos" ist wie die Schrift 

des Vaters, in dem die Ordnung binarer Oppositionen auBer Kraft gesetzt ist. Dies 

wird mit (Geistes-)Krankheit („gest6rter Seele Leiden", 29) in Verbindung gebracht, 

wie wir es auch schon aus Christoph Bernhard Schluters Reaktion auf die Vers-

erzahlung kennen. Die identitatsgefahrdende Aufweichung klar definierter Grenzen 

^ Vgl. KOhn (1991-1996), S. 74-75. 
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scheint fur Annette von Droste-HOIshoff somit tatsachlich wie Lothar Kohn argumen-

tiert, Schreibaniass zu sein. Wie die Erzahlung des Arztes zeigen wird, geht es der 

Dichterin beim Schreibakt jedoch nicht nur urn einen aiigemeinen Versuch der Iden-

titatsstabiiisierung, sondern insbesondere urn die Konsolidisierung von Geschlechts-

identitat. 

Das Ende der Rahmengeschichte, das nach dem Abbruch des Arzt-Berichtes 

folgt, fuhrt die Erzahlung durch die Wiederhoiung der ersten beiden Verse des Textes 

wieder an ihren Ausgangspunkt zuruck. 

So mild die Landschaft und so kuhn! 
Aus Felsenritzen Ranken bluhn, 
Der wilde Dorn die Rose hegt. 
In sich versenkt des Arztes Sohn 
Schwand in des Waldes Spalten schon, 
An seine Stirn die Hand gelegt. 
Und wieder einsam tos't der Fall, 
Und einsam klagt die Nachtigall. 
Mich dOnkt es flust're durch den Raum 
O Leben, Leben! bist du nur ein Traum? (827-836) 

Der Sohn hat gegen seinen Willen durch die Lekture des Textes das Vermachtnis 

seines Vaters angetreten. Dieses ungewollte Erbe scheint in einer tiefen Verunsiche-

rung und einer unloschbaren Schuld zu bestehen. Wie der Vater spurt auch der Sohn 

ein Zeichen an der Stirn („An seine Stirn die Hand gelegt", 832), dessen Konnotation 

mit dem biblischen Kainsmal nicht zu ubersehen ist. 

Die Verunsicherung uber die Unterscheidung zwischen Realitat und Fiktion 

scheint sich auch auf die Erzahlinstanz der Rahmengeschichte, die hier in den letz-

ten Zeilen zum ersten mal in Erscheinung tritt, ubertragen zu haben („mich dOnkt"; „0 

Leben, Leben! bist du nur ein Traum?", 836). Das Vermachtnis der Schrift, das sich 

vom Vater uber den Sohn auf die Autoreninstanz ubertragt,®® wird auch hier in 

Verbindung gebracht mit der Auflosung von Oppositionen, der Konstitution von 

Bedeutung in der Lucke. Die Gabe der Schrift ist jedoch auch - wie das Motiv des 

Kainsmals zeigt - die Ursache von Schuld. Annette von Droste-Hulshoff 

charakterisiert in Des Arztes Vermachtnis das Schreiben somit als verbotene 

Ausdrucksform, die - um Isers Formulierung zu benutzen - nur durch Verschweigen 

sprechen darf/° Schreiben und Lesen warden dadurch nicht nur als Versuch der 

Vgl. Lange-Klrchheim (1996), S. 254. 
^°Vgl. Iser (1976), S. 265. 
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Identitatsstabilisierung, sondern paradoxerweise gleichzeitig als dessen Gegenteil, 

namlich - wie in der zeitgenossischen medizinischen Meinung - als schizophrene 

und schuldbehaftete Tatigkeiten gekennzeichnet, die zur Zerruttung des Geistes 

fuhren konnen. 

Der Arzt als romantischer Held seiner eigenen Erzahlung 

Die Erzahlung des Arztes setzt mit einer kurzen Darstellung seines Lebens vor der 

Nacht bei den Raubern ein. Anstatt dem Leser einen Bezugsrahmen fur die folgende 

Erzahlung zu liefern, wirft die Passage jedoch mehr Fragen auf, als sie beantwortet. 

Der Text beginnt mit einer vom Erzahler produzierten Leerstelle und verweist damit 

von Anfang an auf sich selbst. 

Der paradiesesahnliche Zustand, in dem der Arzt sich vorgeblich vor den 

Ereignissen der Schreckensnacht befand, erweist sich bei genauerem Hinsehen 

durchaus als ambivalent. 

Ein frisches Wasserreis war ich, im Traume 
Von Blute, Frucht und tausendjahr'gem Baume 
Ein Flammchen war ich lustig angebrannt, 
Mein Sohn, nicht Schlacke wie du mich gekannt 
AchI damals hatte fremde Sunde nicht 
Gelegt auf meinen Nacken ihr Gewicht. (38-43) 

Das Bild des Arztes vom ,,Wasserreis", das sich zu ,,Blute, Frucht und tausend-

jahr'gem Baume" entwickelt, ist nicht stimmig, denn bei dem „Wasserreis" handelt es 

sich um den Seitentrieb eines Baumes, der der Krone Licht und Nahrung entzieht/^ 

Die Metapher, die scheinbar Hoffnung auf die Zukunft, Wachstum, Reife und Erful-

lung assoziiert, beschreibt tatsachlich einen zerstorerischen Akt. Ubertragen auf den 

Arzt heist dies, dass sich schon hier, in einem vorgeblich paradiesischen Zustand, 

sein Verhangnis ankundigt. In Verbindung mit der „fremden Sunde", von der wenige 

Zeilen spater die Rede ist, erhalt das Bild der Frucht zusatzlich eine - wenn auch 

vage - biblische Bedeutung. Es bietet sich hier eine gedankliche Verbindung an zwi-

schen der sich auf Adam ubertragenden Sunde Evas und der Sunde des „Dunklen", 

die nun der Arzt zu tragen glaubt. 

Diese undeutliche und unstimmige Bildlichkeit, mit der der Arzt sich als Figur sei-

ner eigenen Erzahlung etabliert, kreiert die ersten Leerstellen, die die Leserschaft-

Vgl. HKA III, 2, S. 747. 
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sei es der Sohn oder die tatsachliche Leserin - mit Vermutungen fulien muss. Eine 

sehr viel groBere Lucke schafft der Erzahler jedoch, indem er seine Lebensumstande 

vor der Nacht mit den Raubern weitgehend im Dunklen lasst: 

Am zwolften Mai, bei einsam tiefer Nacht, 
Nach einem Tag, ich hatt' ihn froh verbracht 
Auf Waldeshoh'n, die wimmeind von Gesindel 
Zum Ather strecken ihrer Fichten Spindel, 
An Bohmens Grenze eine starre Wacht; 
Dort nahm, der Wissenschaft und Armut Sohn, 
Ein kieines Haus mich auf seit Wochen schon. 
Wo Krauter suchend zwischen Pels und Grunden 
Die Einsamkeit ich traulich konnte finden. (54-62) 

Diese Passage wirft einige Ratsel auf: Ein ausgebiideter Arzt zieht sich freiwillig in 

die Einsamkeit zuruck, wo er keine Geiegenheit hat, seine Wissenschaft zu praktizie-

ren. Stattdessen fuhrt er ein Leben, das sich - je nach Zuordnung seiner Ge-

schlechtsidentitat - ais das eines Einsiedlers oder einer Hexe darstellt/^ Beides 

weist darauf hin, dass der Erzahler sich der modernen Medizin verweigert. Er sieht 

sich selbst nicht als zeitgenossischen Arzt, der seine Patienten nach den neuesten 

wissenschaftlichen Erkenntnissen behandelt, sondern als Bewahrer eines natur-

magischen Wissens uber die heilende Kraft der Natur. Dieser positiven Deutung 

seiner Existenz im Wald widerspricht jedoch die Tatsache, dass er sich fur seine 

„Einsamkeit" eine Gegend gewahlt hat, „die wimmeind von Gesindel" (56). Diese 

Formulierung suggeriert, dass die Begegnung mit den Raubern in der bewussten 

Nacht vielleicht nicht die erste ihrer Art ist. 

Die Leserin muss die Leerstellen in der Erzahlung des Arztes also mit Mutma-

Bungen fulien, die bezeichnenderweise in eine entgegengesetzte Richtung zur Ober-

flache des Textes deuten. Der „Arzt", von dem im Titel der Verserzahlung die Rede 

ist, ist kein Arzt im eigentlichen Sinne und sein Vermachtnis gibt keine Weisheit und 

Wahrheit an seine Nachkommen welter, sondern ist ein komplexes Geflecht aus 

Halbwahrheiten und Auslassungen. 

Die zitierte Eingangspassage kann somit als Leseanweisung fur den gesam-

ten Text betrachtet werden. Die Bedeutung der Erzahlung ist in den Lucken und 

Ausblendungen zu suchen. In diesem Sinne lassen sich auch die ersten Zeilen der 

Verserzahlung verstehen: „Aus Felsenritzen Ranken bluhn", d.h. Sinn und Schonheit 

^ Die Anspielung auf das Hexenhafte des Arztes kehrt spater im Text wieder, wenn er den Ritt mit 
dem „Dunklen" als „Hexenritt" (585) bezeichnet. 
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sind Produkte des „Dazwischen", die sich gegen Widerstande ihren Weg ans Licht 

kampfen mussen. Es ist das Nicht-Gesehene und Nicht-Gesagte, das wirkiich von 

Bedeutung ist. 

In der Schilderung der Wanderung mit den Raubern durch die Nacht, wird das 

Motiv des Blickes eingefuhrt, das in enger Verbindung mit dem fortschreitenden 

Machtveriust des Arztes steht. In gleichem IVIaBe wie ihm die Sicht genommen wird, 

verliert er auch die Kontrolie uber seinen Korper. Solange er noch ein wenig sehen 

kann, fuhit er sich als Teil der Gruppe von Mannern, die ihn durch die Dunkelheit 

fuhren: 

So war's nur Neugier und verwegne Glut, 
Was durch die Adern trieb das upp'ge Blut, 
Als ich verlassen jener Hutte Frieden 
Urn einen Wunden, wie man mich beschieden. 
In jener Nacht so schwarz und schauerlich, 
DaB nicht ein Gluhwurm durch die Krauter schlich; 
Des Grases Knistern nur, der schwache Hauch 
Des eignen Atems brach die Stille auch. 
\/or ging ein Mann, und Einer nach mir schritt.^ 
Ich sah nur Grau in Grau und tappte mit, 
Als wir dem Bergwald zogen stumm entgegen, 
Gleich Kohlenstammen unter Aschenregen. 
Zuerst ein Weiher kam und dann ein Steg, 
Dann ging es aufwarts halb verwachsnen Weg; 
Im tiefern Grau verschwammen die Gestalten; 
Nur selten zeigten mir des Waldes Spalten 
Noch meines Vormanns untersetzten Bau. (82-98) 

Zu Beginn der Wanderung ist die Gegend in schauerromantischer Tradition zwar 

„schwarz und schauerlich" (86), der Arzt kann seine Umgebung und die Rauber aber 

noch schemenhaft erkennen. Er befindet sich in einer „Grauzone", in der ihm seine 

Sicht noch nicht vollstandig genommen ist, die jedoch die Grenzen zwischen den 

Personen, den Gegenstanden verschwimmen lasst. 

Die „Grauzone" in seiner Wahrnehmung gibt dem Arzt Raum fur seine roman-

tisch-verklarende, an literarischen Vorbildern orientierte Vorstellung, zu der Bande zu 

gehoren. Umschlossen von den Raubern, fuhIt er sich als Teil der mannlichen 

Gemeinschaft („Verging ein Mann und Einer nach mir schritt", 90). Diese „Mitlaufer-

schaft" bestatigt ihn in seiner Geschlechtsidentitat und tauscht uber seine 

tatsachliche Machtlosigkeit hinweg. Noch fuhIt er sich nicht bedroht und denkt nicht 

^ Hervorhebungen im Original. 
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an Flucht, sondern „tappt[e]" (91) - in der Illusion, selbst Held einer abenteuerlichen 

Raubergeschichte zu sein - mit. Er identifiziert sich soweit mit den Raubern, dass er 

sich selbst in das phantasievolle sprachliche Bild, mit dem er die Gruppe beschreibt, 

einschlieBt. („Als wir dem Bergwald zogen stumm entgegen, / Gleich Kohlenstammen 

unter Aschenregen", 92-93). Er bemuht sich so in seinem Bericht, seine Position als 

hilfloses Objekt der Handlungen der Rauber dadurch zu kompensieren, dass er sich 

selbst zum Helden des Handlungsablaufs macht. 

Diese Vorstellung des Arztes, einer der Rauber und damit in einer Position der 

Macht zu sein, schwindet jedoch parallel zu seinem Verlust der Sicht. Als die Rauber 

fur einen Augenblick stehen bleiben, markiert der Text durch einen Tempuswechsel 

vom Imperfekt zum Prasens einen wichtigen Einschnitt; 

An einer Klippe meine Fuhrer halten, 
Und ich mich wende zu verstohlner Schau. 
Nur dunkle Massen rings - wo mag ich sein? (99-101) 

Die wahren Machtverhaltnisse beginnen sich nun zu zeigen: der bloBe „Vormann" 

(98) wird zu einem der „Fuhrer" (99). Der Arzt glaubt jedoch immer noch, Kontrolle zu 

haben, wie seine „verstohlne[r] Schau" (100) zeigt. Er schaut sich um, um zu sehen 

wo er ist und um die Situation heimlich zu beobachten, doch er sieht nur „dunkle 

Massen". Dies scheint ihn zum ersten mal wahrend der Geschehnisse der Nacht zu 

beunruhigen, und er verliert vollstandig die Orientierung („Doch dort und dort und 

dorten uberall", 104). Als er versucht, die Rauber - eben noch seine Weggenossen -

in den Blick zu nehmen, gelingt es ihm nur bruchstuckweise („Vor mir ein Mantel, 

druben eine Hand", 107) und es wird ihm schlieBlich mit Gewalt die Sicht vollstandig 

genommen. 

Dann uber meine Schulter es sich stemmt, 
Und eine Binde hat den Blick gehemmt. 
Der Boden schwindet; eh ich mich gefaBt, 
Ein RoB tragt schnaubend furder seine Last. (108-111) 

Mit der Sicht verliert der Arzt die Kontrolle uber seinen Korper. Er wird auf das Pferd 

gehoben und muss den Anweisungen der Rauber folgen („Oft warnte eine Stimme 

mich in Hast: / ,Dich vorgebuckt! [...]", 126-127). Der Arzt ist nun nicht mehr „Mitlau-

fer", sondern eindeutig Opfer. Die Angst, die ihn daraufhin uberfallt, lasst sich nicht 

mehr mit der Figur des romantischen Helden, die er so gerne in seiner Erzahlung 
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spielen wurde, vereinbaren. Zunachst versucht er noch, seine Furelit zu ieugnen, 

doch bald wird sie offenbar: 

Mir war doch schwul, als ich zum Zugel griff; 
Seekranken war mir's gleich auf leckem Schiff. 
Verwirrung hatte mich betaubt, zum Heil; 
Sonst hatt' ich mich gefurchtet, als so steil 
Pfadlosen Weg betrat des Tieres FuB, 
Wo ich nur klammernd mich erhalten muB 
An seine Mahne mein Gesicht gelegt, 
DaB mir des Tieres SchweiB vom Kinne rann. 
[...] 
Was weiB ich, meine Phantasie war reg': 
Doch immer seltsam blieb und schlimm der Weg. 
So ode war mein Hirn gedankenleer, 
Die Zugel lieB ich, oft dem Falle nah 
Dann wieder kehrte das BewuBtsein schwer. 
Mit angeklemmten Gliedern saB ich da 
Und log von Sorge uberschlau gemacht, 
Ein heitres Angesicht der finstern Nacht. 
Wie lange so, vermag ich nicht zu sagen. 
[ • • • ] 

Dann stand das Tier, und Arme fuhit ich wieder; 
Nun schwebt ich in der Luft, nun lieB mich's wieder nieder; 
Und tiefer in die Brust der Atem glitt, 
Als Grund, als festen Grund mein FuB beschritt. (112-151) 

Dies ist nicht mehr die Stimme eines abenteuerlustigen jungen Mannes in einer 

romantischen Raubergeschichte, sondern - trotz allem Realismus in der Darstellung 

- die der .damsel in distress", dem literarischen weiblichen Pendant zum romanti-

schen Helden. Stellt man diese Passage neben die einer Rittererzahlung der 

Romantik wird deutlich, dass der Arzt durch den Verlust seiner Sehkraft die 

machterfullte Rolle in seiner eigenen Erzahlung und mit ihr seine Geschlechtsidenti-

tat wechsein muss. So berichtet beispielsweise Lady Geraldine in Samuel Taylor 

Coleridges Christabel (1797) uber ihre Entfuhrung: 

Five warriors seized me yestermorn. 
Me, even me, a maid forlorn: 
They choked my cries with force and fright. 
And tied me on a palfrey white. 
The palfrey was as fleet as wind. 
And they rode furiously behind. 

They spurred amain, their steeds where white: 
And once we crossed the shade of night. 
As sure as Heaven shall rescue me, 
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I have no thought what men they be; 
Nor do I know how long it is 
(For I have lain entranced I wis) 
Since one, the tallest of the five, 
Took me from the palfrey's back, 
A weary woman scarce alive/'* 

Die Obereinstimmungen sind deutlich: Wie der Arzt, so wird auch die Entfuhrte auf 

ein Pferd gehoben, sieht nicht wohin sie reitet („the shade of night"), der Ritt ist be-

angstigend gefahrlich („fleet as wind", „rode furiously"), sie verliert ihr Zeitgefuhl („Nor 

do I know how long it is") und zeitweise das Bewusstsein („entranced"). Sie wird 

wieder vom Pferd gehoben und in einer ihr unbekannten Gegend zuruckgelassen/® 

Die Parallele zu dem Text Coleridges zeigt, dass Droste kein naiv-imitierendes 

Verhaltnis zu den Texten der englischen Romantiker besaB, sondern den Bezug auf 

populare literarische Genres als poetisches Gestaltungsmittel benutzte. Im 

Vermachtnis dienen Byron und die Ritterromantik dem Protagonisten als Erzahlvor-

lagen, mit deren Hilfe er versucht, seine Identitat zu stabilisieren. Nachdem er seine 

Identifikation mit dem romantischen Helden nicht langer aufrechterhalten kann, kom-

pensiert der Arzt den Verlust des Blickes und das daraus resultierende Gefuhl der 

Machtlosigkeit dadurch, dass er die diesem Zustand angemessene - namlich weibli-

che - literarische Rolle annimmt. 

Der Arzt und sein Patient 

Der Versuch des Arztes, die Binde abzuziehen und somit wieder die Rolle des mann-

lichen Helden einzunehmen, wird von den Raubern verhindert („So griff ich nach der 

Binde; hastig doch / Mich faBte eine Hand, die war so stark", 153-54). Auf dem weite-

ren Weg, der nun zu FuB in einen unterirdischen Raum fuhrt, bleibt er daher auf sei-

nen Hor- und Tastsinn angewiesen. Er kann aus diesen Wahrnehmungsdaten jedoch 

kein schlussiges Bild seiner Umgebung zusammensetzen. 

Dann Stufen ging's hinunter, seltsam hallend, 
Und immer tiefer, ein lange Reih'. 
Ich stutze mich auf Mauern, morsch zerfallend; 
Hier klang der Atemzug, ein halber Schrei; 

Samuel Taylor Coleridge: „Christabel", in: The Complete Poetical Works of Samuel Taylor 
Coleridge. Bd. 1, hg. v. Ernst Hartley Coleridge, Oxford: Clarendon Press 1975, S. 218-219. 

^ Dieser letzte Tell der Geschichte der Lady Geraldine versohiebt sich in der Erzahlung des Arztes auf 
einen spateren Zeitpunkt. Nach dena Tod des verletzten Raubers fuhrt der „Dunkle" ihn aus der 
Hohle und lasst ihn fur eine Weile hilflos und verangstigt im Gras sitzen. Dann erfolgt ein erneuter 
gefahrlioher Ritt durch die Nacht und der „Dunkle" lasst den Arzt schlieBlioh im Wald zuruck. 
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Zur Seite hor' ich's tropfein, wie vom Regen -
Ich rauspre - und es schmettert mir entgegen -
Des Kleides Reibung flustert am Gestein -
Dies musst' ein lang und tief Gewolbe sein. 
Vor ailem seltsam war's, als unterm Grund 
Auftauchend, Schritte rechts sich gaben kund. 
Wie Schmiedehammer pocht es urn und neben; 
Die eingepreBte Luft, es trog mich niclit, 
Ich fuhlte um Gesicht und Brust sie beben. (160-172) 

Auch wenn er versucht, jedes Gerausch und jede Beruhrung zu interpretieren, stellt 

sich kein Gefuhl der Orientierung ein. Wie spater seinem Sohn, stellt sich dem Arzt 

das Problem der Unterscheidung dessen, was „ihm fremd und was ihm eigen" (23). 

Die Akustik der Hohle verstarkt alle Gerausche in einem solchen MaBe, dass ihm 

sein Flustern, wie Schreie klingt und sein Rauspern ihm „entgegenschmettert". Die 

beangstigenden Gerausche werden also von ihm selbst verursacht. Es ist anzuneh-

men, dass auch die „Schritte" (169), die er hort, seine eigenen sind und das „Pochen" 

wird in einem Rauberversteck wohl kaum - wie er glaubt - von „Schmiedeham-

mer[n]" (170) herruhren. Dieser selbstgemachte Schrecken verweist auf den Arzt als 

Urheber der Erzahlung. Indem er sich selbst zum Protagonisten einer an der popula-

ren Schauerliteratur orientierten Geschichte macht, versucht er, seine Furcht und 

sein Gefuhl des Machtverlustes unter Kontrolle zu halten. Diese Strategie bestimmt 

seine Wahrnehmung zum Zeitpunkt des Geschehens sowie seine Erzahlintention 

wahrend der Niederschrift seines „Vermachtnisses". 

Als die Rauber ihm die Binde schlieBlich abnehmen, wird der Arzt nicht sofort 

wieder Herr seines Blickes. So, wie die Augen sich erst wieder an das Licht gewoh-

nen mussen, scheint es, muss auch der Arzt sich wieder in seine veranderte Rolle 

einfinden: 

Nun stand mein Fuhrer: schwere Riegel klirrten; 
Schnell schwand das Tuch, und schneller vor's Gesicht 
Schlug ich die Hand, mich blendete das Licht 
Man sprach zu mir, ich sah und horte nicht; 
Von alien Seiten bunte Flugel flirrten: [....]. (182-186) 

Mit der Sicht kehrt also nicht sofort die Kontrolle uber sich selbst und die Situation 

zuruck. Es bleibt dasselbe Schwindelgefuhl wie auf dem Rucken des Pferdes. 

In diesem desorientierten Zustand wird der Erzahler zu dem Verletzten gefuhrt 

und soil nun seine Funktion als Arzt - der er, wie wir gesehen haben, im eigentlichen 
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Sinne nicht ist - erfOllen: Es Oberrascht daher nicht, dass seine „Untersuchung" des 

Verietzten wenig uberzeugend ist: 

Und Dieser ist's? vom groben Pelz bedeckt? 
So ausgespannt wie sich die Leiche streckt? 
Und Diesem soli ich helfen? Wenn ich kann. 
Ich sah den haibentbloBten FuB, die Hand, 
Kalt, totenfahl, erschlafft der Muskein Band; 
Ich sah recht urn der Lunge Sitz das Tuch, 
Wodurch ein Streif sich naB und dunkel wand; 
Ich sah das schwarze Blut am Boden hier, 
Und ich weiB nicht wo ich die Gedanken trug. 
Gleich einer fremden Stimme sprach's aus mir: 
„Bei GottI bei Gott! bei Gott! der hat genug." (194-204) 

Es lasst sich hier fragen, ob es nur die Unerfahrenheit des jungen Mannes ist, die ihn 

als Arzt scheitern lasst. Das unglaubige Entsetzen, mit dem er auf den Befehl, dem 

Verietzten zu helfen, reagiert, scheint vielmehr daraufhin zu deuten, dass er zu jener 

frOheren Generation von Arzten der „klassifikatorischen" Medizin gehort. Ohne 

seinen Patienten zu beruhren, ohne die „Krankengeschichte" zu erfragen Oder zu 

erkunden, spricht er seine Diagnose - den sicheren Tod - aus. Der Blick des Arztes 

der Erzahlung hat nichts vom Blick des „modernen" Mediziners im Foucaultschen 

Sinne. Er betrachtet die gefahrliche Wunde des Mannes nicht genau, sondern sein 

Blick scheint das blutgetrankte Tuch bloB zu streifen. Er misst dem verietzten Kor-

perteil die gleiche Bedeutung bei, wie dem FuB und der Hand des Mannes, sowie der 

Blutlache auf dem Boden. Dies ist nicht der bewusste, kontrollierte und kalkulierende 

Blick des modernen Arztes, der den Korper nach bestimmten Symptomen absucht 

und sie einem Krankheitsbild zuordnet. Er erinnert vielmehr an den unkontrollierten 

Blick eines Laien, der die visuellen Eindrucke seiner Umgebung nicht verarbeiten und 

zu einem Gesamtbild integrieren kann. 

Das Fehlen des kontrollierten Blickes kann in dieser konkreten, bedrohlichen 

Situation, in der der Arzt sich befindet, als Zeichen seiner Machtlosigkeit gelesen 

werden. Er ist nicht Herr seiner selbst und so scheint es auch eine „fremde Stimme" 

(203) zu sein, die bei der Diagnose aus ihm spricht. Um die machtvolle Position des 

Arztes als Wissenschaftler, des irdischen Herrschers uber Leben und Tod, auszuful-

len, fehit ihm die Gabe des Blickes. Auch die dreimalige emphatische Anrufung 

Gottes bezeugt, dass er sich nicht auf den eigenen Blick und ein sich daraus 

ergebendes medizinisches Urteil berufen kann. Sein unfokussiertes Schauen ist 
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Ausdruck der ihm von den Raubern genommenen Kontrolle uber den eigenen Willen 

und den eigenen Korper. Indem dem Arzt wahrend seiner Fahrt mit den Raubern 

sein Blick genommen wird, verliert er nicht nur die geographische Orientierung, 

sondern auch die Stabilitat seiner identitat als Mann und als Arzt. 

Erst nach und nach kehrt die normale Sicht und damit das Gleichgewichtsgefuhl 

des Arztes wieder. Nun sieht er auch den Verletzten mit anderen Augen. Er kann 

seinen Blick kontrollieren und betrachtet genau das Gesicht des Mannes. Mit dieser 

zuruckerlangten Kontrolle findet bezeichnenderweise auch wieder ein Rollenwechsel 

statt. Der Sterbende erhalt in den Augen des Arztes die Zuge des klassischen Byron-

schen Helden und er fuhit sich - noch in der weiblichen Rolle - von ihm auf erotische 

Weise angezogen. Kaum hat er sich dies jedoch bewusst gemacht, identifiziert er 

sich mit seinem Patienten und findet so zu seiner manniichen Rolle zuruck: 

Ein Schimmer jetzt auf den Enthullten fallt, 
Auf Zuge, edei doch gefallig nicht. 
Dies Auge kalt und unbezwungen bricht 
Da sich dem Tod' zum Kampf die Seele stellt. 
[...] 
Und druber wahrlich noch ein Hauch sich ruhrt 
Von dem was Herzen aniockt und verfiihrt. 
Ich sah wohl wie es mit uns zweien stand, 
Mit mir und ihm, wir beid' an Grabes Rand. (207-218) 

Die dreifache emphatische Wiederholung des „Wir"-Gefuhls („mit uns zweien", „mir 

und ihm", „wir beid'") ist auffallig. Der Erzahler will damit einerseits die Unangemes-

senheit dieser Identifikation - er steht im Vergleich mit dem Sterbenden keineswegs 

„an Grabes Rand" - uberspielen. Andererseits zeigt sie die Erieichterung des Arztes, 

die mannliche Heldenrolle in seiner Erzahlung wiedergefunden zu haben. Indem er 

sich mit dem romantischen Helden identifiziert, streift er die Rolle der .damsel in 

distress", die den Anblick des blutenden Mannes nicht ertragen kann, ab und wird 

wieder zum kompetenten Arzt und wagemutigen romantischen Helden; 

Doch Besinnung kehrte mir zum Heil; 
Auch etwas Mut und eben List genug; 
Ich konnte fragen in geschaft'ger Eil' 
Nach jener Waffe so die Wunde schlug. 
Der Fuhrer sprach - furwahr, ich weiB nicht was. 
Mein Blick hing an des Kranken Muskelspiel: 
Die Lippe bebt, das Auge hat kein Ziel. 
Auf seinen Busen legt' ich meine Hand, 
Und fuhIt wie der Herzschlag kam und schwand, 
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In StoBen bald, dann wieder trag und laB; (232-241) 

Sein wiedererlangter kontrollierter - mannlicher und wissenschaftlicher! - Blick 

nimmt nun die Krankheitssymptome wahr und er ist sogar in der Lage, wie der 

moderne Mediziner, den Korper des Kranken beruhren. 

Theodora 

Der Arzt kann diese Rolle aber wiederum nicht lange aufrechterhalten. Als der Anfuh-

rer ihm das Messer, mit dem der andere verletzt wurde, zeigt, wird er wieder von sei-

ner „unmannlichen" Angst iiberwaltigt und verliert, wie wahrend des Rittes, den 

Boden unter den FuBen. 

Es war mir doch als dringe ein der Stich. 
Verbergen wolit' ich meiner Knie Schwanken, 
Und suchte nach des Schemels Halt, 
Man sollte wahnen, sorglos, in Gedanken: 
Da traf ich eine Hand, so feucht und kalt; 
Doch jene nicht der kampfenden Gestalt, 
Nein, neben mir, daB Arme an Arme sich drucken, 
Sitzt eine Frau, das Auge wie von Stein, 
Auf den gewendet, der dem oden Sein 
Es scheint, mit sich zugleich sie wird entrucken. (252-261) 

Indem der Arzt tastet ohne zu schauen, kreiert er eine Lucke in seiner Wahrneh-

mung. Diesen Zwischenraum besetzt er zunachst mit der Vermutung, die ergriffene 

Hand gehore dem Rauber, muss diese MutmaBung jedoch revidieren, als er merkt, 

dass es sich um die Hand einer Frau handelt. Theodora betritt die Handlung also aus 

einer Lucke heraus und verschwindet auch wieder in ihr (namlich in der Felsspalte). 

Beziehen wir dies auf Isers Argumentation, dass die tatsachliche Relevanz eines 

Textes in seinen Leerstellen liege, konnen wir Theodora in der Erzahlung des Arztes 

eine zentrale Bedeutung zuweisen. 

Das Verhaltnis zwischen dem Arzt, der Frau und den als romantische Helden 

gekennzeichneten Figuren, wird bezeichnenderweise durch die Beschaffenheit ihrer 

Blicke charakterisiert. Als erstes nimmt der Arzt an Theodora ihre Augen und ihre 

Blickrichtung wahr (.Auf den gewendet....", 260). Die Aufmerksamkeit, die der Arzt 

den Augen der Frau widmet, steht in der Tradition der Physiognomik, die im 18. 
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Jahrhundert die antike Vorsteliungen des Auges als „Fenster zur Seele" weiterfuhrt/® 

Der Blick Theodoras sollte dem Arzt Auskunft uber ihre innere Befindlichkeit geben. 

Im Antlitz lag so tiefer Seelenschlaf 
Wie nie bei Kranken ich noch be! Irren traf; 
Die Stirn - ein Gletscher klar im Aipental, 
Durchkaltend uns mit dem gefrornen Stahl; 
Dies Auge, seltsam regungsios und doch, 
Erioschen gleich, vol I toten Lichtes noch. 
Nicht Wahnsinn war's, doch Schlimm'res was ich sah; (262-268) 

Seine medizinische Diagnose bleibt jedoch eine Leerstelle. Er ergeht sich in wider-

spruchlichen Bildern und kann die Ursache fur den geistesabwesenden Zustand der 

Frau nur als etwas „Schlimm'res" (268) als Wahnsinn definieren. Was dies sei, ver-

schweigt der Erzahler. Dadurch verschwindet Theodoras Geschichte wieder in einer 

der Lucken des Textes. Diese Strategie des Zeigens und Verbergens wird fortge-

fuhrt: Als der Arzt meint, sich zu erinnern, wer die Frau ..wirklich" sei, wird er von 

einem der Rauber abgelenkt und wendet seinen Blick von Theodora ab. 

Dies Antlitz ist's - und doch ein Andres ganz, 
Ich hab's gesehn, es war im hochsten Glanz. 
Und wo? Und wo? Halt an! Wie fuhr ich auf! 
Mein Fuhrer zupfte an der Binde Knoten. (272-275) 

Die Identitat der einzigen Frauengestalt in der Erzahlung erscheint aus und ver-

schwindet immer wieder in den Leerstellen des Textes, die durch den gesteuerten 

Blick des Erzahlers erzeugt werden. Sie wird dadurch als bedeutungsvolles, jedoch 

verbotenes Element des Textes charakterisiert. 

Obwohl er doch so groBes Interesse an Theodora zeigt, wendet der Arzt sich -

nachdem die Ablenkung durch den sich verschlechternden Zustand des Kranken 

voruber ist - nicht wieder der Frau zu, sondern schaut sich in der Hohle um: 

Ich gab ihm Naphta; bis die Wirkung kommt 
LaB ich verstohlen meine Blicke streifen; 
Die Damm'rung ferner nicht das Auge hemmt, 
Es mochte jeden Gegenstand ergreifen. (302-305) 

Die Tatsache, dass er eine Frau und einen Patienten zum Objekt seines Blickes 

hat, stabilisiert den Erzahler in seiner Identitat als Mann und als Arzt. Diese Stabi-

^ Vgl. Weisrock (1990), S. 37ff. 
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lisierung findet ihren Ausdruck darin, dass er seinen Blick frei schweifen lassen 

kann. Er hat seinen Blick und damit die Situation unter Kontrolle; Er kann als 

Schauender von Dingen Besitz „ergreifen" (305). 

Als sein Blick wieder auf die Frau fallt, tut er dies jedoch nicht intentional 

und kontrolliert, sondern eher zufallig („So irrend trifft mein Aug' auf jene Frau", 

330). Der Begriff „irrend" lasst sich hier unterschiedlich deuten. Im Sinne von 

„ziellos umherschweifend" verweist er wieder darauf, dass die Frauengestalt aus 

den Wahrnehmungslucken des Erzahlers und damit aus den Leerstellen des 

Textes hervortritt. Andererseits impliziert die Formulierung ein Element der Tau-

schung, das die Authentizitat der folgenden „Erinnerung" an Theodora in Frage 

stellt. SchlieBlich lasst sich der „irrende Blick" des Arztes als erstes Anzeichen 

seiner geistigen Verwirrung lesen. All dies qualifiziert die Erinnerung an eine 

angebliche fruhere Begegnung mit Theodora. Es unterstreicht nicht nur die 

extreme Subjektivitat der erinnerten Wahrnehmung, sondern zieht auch in Zweifel, 

ob diese Begegnung jemals stattgefunden hat.^ 

Der Arzt versucht, in seiner fingierten Erinnerung eine Beziehung zu Theo-

dora zu etablieren, die ihm in der gegenwartigen Situation nicht moglich ist. Theo-

doras Geschichte hat so den Charakter jener Annahmen, die — laut Iser - die 

Leerstellen eines Textes besetzen. Der Arzt fulit die Zwischenraume seiner Wahr-

nehmung mit einer Frauengestalt, die ihm die Teilnahme an einem weiteren 

romantischen Handlungsstrang eriaubt. 

Eine wichtige Rolle spielt dabei wieder sein Blick, mit dessen Hilfe er sich zur 

Figur eines Melodramas um Liebe, Betrug und Leidenschaft macht. So charakteri-

siert der Arzt die damalige Theodora durch „ein Etwas" (352) in ihrem Blick: 

Sie war das schonste Grafenkind im Land: 
Dennoch ein Etwas lag in ihren Blicken, 
Als ob sie Alle dulde, achte Keinen, 
Der schone Mund geformt schien zum Verneinen: 
Nicht Harte hab' ich's und nicht Hohn genannt, 
Jedoch zu allernachst es beidem stand. (351-356) 

Auch der Mann, mit dem die Frau ihren Brautigam betrugt, kennzeichnet sich 

durch seine durchdringenden Blicke aus: 

^ Die Vorstellung, Theodora vor Jahren auf einem Maskenball begegnet zu sein, wird wahrscheinlich 
dadurch ausgelost, dass der Arzt in dem Rauberversteck zuvor die Maskeraden der Bande gesehen 
hat; .Und ring's, wie zu gemeiner IVIaskerade, / Ming's uberali in schmutziger Parade: / Ein Bauern-
kittel und ein Monchsgewand, / Soldatenkieider, RoBkamms langer Rock [...]." (314-317). 
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Der zehnfach schoner, tausendfach so kuhn, 
Mit Sitten die beleid'gen und verfuhren/^ 
Genau gemacht ein starkes Herz zu ruhren, 
Geheim, man wuBf es, lieB die Braut ergluhn; 
Der folgt sein Blick, wie dem Kometen klar 
Die Seuclie und das segenlose Jahr. (367-372) 

Vergleicht man diese beiden Figurenbeschreibungen mit der des Brautigams, wird 

deutlich, dass auch hier der Blick Kennzeichen von Kontrolle und Macht ist. Theo-

doras Verlobter hat nicht um sie gekampft, sondern sie wurde ihm lediglich durch 

„Elternwille[n]" (361) versprochen. Er zeigt seine Schwache weiterhin dadurch, 

dass er sich - ohne die Gefahr zu erkennen - einen Fremden zum Freund wahlt; 

Er legte selbst den Grundstein seiner Schmach, 
Als er mit ungestumer Grille Hang, 
Wie Schwache gerne keck und seltsam scheinen, 
Den Fremdiing auf sich zum Genossen drang, [...]. (362-365) 

Die Tatsache, dass er der Schwache in dieser Konsteliation ist, wird auch dadurch 

signalisiert, dass sein Blick keine Erwahnung findet. Er betritt die Szene nicht als 

Schauender und besitzt dadurch keine Kontrolle uber das Geschehen. Theodora 

und der Fremde hingegen uben durch ihre Blicke Einfluss auf Personen und 

Ereignisse aus. 

Es ist diese Macht des Blickes, die der Arzt auch fur sich in seiner Erinnerung 

etablieren will. Zu diesem Zweck blendet er nach der einfuhrenden Passage die 

beiden Manner aus seiner Erzahlung aus („Von beiden Mannern dort ich keinen 

sah", 373) und nimmt selbst die Position als Theodoras Beobachter ein. 

Da plotzlich tritt mir die Erinn'rung nah, 
Wien, Karneval, der Maskenball sind da. 
Um diesen Nacken Perlenschniire spielten, 
In diesen dunklen Locken lag ein Kranz, 
Es war als ob auf sie die Fackein zielten, 
Wenn sie voruberglitt, ein Lichtstrom ganz. 
Noch seh ich wie der milde Kerzenschein 
In Atlasfalten schlupfte aus und ein 
Wie eine Rose sich, gelost vom Band, 
Ob ihrer Augen Bronnen schien zu bucken. 
[...] 

^ In der als H1 bezeichneten Handschrift heiBt diese Zeile noch: „Mit Blicken die beleidgen und 
verfiihren" (HKA III, 2, S. 671), wobei das Wort „Blicken" durchgestrichen ist. In der Textstufe H3a 
ist „Blicken" bereits durch „Sitten" ersetzt (HKA III, 2, S. 701). 
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Doch all mein Sinnen hielt sie so gebannt, 
Urn sie das Fest vor meinem Auge schwand; 
Und als sie zeitig ging, da ging auch ich. (341-386) 

Nachdem der Arzt in der letzten zitierten Zeile eine mogliche intime Begegnung mit 

Theodora angedeutet hat, bricht er die Erzahlung ab und schafft dadurch eine Leer-

stelle, in der er als romantischer Held zusammen mit Theodora verschwindet. Die 

Geschichte des Liebesabenteuers, in dem er eine Hauptrolle spielt, findet so in einer 

der Lucken des Textes statt. 

Die aus dieser Lucke entstehende Theodora ist fur den Arzt leibhaftiger als die 

tatsachliche Frau, die neben ihm sitzt. Diese erscheint als ihr eigenes in Stein 

gehauenes Grabmal und fungiert so lediglich als Zeichen fur die wirkliche Frau. 

Wieder richtet sich die Aufmerksamkeit des Arztes auf ihren Blick: 

Im dunkien Blick, so uberreich gewesen, 
Doch eins noch war aus jener Zeit zu lesen: 
Verhartet Dulden - ob von Ha3 getrennt? 
Zu tief versenkt lag's in dem tiefen Blau. (395-400) 

Als der Arzt versucht, die Beziehung zu Theodora, die er in seiner Erinnerung an-

deutet, in der Gegenwart aufzubauen und sie auf diese Weise zu beleben, scheitert 

dies daran, dass sie sich weigert, mit ihm Blickkontakt aufzunehmen. 

Ich war allein, mit jener Frau allein. 
Sprach ich zu ihr? Sie blickte nicht empor, 
Ihr Auge will sich in den Estrich bohren. (420-422) 

Indem sie ihn nicht wahrnimmt, signalisiert sie ihm, dass er trotz aller Bemuhungen 

nicht Teil ihrer Geschichte ist. Das Melodrama um die untreue Braut, die ihrem 

Geliebten zu einer Rauberbande folgt, entspinnt sich ohne den Erzahler. Die Frage, 

ob der Verletzte tatsachlich jener geheimnisvolle Fremde ist und was zwischen dem 

Maskenball und der Gegenwart in der Rauberhohle geschah, bleibt unbeantwortet. 

Der ,,Dunkle" 

Dem Erzahler bietet sich jedoch Ersatz. Wieder aus dem Dunkien erscheint eine 

Gestalt, die als romantischer Held gekennzeichnet ist und den Arzt mit sich in eine 

Handlung abenteuerlich-romantischer Pragung zieht: 
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Ganz sacht erheb' ich mich - was rauscht, was steigt 
Im Winkel dort? Ein Fleck, ein Schatten, ha! 
Nun ruckt es vor - und nun, nun steht es da! 

Ungem gedenk ich des, den du wohl weiBt, 
Des Dunklen, der allnachtlich mich umkreis't, 
Auf meine Scheitel legt die heiBe Hand, 
Ungern gedenk ich des, der vor mir stand. (428-434) 

Der „Dunkle" ist der Inbegriff der Leerstellen im Vermachtnis. Er tritt aus dem Schat-

ten hervor und bleibt doch im Dunklen. Auch formal erscheint der „Dunkle" aus einem 

Zwischenraum, namlich dem zwischen zwei Textabschnitten („[...] da! / Ungern 

427-428). Diese kaum sichtbare Gestait macht den Kern der Erzahlung des Arztes 

aus. Es ist seine ominose „Schuld", die der Arzt glaubt tragen zu mussen und die 

Wiederholung seiner Beruhrung ist schlieBlich zum Symptom seiner Geisteskrankheit 

geworden. 

Bezeichnenderweise berichtet eine der unklarsten Passagen des Vermachtnis 

uber das Zusammentreffen zwischen dem Arzt und dem „Dunklen": 

Was er verbrach, Gott mog' ihm gnadig seini 
Und E/ne Tat, der mog' er ledig sein!̂ ® 
In dieser Brust wohl keimte gute Saat, 
Ob mir's verborgen blieb was sie zertrat. 
Ich sprach zu ihm, nicht nur was ich beschloB, 
Geheimes selbst mir von den Lippen floB: 
Ein Pilger, der, in Rauberhand gefallen, 
Hort plotzlich nahe Wanderlieder schallen, 
Dunkt minder sich des Nahenden GenoB. 
Seltsam gewiB, wie ich so ganz vergaB 
Dass er im blut'gen Rat mit jenen saB. 
Ich ward gehort, und ob kein Wort er sprach, 
Nur tiefer legte seiner Wimper Hag: 
Sein Schweigen selber meine Zweifel brach. (446-459) 

Deutlich zu erkennen sind die Gharakteristika des romantischen Helden: Der im Kern 

gute Held hat vor langer Zeit eine seelische Verletzung eriitten, die ihn schlieBlich in 

ein siindhaftes Leben trieb. Ratselhaft ist jedoch, warum der Arzt mit ihm als einzi-

gem der Rauber durch ein Gesprach eine tiefe Verbindung eingeht und was er ihm -

einem Fremden, der ihm feindlich gesinnt ist-, „Geheimes" (451) mitzuteilen hat. In 

diesem vertraulichen Gesprach mit einem Unbekannten scheint der Schlussel zum 

Hervorhebung im Original. 
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Verstandnis des Textes zu liegen; was gesagt wird, bleibt jedoch ausgespart. Was es 

auch sei, es rettet dem Arzt das Leben. Wie ein Passwort, scheint es der „Dunkle" an 

den Sterbenden weiterzuflustern, der den Erzahler schlieBlich mit einer Geste frei-

gibt. 

Der „Dunkle" ist fur den Erzahler das Verbindungsgiied zu einer Abenteuerge-

schichte, in der er eine Rolle spielen kann. „Des Rauber's Fluch" (498), den der 

„Dunkle" ihn schworen lasst, hat nicht den Charakter einer Drohung an einen AuBen-

seiter, sondern ahnelt vielmehr einem Aufnahmeritus: 

Und einen Eid lieB er mich schworen dann, 
Des Raubers Fluch, dass sinne ich Verrat, 
Geschick mich treiben soil zu gleicher Tat, 
Und diese Hohle sei mein letzter Rat; 
Ich soil' den Wald mich drin zu bergen suchen, 
Den Menschen nahn, damit sie mich verfluchen, 
Am schrecklichsten sei der Heimat Licht, 
Und totend meiner Mutter Angesicht. -
Matt war sein Ton, das Ende hort' ich nicht. (497-505) 

Auch hierfallt wieder ein Teil eines Textes, namlich des Eids, in eine Lucke. Der Arzt 

legt einen Schwur ab, den er nicht vollstandig kennt. 

Dieser Eid nimmt ihn in den Kreis der Banditen auf und sichert ihm dadurch eine 

Rolle in der Raubererzahlung. Seine Geschlechtsidentitat bleibt jedoch instabil. Er 

schwankt weiterhin zwischen dem Part des romantischen Helden und der romanti-

schen Heldin. Als der „Dunkle" ihn - wieder mit verbundenen Augen - wahrend der 

Flucht aus der Hohle fur eine Weile allein lasst, spielt der Arzt erneut die Rolle der 

.damsel in distress", die sehnsuchtig auf ihren Retter wartet: 

Zwei Worte sprach er, die ich nicht verstand. 
Dann plotzlich schwand aus meiner seine Hand, 
Mir war nicht wohl zu Mut, ich war allein! 
[...] 
Ich saB am Grund wie ein verspatet Kind, 
Das rispein hort den Wolf, die bose Fee 
[...] 
Ich dacht' und wunschte Eins, den Jungling hier 
Der mich geleitet, und er war mir nah; 
Kaum sind die Andern fort, so steht er da. (527-562) 
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Wahrend des Rittes mit dem ..Dunklen", ist die Stimmung des Arztes jedoch von 

einem starken „Wir"-Gefuhl beherrscht: Der „Dunkle" und er sind zwei Rauber auf der 

Flucht: 

„Zu Pferd'! zu Pferd'l es ist die hochste Zeit!" 
An mir gewiB nicht lag's, ich war bereit, 
SaB auf; und uber Stock und Stein wir traben 
Wie soiche, die den Feind im Nacken haben; 
[...] 
Noch Hag uns Hemmung schien: dies Wege waren, 
Die heute wohl und nimmermehr befahren, 
[ • • • ] 

Es war ein Hexenritt. Doch lange nicht, 
So stand das RoB: mein Fuhrer sprach: "Steig ab, 
Der Mond ist auf, wir mussen Bahn uns brechen." 
[...] 
Dann standen wir am Hange, wo ein Tal 
Tief unten breitet seinen grunen Saal. 
Der Jungling sprach: ,Halt dich am Waldessaum' 
Und spute dich, wir beide haben Ell. (563-598) 

Der Erzahler hat das gleiche Interesse und die gleichen Feinde wie der „Dunkle". 

Endlich ist es ihm gelungen, in seiner Erzahlung die Rolle des romantischen Helden 

einzunehmen. Sein romantisches Abenteuer findet seinen Hohepunkt und seine 

Vollendung in einer emotionalen Abschiedszene, die wiederum mehr an das Ausei-

nandergehen von Liebenden, als an die Trennung des Banditen von seinem Gefan-

genen erinnert. Wieder scheint sich die Rolle des Erzahlers zur weiblichen Figur der 

Ritterromanze zu verschieben. 

Und auf mein Haupt legt' er die Hande heiB 
Und blickte tief mir in die Augen ein; 
Noch einmal sah ich in des Mondes Schein 
Sein Angesicht, die Zuge blaB und rein 
Ich sah noch Zucken seine Wimper leis': 
Dann schnell gewendet, eh' ich mich verwahrt, 
Behend umfaBt er, wirbelt mich im Kreis. 
Fort war er, hin. Vollendet war die Fahrt. (601-608) 

Der Arzt kehrt nun in dieselbe Welt zuruck, die er schon zu Beginn als quasi-paradie-

sisch beschrieben hatte. Die Nacht ist nun „milde, lichtbewegt" (617), die Welt fried-

lich und schlafend. Der Vergleich, die Welt sei „So ruhig wohl am dritten 

Schopfungstag" gewesen (623) verweist auf eine noch unbelebte Welt vor dem Sun-

denfall. Er ist nicht „erschuttert" (641) durch die vorangegangenen Ereignisse, was 
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darauf hinweist, dass das eigentliche traumatische Eriebnis noch vor ihm liegen 

muss. Seine Erzahlung ist also bei weitem noch nicht „vollendet" (608). Wie schon so 

oft im Vermachtnis finden die wesentlichen Ereignisse in den Lucken des Textes 

statt. Die Leerstelle wird hier nun nicht durch eine Auslassung erzeugt, sondem 

durch einen Schluss, der keiner ist. 

Wie schon zu Beginn der Erzahlung ist der paradiesische Charakter der Um-

gebung des Arztes fragwurdig. Der Erzahler verirrt sich in dam dornigen Paradies, 

und seine sprachlichen Bilder weisen wieder Konnotationen des Sundenfalls auf 

(„Und jeder Schritt mir ubie Fruchte trug", 655). Es scheint, er musse seine furchterli-

che Fahrt von vorne beginnen. 

Der letzte Abschnitt des Vermachtnis fallt nicht nur textformal in eine Lucke, son-

dem findet auch in der ausgedehntesten Wahrnehmungsiucke des Erzahlers statt. 

Der Arzt fallt erschopft in einen todesahnlichen Schlaf. Er kann nichts mehr sehen, 

sich nicht bewegen, wohl aber horen, was um ihn herum vorgeht. Er hort wie sich 

drei Personen nahern und glaubt in der einen Stimme den „Dunklen" und in der 

zweiten Theodora zu erkennen. Die dritte Person bleibt unidentifiziert. Nach einer 

Auseinandersetzung, in der die Frau scheinbar um ihr Leben fleht, folgt eine Stiile, in 

der der Mord an Theodora - falls er denn wirklich geschieht - stattfinden muss: 

Was man gedroht, gefleht, ich nicht vernahm 
Doch ruhig ward's und eine Pause kam. 
Gott gebe, dass sie sich zu ihm gewandt 
In dessen Huld ihr einzig Hoffen stand. 
Mit einmal hort ich's an der Klippe schlagen, 
Und einen Schrei noch aus der Tiefe ragen; -
Voruber war's, so totenstill umher, 
Der Nadel Fall mir nicht entgangen war'. 
Wo blieben jene Drei? Ich kann's nicht sagen, 
Sie waren fort; kein Laubchen rauschte mehr. (717-726) 

Der Arzt fulit die Lucke in seiner visuellen und akustischen Wahrnehmung mit dem 

Mord an Theodora, muss diese Annahme jedoch revidieren, als er aus seinem 

Todesschlaf erwacht und sich in einer piktoresk-bukolisch anmutenden Landschaft 

wiederfindet, die keine Spuren der Rauber oder der Felsspalte, in die er Theodora 

hat sturzen horen, aufweist. 

Die Leserin wird so mit einem weiteren Pseudo-Ende konfrontiert: Der Arzt ist den 

Raubern entkommen, aus seiner Bewusstlosigkeit erwacht und ihm kommt der beru-

higende Gedanke, dass die Ereignisse der Nacht doch vielleicht nur im Traum statt-
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gefunden haben („Und alles schien dem Traume zu gehoren", 744; „Da schien mir 

Alles, ailes dies mein eigen", 767). Alie Faden der Erzahlung scheinen zu Ende 

gesponnen, alle Lucken besetzt zu sain. Das Abenteuer ist zu Ende und er kann 

wieder zu seiner einsamen Existenz im Waid zuruckkehren. 

Doch weiB ich auch, daB Schauer mich beschHch, 
Da aligemach der Morgenstern erblich, 
Als scheide Etwas das mir teuer war; 
Nie habe ich spater diesen Stern gesehen, 
Dass jene Nacht nicht muss voruber gehn. (769-773) 

Dem Arzt fallt der Abschied von seinem romantischen Abenteuer und seiner Helden-

rolle darin jedoch offensichtiich schwer und so setzt er seine Erzahlung erneut uber 

ihr Ende hinaus fort. Zunachst entscheidet er, dass „vom Traume [...] doch wohl die 

Halfte wahr" sei (774), d.h. dass zumindest die Ereignisse bis zu seiner Flucht aus 

der Hohle tatsachlich stattgefunden haben. AnschlieBend macht er sich auf die 

Suche nach den Spuren des Mordes an Theodora; 

Wo war die Kluft, der sich der Schrei entrang? 
Wo Kampfes Spuren hier am linden Hang, 
Da abwarts alle Halmchen aufrecht standen, 
Da frisch wie je sich Zweig' und Ranke wanden? 
Des ward ich froh. Ach GottI ich ward es kaum. 
So fiel mein Biick in einer Kuppe Raum, 
Gespalten grade einen Leib zu fassen. (779-785) 

Er hat mit der Felsspalte einen moglichen Ort des Mordes an Theodora und damit 

wieder einen Ankniipfungspunkt an die Raubergeschichte gefunden. Kaum scheint 

er den Beweis fur den Mord gefunden zu haben, stellt er ihn jedoch auch schon 

wieder in Frage: Das abgebrockelte Gestein am Rand der Klippe konnte zufallig ent-

standen sein, die rote Farbe an der Felswand konnte statt von Theodoras Glut auch 

von einer farbigen Gesteinsschicht herruhren und das weiBe Tuch, das er im Ab-

grund zu sehen giaubt, konnte auch eine Taube sein.®° 

Da der Arzt seine gesamte Erzahlung aus seinen Wahrnehmungslucken hat 

entstehen lassen, kann er seine Geschichte auch nur mit eben einer solchen Leer-

stelle beenden. Indem er eine neue Ungewissheit kreiert, geht die Erzahlung uber ihr 

Ende hinaus. Wieder muss die Leserin beginnen, Fragen, die sie glaubte geklart zu 

Vgl. Verse 793-803. 
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haben, erneut aufzuwerfen: Hat der Mord stattgefunden? Und falls ja: Warum musste 

Theodora sterben? 

So ist es nur konsequent, dass das Vermachtnis des Arztes mit einem weiBen 

Blatt endet: „Das Blatt ist leer; hier hat die Schrift ein Ende." (826). Die Leere muss 

uber das Ende des Textes hinaus mit MutmaBungen gefOllt werden. Das Relevante 

kann nur gesagt werden, indem es verschwiegen wird und es ist eben dieses Prinzip, 

das die Kreativitat des Autors, namlich des Arztes, und der Autorin, namlich Drostes, 

ausmacht. Dieses paradoxe poetische Prinzip ist zentrales Thema der Verserzahlung 

und fur den Leseeindruck der Unverstandlichkeit verantwortlich. 

In der vorliegenden Interpretation wurde gezeigt, dass jene Bruche und Widerspru-

che, die die Lekture von Des Arztes Vermachtnis so irritierend machen, ihren 

Ursprung weder im vorgeblichen mangelnden dichterischen Konnen noch in einer 

psychischen Krankheit der Autorin haben, sondern vielmehr kalkulierte poetische 

Effekte sind. 

Droste thematisiert in ihrem Text die Entstehungsmoglichkeit sowie die Funk-

tion von Literatur. Der Arzt, gleichzeitig Erzahler und Protagonist der Erzahlung, 

bewaltigt eine krisenhafte Begebenheit, indem er die Geschehnisse durch die 

Schablone popularer Motive der Unterhaltungsliteratur wahrnimmt und seine 

beangstigenden Eriebnisse in dieser - fiktionalisierten - Form niederschreibt. Droste 

kennzeichnet Literatur damit, wie Lothar Kohn richtig erkannt hat, als Form der 

Bewaltigung von „unl6sbaren Lebenskonflikten".®^ 

Bezeichnend ist dabei jedoch vor allem, wie Droste diesen prototypischen 

Autor charakterisiert. Der Arzt ist ein machtloser, verangstigter, in seiner 

Geschlechtsidentitat verunsicherter und im Wahnsinn endender Erzahler, der 

Wesentliches verschweigt. Das fur ihn Unaussprechliche, das er aus seiner 

Erzahlung ausblendet, ist die Geschichte der weiblichen Protagonistin. Zudem asso-

ziiert er Situationen der Kontrolle mit der Macht des Blickes und mannlicher 

Geschlechtsidentitat, wahrend Bedrohung und Machtlosigkeit mit dem Nicht-Sehen-

Konnen und weiblicher Geschlechtsidentitat in Verbindung gebracht werden. 

Vor diesem Hintergrund lasst sich argumentieren, dass es sich bei der 

beschriebenen Form der Autorschaft spezifisch um weibliches Schreiben handelt. 

Annette von Droste-Hulshoff thematisiert im Vermachtnis die Befindlichkeit der 

Vgl. Kohn (1991-1996), S. 75. 
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schreibenden Frau ihrer Zeit, die Wesentliches nicht aussprechen darf, durch ihre 

literarische Produktion ihre Geschlechtsidentitat in Frage stellt und keinen Piatz in 

der (den) Geschichte(n) der Manner besitzt. Frauen scheinen in den Augen der 

Dichterin paradoxerweise nur schreiben zu konnen, indem sie Weibliches aus ihrem 

Text verdrangen; ein Vorgang der - folgen wir der Geschichte des Arztes - zur geis-

tigen Zerruttung fuhrt. 

Es bleibt zu fragen, warum Annette von Droste-Hiiishoff gerade einen Arzt 

zum Protagonisten eines Textes wahit, der weibiiche Autorschaft zum Thema hat. 

Eine Antwort bietet sich in der konkreten Lebenssituation der Dichterin zur Zeit der 

Entstehung des Vermachtnis an, Droste nimmt in zwei - fur sie existentiell wichtigen 

- Lebensbereichen dem mannlichen Geschiecht vorbehaltene Machtpositionen ein: 

namlich die des Arztes durch medizinische Seibstbeobachtung und -behandlung 

sowie die des Autors durch literarisches Schaffen. Beides steht im Widerspruch zu 

der ihr durch ihre Kultur zugeschriebene Geschlechtsidentitat, deren Ungerechtigkeit 

und Beschrankung sie zwar erkennt, die sie aber dennoch zu einem gewissen MaBe 

internalisiert hat. Dieses Dilemma zwischen Akzeptanz und Zuruckweisung ge-

schlechtspezifischer Handlungsnormen versucht Droste, im Schreiben, das ihr - wie 

dem Arzt - der Identitatsstabilisierung dient, zu bewaltigen. Sie ist sich jedoch gleich-

zeitig bewusst, dass jene Identitatsproblematik gerade durch den Schreibakt hervor-

gerufen wird. Es ist diese paradoxe Situation der schreibenden Frau, die Annette von 

Droste-Hulshoff auch in ihrem nachsten Werk, der Schlacht im Loener Bruch, 

beschaftigt. 
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5. KapMek 

Die Schlacht im Loener Bruch 

Entstehung und Inhalt 

Annette von Droste-Hulshoff begann die Arbeit an der dritten hier zu behandelnden 

Verserzahlung, nachdem sie Das Hospiz auf dem groBen St. Bernhard ur\6 Des 

Arztes Vermachtnis im Oktober 1834 vorlaufig abgeschlossen hatte. Auch wenn sie 

erst im Winter 1834/35 an der Schlacht zu schreiben begann, war der Plan fur diese 

Arbeit wahrscheinlich schon im Jahr 1833 entstanden, unter Einfluss einer „vaterlan-

dischen" Stromung in Westfalen, die sich auch in der Literatur niederschlug. Erste 

Anregungen fur diesen Stoff aus dem DreiBigjahrigen Krieg bot das von Drostes 

Bruder subskribierte Taschenbuch fur vaterlandische Geschichte, das sich der 

Popularisierung westfalischer Geschichte widmete. Die Ausgabe aus dem Jahr 1833 

beinhaltet einen Aufsatz uber den DreiBigjahrigen Krieg und einen weiteren, der sich 

insbesondere mit der Schlacht bei Stadtlohn beschaftigt und den Droste fur ihre 

Materialsammlung exzerpierte/ 

Gefordert wurde Annette von Droste-Hulshoffs Interesse an dem Sujet auch 

durch ihren Verwandten- und Bekanntenkreis. So ermutigte Christoph Bernhard 

Schluter sie, munsterlandische Themen zu bearbeiten. Auch ihre Onkel Werner, 

August und Carl von Haxthausen beschaftigten sich mit Regionalgeschichte. Zu den 

literarischen Vorbildern gehorten Byron, Fouque und vor allem Walter Scott, aus 

dessen Werken Droste im Dezember 1834 Auszuge erstellte. 

Nachdem 1835 die ersten Prosaentwurfe fur die damals noch geplanten drei 

Gesange entstanden waren, ruhte die Arbeit weitgehend bis Sommer 1837 wegen 

eines langeren Aufenthalts bei der Schwester und deren Mann in der Schweiz. Im 

September unternahm Droste einen Ausflug zum Gut Egelborg in der Nahe des 

Loener Bruchs, um sich mit den Ortlichkeiten vertraut zu machen. Urn diese Zeit ent-

stand ein Versentwurf des ersten Gesangs, den sie im Dezennber im Hause Schluter 

vortrug. 

Zu Beginn des Jahres 1838 genet die Arbeit an der Schlacht \e6och wieder ins 

Stocken, da der Autorin Zweifel kamen, ob ihre Darstellung faktisch korrekt sei und -

vor allem ob ihr eventuelle Ungenauigkeiten anhand offentlich zuganglicher Quel-

^ Vgl. HKA III, 2, S. 758-759. 
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ien nachzuweisen seien. Sie begann erneut zu recherchieren und bat Schluter in 

einem Brief vom 1. Januar 1838 in dieser Frage urn Rat: 

Mit dem Braunschweig geht es lustig voran, oder es ging vielmehr bis jetzt, wo ich 
erfahren habe, daB mehrere aitere Werke eine genaue Beschreibung dieser 
Schiacht nebst beygefugtem Schlachtplan enthaiten, somit meiner Phantasie 
keines Wegs das groBe Feld zu Gebote steht, was ich ihr bereits eroffnet hatte, 
ich muB also warten, bis ich mir Einsicht dieser Schriften verschafft 

Schluter beruhigte die Autorin jedoch, dass wohl kaum jemand diese historischen 

Werke gelesen habe und verwies auf das Vorbild Schillers,^ „ohne ihn als Muster 

gelten zu iassen".'̂  Droste arbeitete daraufhin den zweiten Gesang aus und trug 

Schluter im Marz 1838 den fertigen Text vor. 

In der Abschlussphase der Arbeit anderte sie den ursprunglichen Titel der 

Verserzahlung ,,Christian von Braunschweig" in „Die Schiacht im Loener Bruch". 

Wahrend im ersten Gesang noch die Charakterisierung des Protagonisten Christian 

von Braunschweig im Mittelpunkt gestanden hatte, verschob sich im zweiten Gesang 

der Schwerpunkt zunehmend auf die Darstellung des Kriegsgeschehens. 

Ein weiterer Grund fur die Titelanderung konnte in den sogenannten „K6lner 

Wirren" im Jahr 1837 zu suchen sein.® Werner von Droste-Hulshoff, der Bruder der 

Dichterin, warnte, dass der Text in der gegenwartigen explosiven politischen 

Situation als protestantenfeindlich aufgefasst werden konne und riet von der Verof-

fentlichung ganz ab. Die Titelanderung sollte somit vielleicht die Aufmerksamkeit vom 

besiegten Protestanten Christian von Braunschweig ablenken und das historische 

Moment betonen.® 

Das Eingreifen des Bruders in die literarische Produktion seiner Schwester 

lasst sich auch als ein Beispiel dessen lesen, was Barbara Becker-Cantarino als 

„gender censorship" beschreibt, namlich die Kontrollfunktion, die mannliche 

^HKA VIII, 1,S. 279. 
^ Schiller definiert wahrend seiner Arbeit am Wallenstein sein Verhaltnis zu historischen Fakten in 

einem Brief an Christian Gottfried Korner wie folgt; „lch suche absichtlich in diesen Geschichts-
quellen eine Begrenzung, um meine Ideen durch die Umgebung der Umstande streng zu bestimmen 
und zu verwirklichen; davor bin ich sicher, dass mich das Historische nicht hinabziehen Oder lahmen 
wird. Ich will dadurch meine Figuren und meine Handlung bloB beleben [...]. (Schillers Werke. 
Nationalausgabe, Bd. 29, Briefwechsel, Weimar; Hermann Bohlaus Nachfolger 1977, S. 17. 

^ HKA III, 2, S. 764. 
® Hierbei handelte es sich um eine Auseinandersetzung zwischen der preuBischen Regierung und 

dem Erzbischof von Koln um die Frage der Konfession von Kindern aus Mischehen, die schlieBlich in 
der Verhaftung des Erzbischofs kulminierte. Diese Geschehnisse losten eine Anzahl von Protesten 
be! der katholischen Bevoikerung Westfalens aus. 

® Vgl. HKA III, 2, S. 765. 
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Verwandte, Freunde und Herausgeber gegenOber Autorinnen in der Romantik aus-

ubten/ Diese Form derZensur wurde vorgeblich im Namen soziaier und moralischer 

Standards sowie literarischer Normen vorgenommen, diente laut Becker-Cantarino 

jedoch tatsachlich den Interessen der Manner: ihrer Eitelkeit, ihrem eigenen literari-

schen Ehrgeiz, ihrem Streben nach Macht und der Befriedigung eines paternalisti-

schen Verantwortungsgefuhls gegenuber den betroffenen Frauen.® Das Resultat 

dieser kontrollierenden Praxis waren Auslassungen und Veranderungen in den 

Texten der Autorinnen. Es gelang diesen jedoch teilweise. wie Becker-Cantarino am 

Beispiel Therese Hubers zeigt, subversive Strategien zu entwickein, mit deren Hilfe 

sie Inhalte, die der manniichen Zensur nicht standgehalten hatten, kodierten und 

maskierten.® 

Im Fall Drostes lasst sich uber die Motive des Bruders nur spekulieren. Es ist 

jedoch wahrscheinlich, dass ihm die literarische Tatigkeit der Schwester grundsatz-

lich suspekt war. Als Frau mit eigenen Texten an die Offentiichkeit zu treten, mochte 

fur eine Burgerliche, die sich auf diese Weise ihren Lebensunterhalt verdienen 

musste, akzeptabel sein, allerdings nicht fur ein adeliges Fraulein mit gesichertem 

Einkommen und einem Familiennamen, den es in Ehre zu halten galt.^° Die angebli-

che politische Brisanz der Schlacht konnte Werner von Droste-HCilshoff somit ledig-

lich als Vorwand gedient haben, die schriftstellerische Tatigkeit seiner Schwester zu 

unterbinden. 

Vor diesem Hintergrund kann man den Titelwechsel des Textes auch als 

Strategie Drostes betrachten, die Argumente des Bruders zu entkraften und auf diese 

^ Vgl. Barbara Becker-Cantarino: Gender Censorship': On Literary Production in German 
Romanticism", in; Women in German Yearbook 11,1995, S. 81-97. 

^ Vgl. ebd., S. 85. 
®Vgl.ebd., S. 91. 

Als Beispiel einer bCirgerlichen Berufsschriftstellerin aus dem naheren Umkreis Drostes ist hier 
beispielweise Mathilde Franziska Tabouillot, spater Anneke (1817-1884), zu nennen, die nach ihrer 
Scheidung zu der Familie ihres Schwagers nach Miinster zog und sich selbst und ihre Tochter 
durch ihre Arbeit als Schriftstellerin und Journalistin ernahrte. Nachdem sie zunachst Erbauungs-
bucher verfasst und einen Damenalmanach publiziert hatte, folgte spater die Herausgabe der 
Zeitschrift Produkte der roten Erde - Westfalisches Jahrbuch, zu der auch Annette von Droste-
Hulshoff auf Bitten Annekes einige Gedichte beisteuerte. Die beiden Frauen lernten sich jedoch nie 
personlich kennen. Aus Briefen der Dichterin geht hervor, dass sie den Kontakt mit Anneke bewusst 
mied, vorgeblich aus Angst, von ihr um Geld gebeten zu werden (vgl. Brief an Jenny von LaBberg, 
4. Januar 1845, HKA X, 1, S. 245). Es ist jedoch auch anzunehmen, dass sie und ihre Familie den 
Umgang mit geschiedenen Frauen als unschicklich empfanden (Drostes Mutter beschreibt Anneke 
als „genant" und rat von naheren Kontakten ab. Vgl. ebd.). Anneke setzte sich in spateren Jahren in 
ihren Texten fur die Sache der Frauenemanzipation ein und wanderte 1849 nach Wisconsin aus, wo 
sie in der Frauenbewegung aktiv wurde (vgl. Susanne Kill: „Wach gekusst von der Poesie. Eine 
Strategie weiblicher Emanzipation in der westfalischen Provinz", in: Dieter Hein / Andreas Schuiz: 
Burgerkultur im 19. Jahrhundert. Bildung, Kunst und Lebenswelt, Munchen: C. H. Beck 1996, S. 53-
65). 
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Weise die Veroffentlichung ihrer Texte gegen seinen Willen durchzusetzen. Welche 

weiteren Strategien sie in der Schlacht elnsetzt, um die drohende,,gender 

censorship" zu unterlaufen, soli die folgende Untersuchung zeigen. 

Die Schlacht im Loener Bruch erzahit die Geschichte des Christian Herzog 

von Braunschweig, der im DreiBigjahrigen Krieg auf protestantischer Seite fur den 

Kurfursten Friedrich den V. von der Pfalz kampfte. Er wurde am 6. August 1623 in 

der fur den ersten Teil des Krieges entscheidenden Schlacht bei Stadtlohn von den 

Truppen der katholischen Liga unter Johann Graf von Tilly vernichtend geschlagen. 

Annette von Droste-Hulshoff nimmt die historischen Fakten zur Grundlage ihrer Er-

zahlung, ohne ihnen jedoch akribisch zu folgen/^ Erzahit wird das Geschehen aus 

verschiedenen Perspektiven in einer ans Drama erinnernden Folge von Bildern und 

Szenen, die sich nur in geringem MaB zu einem stringenten Handlungsverlauf zu-

sammenfugen. 

Die Erzahlinstanz spaltet sich in einen als Dichter identifizierten Ich- Erzahler, 

der sich die Vergangenheit visionar vergegenwartigt und einen Kommentator, der 

sowohl im Text als auch in einem Anhang uber die historischen Hintergrunde auf-

klartJ^ Der Ich-Erzahler erganzt seine eigene Sicht des Geschehens, indem er zeit-

weise die Perspektive einzelner Figuren der Erzahlung einnimmt. Die Qbergange 

zwischen diesen unterschiedlichen Auspragungen der Erzahlstimme sind so haufig 

und wenig markiert, dass eine klare Trennung zwischen Dichter-, Chronisten- und 

Figurenperspektive kaum moglich ist. 

Der Text beginnt mit einer Landschaftsbetrachtung und Reflexion des Ich-

Erzahlers, der es sich zur Mission gemacht hat, die Vergangenheit seiner Heimat 

nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Den ersten Blick auf Christian erhaiten wir 

aus der Perspektive einer Gruppe spielender Madchen, die den Herzog aus einem 

Versteck heraus bei der Rast beobachten. Es folgt ein Bericht des Chronisten uber 

Christians Jugend, der - erganzt durch historische Anmerkungen - dessen Charak-

terentwicklung und Verwicklung ins Kriegsgeschehen erklart. In der folgenden Szene 

rauben Christians Soldaten - entgegen seiner Anordnung - eine Kirche aus und 

ermorden dabei den Kuster. Einen der Rauber uberfallt die Reue und er plant 

daraufhin, Christian, dem er trotz dessen Verbots des Kirchenraubs die Schuld an 

den Untaten des Heeres gibt, zu ermorden. Er flieht aus der Kirche und wird von 

Fur eine Gegenuberstellung der historischen Tatsachen mit ihrer literarlschen Verarbeitung in der 
Schlacht siehe auch; HKA III, 2, S. 901-928. 
Siehe auch: Schneider (1995), S. 62. 
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einer jungen Frau - Gertrude - aufgenommen. Sie belauscht sein Selbstgesprach, 

beschiieBt, Christian zu warnen und eiit zu der ausgeraubten Kirche. Hier wird sie 

von den Soldaten bedroht, aber vom hinzukommenden Christian gerettet. Die Ubel-

tater werden durch ein ErschieBungskommando hingerichtet. 

Am Anfang des zweiten Gesanges steht eine Reflexion des Ich-Erzahlers Ober 

die Verganglichkeit des menschlichen Lebens und historischen Geschehens. Die 

Szene wechselt nun zum Lager der katholischen Truppen, wo Tillys Offiziere 

Christians Charakter und seine Taten diskutieren. In der Nacht reitet der junge 

Albrecht Tilly zum Lager Christians/^ Hier beobachtet er aus einem Versteck heraus, 

wie die Lagerwache den Kirchenrauber, der nun sein Attentat veruben will, erschieBt. 

Die zweite Halfte des zweiten Gesanges ist der Schilderung der blutigen 

Schlacht gewidmet. Die abschlieBende Szene zeigt Gertrude mit ihrem Verlobten auf 

einer Burg. Aus der Perspektive des Burgwachters wird Christians Ruckzug geschil-

dert. Am Ende des Textes reflektiert der Ich-Erzahler erneut daruber, dass die histo-

rischen Geschehnisse des Krieges in der Gegenwart in Vergessenheit geraten sind. 

Aufnahme 

Wie bei Des Arztes Vermachtnis, spielte auch bei vielen Reaktionen auf die Scfilacht 

das Geschlecht der Autorin eine zentrale Rolle. Christoph Bernhard Schluter rea-

gierte positiv, hielt die im gleichen Band veroffentlichten geistlichen Lieder jedoch fur 

weitaus bedeutender als die Verserzahlungen.^"* Es ist anzunehmen, dass Schluter 

die geistlichen Gedichte nicht nur deshalb hoher einschatzte, weil er Theologe war. 

Religion gehorte neben der Liebe zu den fur weibliche Poesie gesellschaftlich aner-

kannten Themenfeldern^® und musste Schluter so als angemesseneres Thema fur 

Drostes Gedichte erscheinen. Diese Wertschatzung geistlicher Dichtung von Frauen 

deutet sich auch in Schluters Forderung der religiosen Dichterin Luise Hensel, der 

Autorin des popularen Abendgebets „MOde bin ich, geh' zur Ruh", an. Zudem war es 

Schluter, der Droste zur Vollendung des Gedichtzyklus Das Geistliche Jahr anregte. 

Auch in dieser mannlichen Forderung bestimmter Genres in der Literatur von Frauen 

lasst sich eine Form der „gender censorship" erkennen. Indem Frauen ermutigt 

" Bel Droste ist Albrecht Johann Tillys Sohn, historisch ist er jedoch sein Neffe. 
Vgl. Brief an Annette von Droste-Hulshoff vom 2. August 1838: die 8 geistlichen Lieder am 
Ende Ihrer gedruckten Gedichte wiegen nach meinem Gefuhl und Uberzeugung so schwer als aile 
ihnen vorangehenden zusammen genommen." (HKA XI, 1, S. 145). 
Siehe auch; Kill (1996), S. 59. 
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werden, sich in ihrem Schreiben nur mit einem sehr eingeschrankten Themenkreis zu 

beschaftigen, wird die Artikulation anderer Inhalte und Formen unterdruckt. 

Drostes Freundin Amalie Hassenpflug hielt die Schlacht fur „eine ganz verfehite 

Arbeit auf hochst widerhaarigem Terrain".̂ ® Sie spielte damit wahrscheinlich auf den 

historischen Stoff und die blutige Schilderung der Schlacht an, die nicht den typi-

schen Sujets der Versromanzen schreibender Frauen entsprachen. In diesem 

Zusammenhang argumentiert die Literaturwissenschaftlerin Caroline Franklin in ihrer 

Studie uber Byrons Frauengestalten, dass das Genre der historischen Verserzahlung 

in England aus einer „Maskulinisierung" der ursprunglich der weibliche Domane 

zugeordneten Versromanze entstanden sei. Indem Autoren wie Scott und Southey 

das Thema romantischer Liebe zugunsten historischer Faktizitat und Detailgenauig-

keit zuruckdrangten, eroffneten sie sich mannliche Leserschaften fur ein Genre, 

dessen Zielgruppe bisher ubenwiegend weiblich gewesen sei und beanspruchten 

damit, die vermeintlich „niedere" - namlich feminine - Textform auf ein hoheres 

literarisches Niveau zu hebenJ^ Drostes Wahl des Sujets und ihr Bemuhen um 

historische Authentizitat^® sind so als Zeichen ihres Strebens nach literarischer 

Anerkennung zu verstehen und mussten von vielen Zeitgenossen als Bruch mit den 

Geschlechterkonventionen empfunden werdenJ® 

Auch Adele Schopenhauer spricht - wie schon in ihrer Reaktion auf das 

Vermachtnis - die Thematik weiblichen Schreibens an. In ihrem Brief vom 16. 

Dezember 1838 an Droste lobt sie zunachst die Schlacht als „eine Perlenschnur 

vollkommen allerliebster Einzelheiten".^° An einer spateren Stelle im selben Brief 

kommt sie jedoch - auch in Bezug auf ihre eigene Situation — auf die Problematik 

weiblicher Kreativitat zu sprechen: 

^®HKAXI, 1, S. 149. 
Vgl. Caroline Franklin; Byron's Heroines, Oxford: Clarendon Press 1992, S. 14-15. 
Der dem Text angegliederte ausfiihrliche FuBnotenapparat ist laut Caroline Franklin ein typisches 
Merkmal der mannlichen Adaption des Genres der Versromanze. Vgl. Franklin (1992), S. 15. 
Vie! Kritik zu der 1838er Ausgabe, die alle drei Verserzahlungen sowie weitere Gedichte 
beinhaltete, erhieit Droste aus ihrem MCinsterer Bekanntenkreis und aus der Verwandtschaft. In 
einem Brief an ihre Schwester im Januar 1839 beklagt sich Droste: ..Ferdinand (Galen) giebt die 
erste Stimme, erkiart alles fur Plunder, fur unverstandlich, confus, und begreift nicht, wie eine, 
scheinbar vernunftige Person solches Zeug habe schreiben konnen, nun thun Alle die Mauler auf, 
und begreifen Alle miteinander nicht, wie ich mich habe so blamieren konnen [...].(HKA IX, 1, S. 20-
21). Auch ihrer Freundin Adele Schopenhauer scheint Droste in einem nicht erhaltenen Brief ihr 
Leid geklagt zu haben, denn jene antwortet; „Lassen Sie die gute Tante Sophie und Vettern reden, 
lachen Sie herzhaft, beschwichtigen Sie die Tante mit den alimahlich ruhig urteilenden Mannern 
vom Fach und vor allem lassen Sie sich nicht irre und nicht ernst machen." (HKA XI, 1, S. 150). 
Ebd. 
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Und doch, Nette, so innig ich Ihre Gedichte bewundere, so naturkraftig und treu 
Sie sohildern - fast erinnern sie mich darin an die Naubert - so himnnlisch Ihre 
Naturbiider, so kuhn und groB I tire Bewegungen in diesem Ideen- und Bildermeer 
sind, so habe ich doch nicht eine Minute daran gedacht, daB ich so die Feder 
fuhren mochte. Ich freue mich aus Herzensgrund endlich der Pein dieses Schaf-
fens Oberhoben zu sein. Es ist mir schwer geworden, main Talent zerstoren zu 
sehen, doch sind alle diese Art<en> poetischer Aniagen phonixartig, es bricht in 
einer andern fur mich minder gefahrlichen Form hervor. Maine Art Lebensansicht, 
meine zunehmende Klarheit, all die wirklich schauerlichen Menschenseelen, die 
mir nahe treten - sie wurden mich zu einer Schreibart verleitan, die ich keiner Frau 
wunschen kann.̂ ^ 

Adele Schopenhauer gebraucht hier die Vulkanismus-Metaphar in ahnlicher Weise, 

wie sie Adrienne Rich 150 Jahre spater auf Emily Dickinson anwendet, kehrt sie 

jedoch in einem entscheidenden Moment um.^ Auch Schopenhauer spricht davon, 

dass das poetische Talent „hervorbricht". Wahrend Rich jedoch die Gefahr dieses 

Vorgangs darin sieht, dass die Energien nicht in Poesie umgewandelt werden und so 

zu psychischen Problemen fuhren konnen, glaubt Schopenhauer, dass gerade die 

Uberfuhrung in Dichtung die Gefahr ausmache. Eine „Schreibart", wie Droste sie 

praktizierte und wie sie selbst sie sublimierte („in einer anderen Form"), produziert in 

Schopenhauers Augen Texte, die im Leben einer Frau zerstorerisch wirken. 

Annette von Droste-Hulshoff scheint die Zwiespaltigkeit in Schopenhauers Kom-

mentar zu ignorieren. Aus einem Brief an die Schwester vom 7. Juli 1839, in dem sie 

die Reaktion der Freundin auf ihr Buch zusammenfasst, geht hervor, dass sie das 

Urteil, sie schreibe wie ein Mann, als Lob empfindet; 

[...] es heiBt darin - „diese Gedichte leisteten, was man von einer Frauenfeder 
nicht habe erwarten diirfen, <man> musse bewundern, wie naturkraftig und treu 
die Schilderungen seyn 

Indem sie Schopenhauers Kommentar verkurzt, paraphrasiart und die Aussagen neu 

kombiniert, stellt sie eine direkte Verbindung zwischen ihrem realistischen Stil 

(„naturkraftig und treu") und dem Pradikat mannlichen Schreibans her. Dies lasst 

vermuten, dass gerade dies ihre Intention war, namlich sich stilistisch und inhaltlich 

von den - in den Augen ihrer Zeit literarisch minderwertigen — Texten von Frauen 

HKA XI, 1,8.151. 
^ Vgl. 4. Kapitel. 
^HKA IX, 1.S. 45. 
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abzusetzen.̂ ^ Sie internalisiert damit die von Mannern bestimmte literarische Wer-

tung ihrer Zeit und versucht, ihr gemaB zu schreiben. 

So muss sie auch Gustav Kuhnes Rezension der Schlacht im Berliner Gesell-

schafter im August 1840 mit Genugtuung gelesen haben: 

Die Schlacht im Loener Bruch (1623) giebt uns ein wildes, blutiges Bild aus dem 
dreiBigjahrigen Kriege. Wir hielten es fur unmoglich, daB eine weibliche Feder 
diese Zeilen geschrieben, eine weibliche Phantasie diese schauerlichen Bilder, vor 
denen des Mannes Sinn erbebt, geschaffen haben konne, wenn wir es nicht 
genau wuBten, daB es so ware. 

Die Gleichsetzung der realistischen Darstellung mit einer mannlichen Schreibweise 

findet sich auch in anderen von Mannern verfassten Besprechungen wieder. Levin 

Schucking spricht in seiner Rezension von „historischer Treue und uberraschend 

lebendiger Malerei".̂ ® Er kritisiert zwar, dass der Realismus nicht weit genug ginge, 

entschuldigt diesen Mangel jedoch mit dem Geschlecht der Autorin: 

Der weiblich fuhlende Genius der Dichterin scheint sich gescheut zu haben, ein 
wie mannliches Geprage er auch in seiner Kraft und Originalitat tragt, tiefer in die 
Metzelei eines so blutigen Kampfes einzudringen.^® 

Joseph Eduard Braun hebt in seiner Besprechung der 1838er Gedichtausgabe die 

Schlacht besonders hervor, ist jedoch gleichzeitig von dem als unweiblich - well 

ohne „leichten Reiz" und „Koketterie" - empfundenen Stil der Autorin befremdet: 

Wenn jemand in heutigen Tagen das Epos wieder zu Ehren bringen kann, so ist 
es Annette von Droste. [...] die vier groBeren epischen Gedichte am SchluB des 
Bandes, besonders die Schlacht am [!] Loener Bruch, fordern zur Anlegung 
eigenthumlicher MaBstabe heraus, mag auch ihre Sprache und ihr Rhythmus hau-
fig gar zu sprode, jeden leichten Reiz, jede Koketterie verspottend sein.^^ 

In diesem Kontext ist es von Bedeutung, dass Droste Kommentare uber ihre Arbeit von Frauen 
weniger ernst nahm als die von Mannern. Schon 1814 schrieb sie an Anton Mathias Sprickmann 
uber die Reaktion auf ihr Trauerspiel Bertha, an dem sie zu dieser Zeit arbeitete; „[...] kommt es mir 
vor, als ob sich meine Schreibart besserte, dies sagen mir auch alle, denen ich es auf Verlangen 
meiner Mutter vorlaB, aber ich furchte immer, daB diese Menschen gar wenig davon verstehen, 
denn es sind meistens Frauenzimmer, von denen ich im Ganzen nur wenig Proben eines reinen und 
soliden Geschmacks gesehn habe [...]." (HKA VIII, 1, S. 6). Aber auch noch im Jahr 1839 waren ihr 
die Urteile von Frauen wenig wert. So schreibt sie an ihre Schwester Jenny, dass sie zwei sehr gute 
Rezensionen ihres Buches gelesen habe; dies habe aber nichts zu bedeuten, da die eine von einem 
Bekannten (Levin Schucking), die andere von einem ..Frauenzimmer" (die Schriftsteiierin Eiise von 
Hohenhausen, Elise Rudigers Mutter) stamme (vgl. HKA IX, 1. S. 44). 
Zitiert in; HKA III, 2, S. 774. 

^ Zitiert in: ebd. 
^ Zitiert in; ebd., S. 776. 
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Brauns Kommentar verweist auf ein zentrales Paradox in der Bewertung von Litera-

tur von Frauen im 19. Jahrtiundert. Einerseits wurden sie dafur gelobt, dass sie so 

(gut) schrieben wie Manner. So sieiit Braun das besondere Verdienst Drostes darin, 

das Epos wieder „zu Etiren" zu bringen, d.li. die weibliche Adaption des Genres wie-

der ruckgangig zu machen. Andererseits werden Schriftstellerinnen dafur getadelt, 

dass sie nicht weibiich genug schrieben. Am deutlichsten zeigt sich dieses Paradox 

im zitierten Kommentar Scliuckings. Ihm gilt der IVIangei an Realismus, soweit er 

ihren Stil in den Ansatzen auch ais mannlich anmutendes Schreiben lobt, ais Beweis 

der wahren Weiblichkeit der Dichterin. Ware sie in ihrer realistischen Darstellungs-

weise weitergegangen, hatte er sie wahrscheinlich fur die Abkehr von ihrem „weiblich 

fuhiende[n] Genius" getadelt. 

Der Preis, den Dichterinnen im 19. Jahrhundert fur literarische Anerkennung 

zahlen mussten, ist somit in den Augen ihrer Zeitgenossen der Verlust ihrer weibli-

chen Geschlechtsidentitat. Solange sich eine Autorin auf gefuhlsbetonte - und ais 

minderwertig betrachtete - Genres wie Lyrik und Roman beschrankte, konnte ihr 

weiterhin Weiblichkeit zugestanden werden. Wahlte sie jedooh andere, literarisch 

angesehene Sujets und Darstellungsformen, musste sie - so glaubte man - ihre 

Weiblichkeit ablegen, ein Teufelskreis der Weiblichkeit und literarische Qualitat zu 

unvereinbaren Gegensatzen erklarte.̂ ® 

Beurtellung in der neueren Droste-Forschung 

Wie die anderen Verserzahlungen Drostes ist auch Die Schlacht im LoenerBruch 

von der modernen Droste-Forschung weitgehend ignoriert oder nur marginal behan-

delt worden. Clemens Heselhaus kritisiert, dass die verschiedenen Interessen - die 

Charakterisierung Christians, die Schilderung der heimischen Landschaft und Natur 

sowie die historische Darstellung - zu keiner Einheit verschmolzen worden seien, 

bzw. dass die in seinen Augen interessantere psychologische Problematik des Pro-

tagonisten zu Gunsten der Idealisierung des Munsterlandes zuruckgedrangt werde.^ 

Eine weitere Schwache des Textes sieht Heselhaus darin, dass die Entwicklung 

Christians mit dem ersten Gesang abgeschlossen sei und es daher dem zweiten 

Gesang an Inhalt fehle.^ 

^ Siehe auch: Karin Tebben; „Soziokulturelle Bedingungen weiblicher Schriftkultur im 18. und 19. 
Jahrhundert", in; Karin Tebben (Hg.); Beruf: Schriftstellerin. Schreibende Frauen im 18. und 19. 
Jahrhundert, Gottingen: Vanderhoeck & Ruprecht 1998, S. 10-46 (hier: S. 24-25). 

^ Vgl. Heselhaus (1971), S. 104. 
^Vgl . ebd., S. 106. 
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Ronald Schneider halt Die Schlacht im Loener Bruch hingegen fur einen der 

reifsten Texte Annette von Droste-Hulshoffs . Er betont, wie schon in seiner Bewer-

tung des Hospiz und Vermachtnis, den „Wechselbezug von realistischer Gestal-

tungsintention und sinnbildlich-religioser Wirkungsabsicht".^^ Der Widerspruch 

zwischen dem Bemuhen urn historische Authentizitat und die gleichzeitige Freiheit in 

der poetischen Bearbeitung des Stoffes, resultiere aus der Tatsache, dass fur die 

Dichterin Wirklichkeit nur innerhalb eines ..religios-restaurativen Deutungshorizontes" 

erfahrbar gewesen sei.^ 

Diese Gleichzeitigkeit von religioser Sinngebung und realistischer Darstel-

lungsweise spiegele sich auch in der Aufspaltung in zwei Erzahlerrollen. Wahrend die 

eine - visionar erzahlende - Instanz sich in der Landschaft und im Geschehen 

befinde, d.h. nicht ins Innere der Figuren blicken oder Hintergrundinformationen ver-

mitteln konne, ubernehme eine zweite Erzahlinstanz die Aufgabe des historischen 

Chronisten und Kommentators. 

Im Zentrum der Verserzahlung steht fur Schneider, wie schon beim Hospiz 

und beim Vermachtnis, die Darstellung der „Prasenz und Wirkungsweise des Bosen" 

in Natur und Geschichte.^ Christian unterdrucke seine Schuldgefuhle und daher 

bleibe ihm das Bose in der Natur unsichtbar. Die anderen Figuren der Erzahlung 

seien lediglich ,,Spiegelungen oder Kontrastfiguren zu ihrn"̂ "̂  und stellten verschie-

dene mogliche Verhaltensweisen gegenuber der Machtentfaltung des Bosen dar. 

Das Bose, in der Schlacht in Gestalt des Krieges, sei in Drostes Augen latent in der 

Geschichte vorhanden und seine Auslosung einzig vom ethischen Verhalten des 

Menschen abhangig. 

Schneiders Hervorhebung der Kategorie des „B6sen" als bestimmendes Ele-

ment des Textes ist in seiner Beurteilung der Schlacht, wie auch der anderen Verser-

zahlungen, problematisch, da sie der Autorin einen stark moraiisch-simplifizierenden 

Gestaltungswillen unterstellt. Die folgende Untersuchung soil - angeregt durch femi-

nistische Ansatze - zeigen, dass Annette von Droste-Hulshoffs Geschichtsbegriff 

keineswegs auf die „Machtentfaltung des Bosen" in der Geschichte zu reduzieren ist. 

Vielmehr manifestiert sich in der Schlacht ein deutliches Bewusstsein der Dichterin 

fur die Rolle und das Wirken der Frau in der Geschichte. 

Schneider (1995), S.62. 
^Ebd. 
^ Ebd., S. 64. 
^ Ebd., S. 65. 
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Geschlchtsforschung urn 1800 

Betrachtet man die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Verserzahlungen in Hln-

biick auf ihre wesentlichen Themen, lasst sich feststellen, dass alle einen im 19. 

Jahrhundert sich im Umbruch befindlichen Wissenschaftszweig in den Mittelpunkt 

stellen. Wahrend im Hospiz neue Theorien der Erdentstehung zum Tragen kommen 

und im Vermachtnis die Entwicklung der Medizin eine Rolle spielt, wendet sich 

Droste in der Schlachtder Historiographie zu. 

Friedrich Sengle verweist in seiner umfassenden Untersuchung der Bieder-

meierzeit darauf, dass die Restaurationsepoche ein bedeutendes Zeitalter fur die 

Entwicklung der Geschichtsschreibung war.^ Dieses groBe Interesse an der „Histo-

rie" ist laut Sengle unter anderem das Ergebnis des ,,Sog[s] des Empirismus", der alle 

Wissenschaftszweige der Zeit beherrscht habe.^ Die Sammelleidenschaft des 

Biedermeiers habe sich auch auf historische Tatsachen ausgedehnt, was sich bei-

spielsweise in einer groBen Anzahl von Quellensammlungen manifestiere. Als 

Aufgabe der Geschichtswissenschaft habe man es angesehen, den Menschen mit 

der Gegenwart vertraut werden zu lassen, indem man ihm die Vergangenheit nah-

erbringe. Die Vergangenheit interessierte als literarisches Sujet nicht wegen ihrer 

Andersartigkeit und ihres geheimnisvollen Charakters, wie es noch in der Romantik 

der Fall gewesen sei, sondern sie soilte vielmehr mittels der Kunst „vergegenwartigt" 

werden.^^ Betont werde das „Allgemeinmenschliche"^°, das die Kluft zwischen 

Vergangenheit und Gegenwart uberbrucke. 

Herausragendster Vertreter der empirischen Geschichtsforschung, die sich 

zunehmend als „Wissenschaft" verstand, war zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

Leopold von Ranke (1795-1886). Ranke war der Uberzeugung, dass der Geschichts-

wissenschaftler die Aufgabe besitze, Geschichte so darzustellen, wie sie sich 

„wirklich" zugetragen habe, d.h. ohne die Verzerrungen und Lucken, wie sie durch 

die Subjektivitat des Forschers entstehen konnen. Diese objektive Betrachtung der 

Geschichte, die Ranke mit Begriffen des unvoreingenommenen „Sehens" beschrieb. 

^Vgl . Sengle (1971), S. 41 ff. 
^ Ebd., S. 42. 
37 

^Ebd. 
Vgl. ebd. S. 44. 
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gait ihm allerdings weniger als wirklich umsetzbares Projekt, sondern er propagierte 

sie vielmehr als Ideal historiographischer Arbeit.̂ ® 

Auch Wilhelm von Humboldts Vorstellung von der modernen Geschichtsfor-

schung wird durch das Verhaltnis zwischen „Objektivitat" und ..Subjektivitat" gepragt. 

In seiner Vorlesung Oberdie Aufgabe des Geschichtsschreibers betont Humboldt, 

dass der Geschichtsforscher, um der Wahrheit der Geschichte gerecht zu werden, es 

nicht beim Sammein „nackter" Tatsachen belassen durfe, sondern diese in einem 

kreativen Akt zu einem sinnvollen Ganzen zusammensetzen musse. Humboldt 

erklart: 

Mit der nackten Absonderung des wirklich Geschehenen ist aber noch kaum das 
Gerippe der Begebenheit gewonnen. Was man durch sie erhalt, ist die notwendige 
Grundlage der Geschichte, der Stoff zu derselben, aber nicht die Geschichte 
selbst. Dabei stehen bleiben, hieBe die eigentlich innere, in dem ursachlichen 
Zusammenhang gegrundete Wahrheit einer auBeren, buchstablichen, scheinbaren 
aufzuopfern, gewissen Irrthum wahlen, um noch ungewisser Gefahr des Irrthums 
zu entgehen. Die Wahrheit alles Geschehenen beruht auf dem Hinzukommen 
jenes oben erwahnten unsichtbaren Theils jeder Thatsache, und diesen muss 
daher der Geschichtsschreiber hinzufugen. Von dieser Seite betrachtet, ist er 
selbstthatig, und sogar schopferisch, zwar nicht indem er hervorbringt, was nicht 
vorhanden ist, aber indem er aus eigner Kraft bildet, was er, wie es wirklich ist, 
nicht mit blosser Empfanglichkeit wahrnehmen konnte. Auf verschiedene Weise, 
aber ebenso wohl, als der Dichter, muss er das zerstreut Gesammelte in sich zu 
einem Ganzen verarbeiten.'^° 

Humboldt macht im Gegensatz zu Ranke also gerade das subjektive Empfinden zum 

Garanten geschichtlicher Wahrheit. Aus seiner Auffassung spricht jenes romantische 

und naturphilosophische Gedankengut, das auch bei seinem Bruder Alexander von 

Humboldt zu beobachten war. Wilhelm von Humboldt zieht selbst die Parallele 

zwischen seinen geschichtsphilosophischen Ideen und den Prinzipien der zeitgenos-

sischen Naturforschung, wenn er schreibt: 

Auch die schlichte Naturbeschreibung kommt nicht aus mit der Herzahlung und 
Schilderung der Theile, dem Messen der Seiten und Winkel, es liegt noch ein 
lebendiger Hauch auf dem Ganzen, es spricht ein innrer Charakter aus ihm, die 
sich beide nicht messen, nicht bloss beschreiben lassen/^ 

^ Vgl. Friedrich Jaeger / Jorn Rusen: Geschichte des Historismus. Eine Einfuhrung, Munchen: C. H. 
Beck 1992, S. 82-86. 

^ Wilhelm von Humboldt: „Uber die Aufgabe des Geschichtsschreibers", in: Wilhelm von Humboldt: 
Werke in funfB&nden, Bd. 1: Schriften zur Anthropologie und Geschichte, hg. v. Andreas Flitner und 
Klaus Giel, Stuttgart: Cotta 1960, S. 585-606 (hier: S. 586). 
Ebd., S. 587. 
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Der Vorgang der subjektiven, kreativen Auswahl und Verknupfung geschichtlicher 

Fakten, konne jedoch nicht von jedermann, sondern nur vom akademisch geschulten 

Experten ausgefuhrt werden: 

Denn man erkennt die Begebenheiten nur halb, oder entstellt, wenn man bei der 
oberflachlichen Erscheinung stehen bieibt; ja der gewohnliche Beobachter ver-
mischt ihnen alie Augenblicke Irrthumer und Falschheiten bei. Diese werden nur 
durch die wahre Gestalt verscheucht, die sich allein dem von Natur glucklichen 
und durch Studium und Uebung gescharften Blick des Geschichtsforschers ent-
hullt.'^ 

Humboldt unterstutzt hier die zunehmende „VenA/issenschaftlichung des historischen 

Denkens",^ wie sie im 19. Jahrhundert stattfand. Nicht nur der „objektive" Blick des 

Wissenschaftlers der Aufklarung wurde allein dem Experten zugesprochen, sondern 

auch der bisher dem Laien zugestandene „subjektive" Blick gait nun als akademisch 

geschulter, „gescharfter" Blick. 

Wahrend die Naturkunde, wie bereits gezeigt, zumindest begrenzt in den 

Bereich gesellschaftlich akzeptierter weiblicher Beschaftigungen fiel, handelt es sich 

bei der Geschichtswissenschaft um einen Wissensbereich, der Frauen im 19. Jahr-

hundert durch seine Akademisierung nicht zuganglich war. Dieser Ausschluss von 

der Diskussion um die Bedeutung der Geschichte fuhrte u.a. dazu, dass historische 

Stoffe weitgehend als ungeeignet fur die literarische Produktion von Frauen 

betrachtet wurden. 

Im Rahmen der folgenden Interpretation der Schlacht \Nerde ich u.a. untersu-

chen, in welcher Weise Annette von Droste-Hulshoff mit einem von ihrer Zeit als 

„mannlich" definierten Stoff und Genre umgeht. Es stellt sich die Frage, ob es sich 

bei der Schlacht lediglich um die Imitation bzw. Internalisierung einer als „mannlich" 

verstandenen Schreibweise handelt, oder aber ob Droste in ihrem Text einen spezi-

fisch „weiblichen Blick" auf die Geschichte durchsetzt. 

Auf die Problematik einer solchen Kategorie der „authentischen weiblichen 

Erfahrung" in der feministischen Literaturkritik ist bereits im ersten Kapitel dieser 

Arbeit hingewiesen worden. Wie in der Literaturwissenschaft, stellten auch in der 

Geschichtswissenschaft feministisch arbeitende Forscherinnen in den 70er und 80er 

Jahren weibliche Erfahrung in den Mittelpunkt ihrer Untersuchungen. Ziel war es, 

Frauen in der Vergangenheit „sichtbar", die Stimmen der Stimmlosen horbar zu 

Ebd., S. 590-591. 
^^Jager/Rusen (1992), S. 76. 

192 



machen.'^ Die Schwierigkeit dieses Ansatzes lag - wie auch in der Literaturwissen-

schaft - darin, dass „Frauengeschichte" zu einem wissenschaftlichen Ghetto wurde, 

in dem die Rolie der Frau in der Geschichte ais Part des „Anderen" und letztendlich 

des Opfers definiert wurde. Die Kategorie „Frau" und die vorgebliche Universalitat 

weiblioher Erfahrung wurden darauflnin zunehmend in Frage gestelit, und man 

wandte sich dem Bereich der „Geschieclitergeschichte" zu, d.h. der Untersuchung, 

wie das Geschlecht von Frauen und Mannern deren Rolle in der Geschichte beein-

flusste/^ Dieser neue Ansatz wurde von feministischer Seite dafur kritisiert, dass er 

die Gefahr einer Neutralisierung der feministischen Agenda in sich berge. Auch die 

Anwendung weiterer postmoderner Theorien in der Geschichtswissenschaft stieB bei 

vielen Feministinnen auf Widerstand. Kritisiert wurde, dass die Betonung von Spra-

che, der Vernetzung von Macht und der Konstruktion von Subjekten durch Diskurse 

die Handlungen der/des Einzelnen, ihre „agency", ausblende und somit die Frage, 

wer konkret Macht ausube, nicht mehr stelle.^ 

Vor dem Hintergrund dieser Problematik muss die Frage nach einem „weibli-

chen Blick" auf die Geschichte in der Schlacht konkretisiert werden. Wenn im folgen-

den von einem „weiblichen" Blickwinkel die Rede sein wird, so beziehe ich mich nicht 

auf vermeintlich universelle geschlechtsspezifische Eigenschaften und Sichtweisen, 

sondern vielmehr auf bestimmte Perspektiven, die sich fur zahlreiche adelige und 

burgerliche Frauen des 19. Jahrhunderts aus ihrer Sozialisierung ergaben. Diese 

Blickwinkel sind nicht Ausdruck einer „essentiellen" Weiblichkeit, sondern das Ergeb-

nis wissenschaftlicher und kultureller Diskurse, die das Subjekt konstituieren. 

Im Fall Annette von Droste-Hulshoffs handelt es sich hierbei unter anderem 

um Diskurse uber die Rolle der Frau in Familie und Gesellschaft und deren Unver-

einbarkeit mit ernstzunehmender schriftstellerischer Tatigkeit. Konfrontiert mit dem 

Faktum dichtender Frauen etabliert sich in diesen Diskursen eine Hilfskonstruktion, 

durch die man die literarische Qualitat dieser Texte erklarte. Kreative Leistung wurde 

schlechthin als mannliches Attribut definiert, das in Ausnahmefallen auch bei Frauen 

auftreten konne. 

Der in zeitgenossischen Diskursen postulierte Widerspruch von Weiblichkeit 

und Autorschaft konnte bei Autorinnen der Zeit zu einer notgedrungenen Aufsplitte-

** Vgl. Robert Shoemaker / Mary Vincent (Hg.); Gender and History in Western Europe, London: 
Arnold 1998, S. 1. 
Vgl. ebd., S. 2-4. 
Vgl. ebd., S. 10. 
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rung ihrer Identitat in einen mannlichen und einen weiblichen Teil ihrer selbst fuhren, 

da nur das mannliche Selbst sich als iyrisches Selbst definieren konnte/^ Dass diese 

Vorstellung der Zweigeschlechtiichkeit dem zeitgenossischen Bild der dichtenden 

Frau entsprach, lasst sich in zahlreichen Texten nachweisen. Im folgenden sollen 

stellvertretend zwei aus der Zeit, bzw. dem naheren Umkreis Drostes zitiert werden. 

Bei dem ersten Text handelt es sich urn eine Wiirdigung Rahel Varnhagens 

aniasslich der Neuherausgabe ihrer Tagebucher und Briefe durch ihren Mann. Ein 

anonymer Rezensent schreibt im „Literaturblatt" der Zeitung fur die elegante Welt im 

Juli 1834: 

Hatten die Deutschen bisher manchen begabten Geist unter sich, so durften sich 
dieselben dennoch nur weniger groBer Schriftsteller ruhmen. In der Leerheit 
unseres socialen Lebens wollte die Prosa nicht gedeihen. Wie kann ein Volk, das 
kaum unter den Mannern groBe Autoren zahit, weibliche Autoren finden? Und fur-
wahr, es gab auch keine, auch diesen Ruhm muBten wir dem civilisirteren Frank-
reich und England zugestehen, wir suchten vergeblich nach einer Stael Oder 
Morgan, wir hatten weibliche Schriftsteller ohne Kraft und Saft, ohne Energie und 
Selbstandigkeit, zum Beispiel einen Ludwig Tieck oder solche, die so unieserlich 
schreiben wie unsere Hubers, Pichlers, Agnes Franzes, doch in der Menge der 
schreibenden Weiber war nicht ein groBes Mann-Weib, nicht eine mannliche 
Schriftstellerin.'̂ ® 

Die Kriterien, die fur den Verfasser des Artikels groBe Literatur ausmachen, „Kraft", 

„Energie" und „Selbstandigkeit", werden als mannliche Eigenschaften definiert, was 

ihn konsequenterweise zu der Schlussfolgerung fuhrt, eine Frau, deren Texte uber 

diese Merkmale verfugen, musse ein „Mann-Weib" sein. Interessant ist hier der Um-

kehrschluss des Rezensenten, wie er sich in seinem Angriff auf Ludwig Tieck zeigt. 

Manner, deren Werke die genannten mannlichen Qualitaten nicht aufweisen, fallen 

unter die Kategorie der „schreibenden Weiber" und werden damit dem Spott preisge-

geben. Literarische Qualitat wird an einer vermeintlichen „Mannlichkeit" der Schreib-

weise festgemacht; Nur eine „mannliche Schriftstelierin" sei in der Lage, Anspruch 

auf literarische Anerkennung erheben. 

Es scheint aber, als konne Rahel Varnhagen sich die Wertschatzung des Rezen-

senten nur dadurch erhalten, dass sie eigentlich nicht als Schriftstellerin in Erschei-

nung getreten sei: 

Vgl. Howe (1993), S. 26. 
^ .Rahel", (o.Verf.), in: Zeitung fur die elegante Welt. Literaturblatt, 147, 31. Juli 1834. 
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Bei Lebzeiten trat sie nie mit schriftlichen ErgOssen heraus, einer bescheidenen 
Innerlichkeit entquollen aile ihre Schatze und biieben innerlich, wie sie waren, 
formlos und einer freien Mitteilung ermangelnd.'^ 

Die Mannlichkeit einer Autorin ist also nur dann gesellschaftlich akzeptabel, wenn sie 

gleichzeitig traditioneil als weiblich definierte Attribute, wie „Bescheidenheit" und 

„lnnerlichkeit", beibehalt. 

Noch deutlicher in seiner Verbindung mannlichen Talents mit weiblichen Tugen-

den ist ein Kommentar Christoph Bernhard Schluters uber sein literarisches Protege 

Luise Hensel. In einem Brief an Wilhelm Junkmann, tragt er diesem auf, wahrend 

seines bevorstehenden Besuchs in Berlin auch bei der Dichterin vorzusprechen und 

schreibt; 

Die ist Liebhaberin altdeutscher Poesie und weiB wenigstens 10.000 Verse davon 
auswendig; sie ist Dichterin in der religiosen Poesie; sie ist an Herz und Gesin-
nung ein Engel und eine Heilige und an Verstand und Widen eine Mannin.^° 

Die dichtende Frau wird in den Diskursen der Zeit als Zwitterwesen dargestellt, 

dessen als mannlich definierte rationale und kreative Seite nur akzeptabel ist, wenn 

sie von „weiblichen" Attributen begleitet wird. 

Noch hundert Jahre spater identifiziert Virginia Woolf den „Engel", den die 

Geschlechterkonstruktion des 19. Jahrhunderts zur Verkorperung wahrer Weiblich-

keit macht, als jenes Element ihrer Kultur, das sie am Schreiben hindert. In einer 

Rede vor der ^Women's Service League" im Jahr 1931 berichtet sie von der Anstren-

gung, die es sie kostete, sich von dem „Angel in the House" zu befreien: 

And while I was writing this review, I discovered that if I were going to review 
books I should need to do battle with a certain phantom. And the phantom was a 
woman, and when I came to know her better I called her after the heroine of a 
famous poem, The Angel in the House. It was she who used to come between me 
and my paper when I was writing reviews. It was she who bothered me and 
wasted my time and so tormented me that at last I killed her. You who come of a 
younger and happier generation may not have heard of her - you may not know 
what I mean by the Angel in the House. I will describe her as shortly as I can. She 
was intensely sympathetic. She was intensely charming. She was utterly unselfish. 
She excelled in the difficult arts of family life. She sacrificed herself daily. If there 
was chicken, she took the leg; if there was a draught she sat in it - in short she 
was so constituted that she never had a mind or a wish of her own, but preferred 
to sympathize always with the minds and wishes of others. Above all - I need not 

Ebd. 
™ Josefine Nettesheim: Briefe aus dem deutschen Biedermeier 1832-1876. Luise Hensel und 

Chnstoph Bernhard Schluter, Munster: Regensberg 1962, S. 17ff. 
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say it - she was pure. Her purity was supposed to be her chief beauty - her 
blushes, her great grace.®^ 

Vieien Vorgangerinnen Virginia Woolfs war es alierdings noch nicht mogiich, den 

„Engel" zu toten, d.h. sich von der traditionellen Konstruktion von Weibiichkeit zu be-

freien. Sie lebten und schrieben in einer Zeit, in der die Frauenbewegung gerade erst 

begann, emanzipatorischem Gedankengut den Weg zu bahnen. 

Das Einhalten der Geschlechterkonventionen war fur viele Frauen nicht nur not-

wendig, urn im Alltag zu bestehen, sondern fur Autorinnen auch die Grundvorausset-

zung dafur, ein MindestmaB an kritischer Anerkennung zu erhalten. Dichterisches 

Schaffen machte bei der Frau somit die Spaltung ihrer (Geschlechts)identitat not-

wendig. Diese Form der Spaltung soil in der vorliegenden Untersuchung jedoch nicht 

als der Gegensatz zwischen einer gesellschaftlich aufgezwungenen und daher 

„nicht-authentischen" Identitat einerseits und einer vermeintlich „wahren", „authenti-

schen" Identitat andererseits verstanden werden.®^ Vielmehr handelt es sich urn den 

Widerspruch zwischen zwei Konstruktionen von Geschlechtsidentitat, die beide das 

Ergebnis kultureller Diskurse sind und aus denen heraus sich das Subjekt konstitu-

iert. Die Suche nach so etwas wie personlicher „Authentizitat" kann somit nur im 

Spannungsfeld dieser Konstruktionen stattfinden. 

Bevor diese Spaltung in Form eines gestalterischen Prinzips in der „Schlacht 

im Loener Bruch" untersucht werden soil, werde ich im folgenden einen Blick darauf 

werfen, wie sich diese Problematik im Alltag der Dichterin manifestierte. Aus zahlrei-

chen Briefzeugnissen geht hervor, dass Droste sich bemuhte, zwei unterschiedliche 

Aspekte ihrer Existenz miteinander zu vereinbaren. Ernsthaftes dichterisches Arbei-

ten und die Anspruche an ihre Zeit und Energie, die sich aus der Einbindung ins 

Familienleben ergaben, schlossen sich zumeist gegenseitig aus. So vergleicht sie in 

einem Brief an Schluter im November 1835 ihr derzeitiges „geistiges Schlaraffenle-

Virginia Woolf: Professions for Women, in: Virginia Woolf; Collected Essays Bd. II, London: The 
Hogarth Press 1966, S. 284-289 (hier: S. 285). 

^ Auch Virginia Woolf ging nicht davon aus, dass sie mit dem „Mord" am „Angel in the House" zu 
einem „wahren Selbst" vorgestoRen sei. Im gleichen Vortrag sagt sie: „But to continue my story. The 
Angel was dead; what then remained was a simple and common object - a young woman in a 
bedroom with an inkpot. In other words, now that she had rid herself of falsehood, that young 
woman only had to be herself. Ah, but what is .herself? I mean, what is a woman? I assure you, I do 
not know. I do not believe that you know. I do not believe that anybody can know until she has 
expressed herself in all the arts and professions open to human skill". Ebd. S. 286. 
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ben"^^ d.h. die selbstgewahite Abwechslung von Unterhaltung und Einsamkeit bei 

ihrem Schwager in Eppishausen, mit ihrem fremdbestimmten Alltag in Ruschhaus: 

In Ruschhaus habe ich, Tag fur Tag, die Besuche empfangen, Berichte der 
Dienstboten angehort, und mich meiner Mutter sehr wiederholten Anrufen person-
lich gestellt, in der That, ich war dessen so gewohnt, daB ich nicht muckste in der 
Halfte eines Verses abzubrechen, was mich manchen guten Gedanken, und man-
chen eben gefundenen Reim gekostet hat.^ 

Walter Godden betrachtet in seiner Untersuchung zu Annette von Droste-Hulshoff ais 

Briefeschreiberin dieses „nicht mucksen" als ein Rollenspiel, mit dessen Hilfe Droste 

sich - unter Schuldgefuhlen - Freiraume fur ihre literarische Arbeit geschaffen 

habe.®® Goddens Annahme, Droste habe sich in einem Bereich ihres Alltags „ver-

stellt", d.h. ihre Umgebung daruber getauscht, wer sie „wirklich" sei, geht jedoch von 

eben jener Vorstellung eines authentischen Selbst aus, wie sie angesichts jungerer 

theoretischer Uberlegungen nicht mehr aufrechtzuerhalten ist.®® Die Frage, ob sie als 

Dichterin oder als Tochter mehr „sie selbst" gewesen sei, ist insofern unzulanglich, 

als beide Komponenten einer durch zeitgenossische Diskurse konstituierten Identitat 

sind. Trotz ihrer wiederholten Klagen daruber, wie wenig Zeit ihr fur literarische 

Arbeiten verbleibe,®^ stellt Droste die RechtmaBigkeit der Anspruche und die Autori-

tat ihrer Familie nie grundsatzlich in Frage.®® 

^HKA VIII, 1,S. 179. 
Ebd. 

^ Vgi. Walter Godden: Die andere Annette. Annette von Droste-Hulshoff als Briefeschreiberin, 
Paderborn: Schoningh 1991, S. 38-41. 

^ Die im Rahmen der Kulturwissenschaften angestrengten Oberlegungen zur Entstehung von Identitat 
sind zu dam Schluss gekommen, dass traditionelle „essentialistische" Identitatskonzepte, die von 
einem permanenten, wesenhaften Kern von Identitat ausgehen, abzulehnen sind. Kritiker wie Stuart 
Hall betrachten Identitat als das Ergebnis eines diskursiven, niemals abgeschlossenen Prozesses, 
der historischen und kulturellen Veranderungen unterworfen ist. Hall argumentiert, aufbauend auf 
Michel Foucaults Diskursbegriff, dass die Konstruktion von Identitat stets durch Differenz, d.h. durch 
den Ausschluss anderer, erfolgt und somit im Rahmen von Machtverhaltnissen zu betrachten ist. 
Siehe auch: J. Rutherford (Hg.); Identity: Community, Culture, Difference, London: Laurence & 
Wishart 1990; Stuart Hall / Paul DuGay (Hg.): Questions of Cultural Identity, London: Thousand 
Oaks 1996. 
So beklagt sie sich bereits in einem Brief an Christoph Bern hard Schluter vom 2. Januar 1835: „[...] 
ich arbeite jetzt Nichts, gar Nichts, so gern ich auch dran mochte - die Tage sind zu kurz, und die 
wenigen Stunden zu besetzt, - wenn ich des Morgens mich gekleidet, gefruhstuckt und die Messe 
gehort habe bleibt mir bis Mittag kaum Zeit genug zum Unterricht meiner kleinen Cousine, da wird 
Geschichte, franzosisch und viel Musik getrieben, bis wir Beyde ganz verduselt zu Tische gehen, -
Nachmittags erst ein wenig spatziert, dann eine Stunde Clavier, eine Stunde Gesang, namlich 
wieder Unterricht und dann ists Abend, wo ich mein Zimmer verlasse, und bey meiner Mutter bleibe, 
das ware nun ein lobliches Tageswerk, wenn ich es aus gutem Herzen vollbrachte, dem ist aber 
leider nicht so (HKA VIII, 1, S. 156). 

^ So macht sie beispielsweise die Veroffentlichung einzelner Gedichte aus dem Zyklus Das Geistliche 
Jahrstets von der Zustimmung ihrer Mutter abhangig. Dies geschieht nicht nur, um spatere 
Uneinigkeiten zu vermeiden, sondern auch aus einem tiefen Respekt gegenuber der Autoritat der 
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Eine Art und Weise, mit dieser Doppelnatur ihrer Existenz umzugehen, bestand fur 

Droste darin, die Zuschreibungen ihrer Kulturzu internalisieren und ihr eigenes litera-

risches Schaffen - und auch das anderer Frauen - sowie ihr Interesse an Wissen-

schaft und Zeitgeschehen als mannliche Komponenten ihrer selbst zu definieren. 

Eine Form dieses Definitionsakts zeigt sich in ihrer Geringschatzung des literari-

schen Urteils von Frauen und sogenannter „Dameniekture". „Weiblich" zu schreiben, 

d.h. so zu schreiben, dass es weiblichem Geschmack entspricht, kann in ihrer Sicht 

nur literarisch minderwertig sein, wie beispielsweise ihr Kommentar uber Adele 

Schopenhauers Schreibversuche zeigt. So berichtet sie Levin Schiicking im Dezem-

ber 1842: 

[...] sie hat mir von eigner Hand ein wunderschon gemahltes Blatt geschickt-
Randgemahlde - ein Blumenkranz, mit den zierlichsten Inseckten durchsprenkelt, 
- Alles in Gold und brennenden Farben; es ist das Schonste was ich je in dieser 
Art gesehn, - und so muhsam ausfuhrlich, dass ich mich eben so viel daruber 
betrubt wie gefreut habe - aber so lange sie ihre armen kranken Hande noch ruh-
ren kann, wird sie es fur andere thun - weis Gott! Sie hat bey einigen, zwar 
auffallenden aber harmlosen Schwachen doch ein groBes Theil vom Engel in sich! 
- Auch den zweyten, (und leider letzten) Band des selig entschlafenen Frauen-
spiegels schickt sie, er ist etwas besser wie der erste, hauptsachlich durch eine 
ganz hubsche Erzahlung von Adelen selbst, etwas im Tieckschen Styl, wie man 
sie vor zwanzig Jahren wurde himmlisch gefunden haben, - jetzt ein wenig veral-
tet, doch mit guter Charakterzeichnung, ich glaube in Prosa konnte Adele etwas 
ganz artiges leisten - beliebte Damenlekture, - von Mannern freylich wenig 
beachtet - etwa so viel wie Caroline Pichler, doch in anderem Genre, - weniger 
verstandig, aber geistreicher - Kraft hat sie nicht, aber Geschmack, und jene 
minutieuse Zierlichkeit, die Frauen eben so anziehend wie der mannlichen Kritik 
fatal sind.®® 

Zieht man den Empfanger dieses Briefes, den Autor und Rezensenten Levin Schu-

cking, in Betracht, wird deutlich, dass es sich hierbei weniger um eine personliche 

Mitteilung uber eine Bekannte, als vielmehr um ein Fachgesprach handelt: Droste 

teilt Schucking ihre professionelle Meinung uber Adele Schopenhauer als Schrift-

stellerin mit. Bezeichnenderweise fallen dabei viele jener Stichworte, mit denen der 

bereits zitierte Rezensent Rahel Varnhagen und Christoph Bernhard Schluter Luise 

Hensel charakterisieren. 

Mutter. In einem Brief an Christoph Bernhard Schluter schreibt sie zu diesem Thema: „[...] und 
meiner Mutter Meinung hat allemahl so groBen Werth fur mich! selbst wenn sie nicht die meinige ist, 
- Sie begreifen das!" (Brief an Christoph Bernhard Schluter, 23. Marz 1837, HKA VIII, 1, S. 220). 

^ HKA IX, 1,S. 402. 
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In der Schonheit und selbstaufopfernden Muhe der ubersendeten Zeichnung, 

die fur sie eher den Charakter einer filigranen Handarbeit besitzt, sieht Droste den 

Beweis wahrer Weiblichkeit („Engel") Adele Schopenhauers, die in deren sproder Art 

sonst nicht zum Vorschein komme.®° Eben jene Weiblichkeit zeige sich dann auch in 

der MittelmaBigkeit ihrer literarischen Produktion, die sich - wie ihre Zeichnung -

durch „Minuti6sitat" auszeichne. Die Erzahlung sei „hubsch" und zierlich, jedoch 

„veraltet", zeige zwar „Geschmack", doch weder,,Kraft" noch Verstand („weniger 

verstandig"). Es sei eben „Damenlekture", die von der mannlichen Kritik mit Recht 

geringgeschatzt werde. Wie der Rezensent Rahel Varnhagens, zieht auch Droste 

Tieck zum Vergleich heran, urn den weiblichen, ernsthafter Kritik nicht standhalten-

den Schreibstil zu charakterisieren. Droste internalisiert und reproduziert damit das 

Urteil ihrer Zeit, dass Weiblichkeit und Autorschaft sich gegenseitig ausschlossen.®^ 

Eine,,weibliche Perspektive" soil vor diesem Hintergrund in der vorliegenden 

Interpretation der Schlacht als ein solcher Blickwinkel verstanden warden, dem die 

Erfahrung der Ich-Spaltung zugrunde liegt. Gerade das Selbstverstandnis der dich-

tenden Frau basierte notwendigerweise auf einer Aufsplitterung ihrer Identitat in 

mannliche und weibliche Geschlechtsattribute, da sie nur auf diese Weise literarische 

Anerkennung mit gesellschaftlicher Akzeptanz verbinden konnte. In der folgenden 

Untersuchung der Schlacht im Loener Bruch soil aufgezeigt warden, wie Droste 

diesen Konflikt in der Identitatskonstitution der dichtenden Frau in ihrem Text gestal-

Die Tatsache, dass Annette von Droste-Hulshoff es ofter fur notig halt, Adele Schopenhauer 
gegenuber ihren Bekannten zu verteidigen, zeigt, wie negativ diese auf ihre Umgebung gewirkt 
haben muss. So schreibt Droste am 6. September 1837 an Sophie von Haxthausen; „H6r Sophie, 
Du hast ein GedachtniB wie ein Sieb, sonst hattest du dich erinnert, was ich dir Ober Adele gesagt: 
dass Jedermann die Mutter lieber hat, Adele vielmehr ganz widerlich gefunden wird, auch widerlich 
ist, und ich sie sehr iange nicht habe ausstehen konnen, dass aber, wenn man sie iange und genau 
beyde kennt, der Charakter der Mutter ebenso der Achtung unwerth ist, als jener der Tochter wirk-
lich ehrwOrdig erscheint, Adele ist allerdings eitel und mitunter lacherlich, aber sie ist nicht im 
Stande einem Kind weh zu thun, hat keinen gemeinen Funken und ist der grosten Opfer fahig, die 
sie auch taglich bringt [...] - das sind doch Eigenschaften um die man wohl ein Bischen armseiige 
Empfindsamkeit und Eitelkeit ubersehn kann, da Adele zudem so honette und anstandig ist, und gar 
nicht verliebter Natur, sondern bios fur interessant passiren will, bey Damen so gut wie Herrn 
(Brief an Sophie von Haxthausen, 6. September 1837, HKA VIII, 1, S. 238). Droste betont in ihrer 
Verteidigung der Freundin deren als weiblich empfundenen Eigenschaften - Sanftmut und Opfer-
bereitschaft - , was darauf hinweist, dass sie diese in den Augen anderer gerade nicht besaB. Der 
Vorwurf, sie wollten sich „interessant" machen, wurde jenen Frauen gemacht, die sich entgegen der 
Verteilung der Geschlechterrollen an den Gesprachen der Manner beteiligten. Auch Droste selbst 
hatte unter diesem Vorwurf zu leiden. So schrieb Wilhelm Grimm an seinen Bruder uber die damals 
sechzehnjahrige Droste abwertend, sie wolle im Gesprach standig „brillieren" (vgl. Kapitel 2). 
Auch an die literarische Arbeit ihrer Freundin Elise Rudiger legt Droste diesen MaBstab an. In einem 
Brief an Rudiger aus dem Jahr 1843 schreibt sie: „[...] uberhaupt Liebchen, Ihr offentlicher Styl ist 
ebenso mannlich, wie Sie selbst weiblich sind! Ich lese nie Gedrucktes von Ihnen, ohne ein wenig 
zu lachen, wenn ich mir Ihr frommes, schuchternes Kindergesichtchen uber diese resoluten Zeilen 
gebeugt denke!" (HKA X, 1, S. 85). 

199 

61 



tet. Wesentlich sind dabei drei Teilbereiche: das Spiegelmotiv, die Erzahlsituation 

und die Darstellung von Frauenfiguren. 

Spiegelbllder 

Zwei Szenen der Schlacht stellen den Blick in den Spiegel, bzw. auf eine spiegelnde 

Wasseroberflache in den Mittelpunkt. Die erste Szene zeigt eine Gruppe kleiner 

Madchen, die am Ufer eines Teiches spielen und dabei ihre Spiegelbilder in der 

Wasseroberflache betrachten. Als sie Christian heranreiten sehen, verstecken sie 

sich. Am Teich angekommen steigt Christian vom Pferd und erblickt beim Trinken 

nun seinerseits sein Spiegelbild. Die zweite Szene, in der ein Spiegelbild eine Rolle 

spielt, tragt sich wahrend des Kirchenraubs zu. Einer der Rauber blickt - ohne sich 

dessen bewusst zu sein - in einen Spiegel und glaubt, dem Teufel gegenuberzuste-

hen. Dies ist fur den Handlungsablauf von Bedeutung, da erst durch diesen Vorfall 

die Gertrude-Geschichte ausgelost wird. 

Der Blick in den Spiegel, bzw. in eine spiegelnde Wasseroberflache, ist in 

Drostes Werk ein haufig wiederkehrendes Motiv. Der bekannteste Text zu diesem 

Thema ist zweifellos das 1841/1842 entstandene Gedicht Das Spiegelbild. Hier be-

trachtet das lyrische Ich sich im Spiegel und fragt sich, ob es sein Bild im Spiegel als 

Tell seiner Selbst akzeptieren oder zuruckweisen soli. Sara Friedrichsmeyer kommt 

zu dem Schluss, dass die Sprecherin ihre Reflektion schlieBlich als einen gesell-

schaftlich nicht akzeptablen Teil ihrer selbst erkennt und ihn daher nicht in ihre Iden-

titat integriert.®^ Diese Spaltung des Selbst entspricht, so Friedrichsmeyer, nicht dem 

Modell, das die Aufklarung vom - mannlichen - Selbst entwirft und reflektiert somit, 

wie problematisch der Umgang mit dem Ideal des ganzen, koharenten Selbst fur 

Frauen im 19. Jahrhundert ist. Friedrichsmeyer argumentiert, die Sprecherin nehme 

in Das Spiegelbild die Spaltung ihrer Identitat deutlich wahr und akzeptiere diese 

letztendlich als unvermeidlich.®^ 

Anna Maria Stuby vergleicht in ihrer Untersuchung zu Mythen des Weiblichen 

Das Spiegelbild mit einem Gedicht Mary Elizabeth Coleridges zum gleichen 

^ Die Vorstellung, dass in der Verdoppelung des Selbst ein gegen die Normen der Gesellschaft 
verstoBender Teil weiblicher Identitat in Erscheinung trete, sieht Irmgard Roebling auch in der 
Ballade Das Fraulein von RodenschliddargesteWt Vgl. Roebling (1988). 

^ Vgl. Sara Friedrichsmeyer: ..Women's Writing and the Construct of an Integrated Self", in: Sara 
Friedrichsmeyer / Barbara Becker-Cantarino (Hg.): The Enlightenment and its Legacy. Studies in 
German Literature in Honor of Heiga Slessarev, Bonn: Bouvier 1991, S. 170-189 (hier: 173-174). 
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Thema.^ Sie kommt zu dem Schluss, dass sich im Spiegelbild des Drosteschen 

Gedichts „zwei Seelenhalften"®® manifestierten, von denen die eine feminine, die 

andere maskuline Zuge trage und die beide in einer unauflosbaren Spannung 

miteinander verbunden seien. Fur Stuby steht nicht so sehr das Verhaltnis zwischen 

dem Ich und seiner Reflektion im Vordergrund, sondern sie akzentuiert eine Spai-

tung, die im Spiegelbild selbst stattfinde. Bezeichnenderweise identifiziert das Ich 

nach Stuby in seiner Reflektion jene Zwiespaltigkeit der Geschlechtsidentitat, die -

wie bereits gezeigt - von zeitgenossischen Diskursen zum Kennzeichen der erfolg-

reich dichtenden Frau gemacht wurde. 

Der als Selbsterforschung intendierte Blick in den Spiegel scheint fur die Frau 

also eine Erfahrung der zweifachen Ich-Spaltung zu sein. Zum einen ergibt sich fur 

das Ich eine Spannung zwischen der Betrachterin und der Betrachteten, da seine 

Selbstwahrnehmung unter Umstanden nicht mit dem korrespondiert, was es im Spie-

gel sieht. Anderseits wird das Spiegelbild selbst als widerspruchlich und gespalten 

wahrgenommen. 

Der Blick in den Spiegel als „forschende Identitatssuche"®® lasst sich in weite-

ren Texten Drostes nachweisen. Ein wiederkehrendes Motiv ist das sich im Wellen-

schlag auflosende Spiegelbild in einer Wasseroberflache, das die Instabilitat und 

Verganglichkeit von Identitat hervorhebt. So beginnt beispielsweise das fruhe 

Romanfragment Ledwina (1820-1826) mit einem Spaziergang der Titelheldin entlang 

eines Flusses. Hier sieht sie in der Reflektion der Wasseroberflache, 

wie Locken von ihrem Haupte fielen und forttrieben, ihr Gewand zerriB und die 
weiBen Finger sich ablosten und verschwammen und wie der Krampf wieder sich 
leise zu regen begann, da wurde ihr, als ob sie wie tot sei und die Verwesung 
losend durch ihre Glieder fresse und jedes Element das Seinige mit sich fort-
reiBe.®^ 

Das Spiegelbild ist hier nicht Manifestation eines gesellschaftlich tabuisierten Teils 

ihrer selbst, sondern verweist vielmehr auf Ledwinas fragile korperliche und seelische 

Verfassung. Der als Selbstvergewisserung gedachte Blick in den Spiegel fuhrt 

^ Vgl. Anna Maria Stuby: Liebe, Tod und Wasserfee. Mythen des Weiblichen in der Literatur, 
Opiaden: Westdeutscher Veriag 1992, S. 154-157. 

N 
66 I 
®®Ebd., S. 155. 

Roebling (1986), S. 67. 
^ H K A V , 1,S. 79. 
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gerade zum Gegenteil, namlich zu einer „Aufl6sungserfahrung" und zum „lch-Ver-

lust".^ 

Ein ahnlich prekares Gleichgewicht zwischen identitatskonsolidierender und -

zerstorender Funktion des Spiegelbildes findet sich auch ansatzweise in dem zwan-

zig Jahre spater entstandenen Gedicht Am Bodensee (1841/1842). Hier steiit das 

lyrische Ich wahrend eines Spaziergangs am Ufer des Sees Uberlegungen uber die 

Verganglichkeit des Menschenlebens an. Es schreibt dem See, der die Spiegelbilder 

der Menschen aufbewahrt, eine - wenn auch sehr begrenzte — identitatserhaltende 

Funktion zu: 

Hast du Vieles, so Vieies eriebt, 
DaB dir im Traume es kehren muB, 
DaB deine glelBende Nerv' erbebt, 
Naht ihr am Strand eines Menschen FuB? 
Dahin, dahin die einst gesund, 
So reich und machtig, so arm und klein, 
Und nur ihr fluchtiger Spiegelschein 
Liegt zerflossen auf dem Grund. (25-32) 

Das sprachliche Bild erinnert in seiner Betonung der Fluchtigkeit und des ZerflieBens 

jedoch an Ledwinas Spiegelbild. Im Vordergrund bleibt fur das lyrische Ich die Erfah-

rung des Identitatsverlusts: 

O schau mich an! Ich zergeh wie Schaum, 
Wenn aus dem Grabe die Distel quillt, 
Dann zuckt mein langst zerfallenes Bild 
Wohl einmal durch deinen Traum! (53-56) 

In seiner Sorge um die eigene Verganglichkeit versucht das lyrische Ich, durch seine 

Abbildung im Spiegel des Sees Unsterblichkeit zu finden („0 schau mich an", 53), 

muss jedoch einsehen, dass dies unmoglich ist. Auch dieses Spiegelbild versagt 

letztendlich in seiner identitatsstabilisierenden Funktion. 

Diese ambivalente Funktion, die das Motiv des Spiegelbildes in Drostes 

Texten besitzt, erinnert unweigerlich an Jacques Lacans Eriauterung des „Spiegel-

stadiums" in der kindlichen Entwicklung.®® Vor dem Spiegelstadium, d.h. der Phase, 

in der das Kind sein Spiegelbild als Reflektion des eigenen Korpers erkennt, erfahrt 

es - laut Lacan - seinen Korper nicht als Ganzes, sondern als zusammenhanglose 

Vgl. Roebling (1986), S. 51; Frederiksen / Shafi: (1989) S. 131. 
Vgl. Jacques Lacan: „Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je", in: Jacques Lacan: 
Ecrits, Paris: Editions du Seuil 1966, S. 93-100. 
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Ansammlung von Korperteilen, Organen, Empfindungen, Bedurfnissen und Impul-

sen. Diese Erf ah rung der Fragmentierung des Korpers auBere sich auch noch beim 

Erwachsenen in Traumen von korperlicher Desintegration (wie Ledwinas Spiegeibild 

im Fluss). Das Kind konne in diesem Stadium noch nicht zwischen sich selbst, seiner 

Mutter und seiner Umgebung unterscheiden, da seine motorischen Fahigkeiten noch 

nicht entwickelt sind und es in volliger Abhangigkeit von der Mutter lebe. 

Erreiche das Kind die Einsicht, dass es nicht Eins mit seiner Umwelt ist, ges-

talte sich dies als Erf ah rung des Verlusts und des Mangels. Es nehme nun die 

grundsatzliche Unterscheidung zwischen Innen und AuBen, Subjekt und Objekt, dem 

Selbst und dem Anderen vor. Mit dem Blick in den Spiegel konstituiere sich das Kind 

im „lmaginaren", d.h. im Bereich der Biider, Reprasentationen, Verdoppelungen. 

Das Kind erfahre seine eigene Totalitat somit durch das Erkennen seines 

Spiegelbildes als gespalten. Der Blick in den Spiegel ist nach Lacan ein ambivaienter 

Akt des Erkennens und der Tauschung. Das Kind sehe zwar das exakte Bild seiner 

selbst, unterliege jedoch gleichzeitig einem Irrtum, well das Bild eine Koharenz und 

Einheit seiner Identitat vortausche, die das Kind zu dieser Zeit noch nicht besitze. 

Das Spiegeibild ist „ich" und es ist doch nicht „lch". 

Marianne Grosz betont, dass diese Erfahrung Auswirkungen auf die Soziali-

sierung des Menschen habe/° Durch seine Reprasentation im Spiegeibild werde der 

Korper sozial und kulturell bestimmt und regulierbar: Das Subjekt werde nicht nur 

sich selbst, sondern auch anderen als Objekt verfugbar. Die ambivalente Erfahrung 

des „das bin ich/das bin ich nicht" manifestiere sich unter anderem in der Spannung 

zwischen der Akzeptanz sozialer Normen und der Rebellion gegen sie. 

In diesem Zwiespalt befindet sich das lyrische Ich in zahlreichen von Drostes 

Texten. Der Blick in den Spiegel besitzt gleichzeitig identitatskonsolidierende sowie 

auch -auflosende Momente und versagt damit wiederholt be! der von ihm erhofften 

Bestatigung des Selbst. 

Vor diesem Hintergrund psychoanalytischer Uberlegungen zum Spiegeibild 

lasst sich beispielsweise Friedrichsmeyers Deutung des Gedichtes Das Spiegeibild 

durchaus auch umkehren. Das Bild seiner selbst, das das lyrische Ich im Spiegel 

erblickt, muss nicht notwendigerweise - wie Friedrichsmeyer es versteht - sein 

gesellschaftlich nicht akzeptierter Teil sein. Es kann auch gerade das sozial und kul-

turell definierte Bild des Ichs sein, an dessen „Stirne Herrscherthron, [...] die 

^ Vgl. Marianne Grosz; Jacques Lacan: A Feminist Introduction, London: Routledge 1990, S. 40. 
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Gedanken leisten Fron" (15-16). Wie man die Reflektion im Spiegel hier auch deuten 

will, die Sprecherin ist sich einer unuberwindlichen Spaltung ihres Ichs schmerzhaft 

bewusst {„Es ist gewiB, du bist nicht Ich", 29) und kann den Konflikt zwischen 

Fremdheit und Verwandtschaft, Furcht und Liebe, die sie ihrem Bild gegenuber emp-

findet, nicht losen. 

Annette von Droste-Hulshoff geht jedoch in ihrer Verwendung des Spiegelmo-

tivs, wie Das Spiegelbild zeigt, uber die bloBe Spannung zwischen Ich und Nicht-lch 

hinaus. Die in den Spiegel schauende Frau sieht dort nicht nur ein sozial und kulturell 

definiertes Bild ihrer selbst, sondern dieses Bild wird durch die Diskurse ihrer Zeit 

seinerseits wieder gespalten, so dass eine Selbstvergewisserung im Spiegel zur 

Unmoglichkeit wird. Selbst wenn die Erfahrung des Sich-Nicht-Wiedererkennens 

uberwunden wurde, bliebe das Dilemma der zwei Ich-Halften bestehen. 

Im Gegensatz zu dem spateren Gedicht Das Spiegelbild ist die Ambivalenz 

des Blickes in den Spiegel in der Schlacht im Loener Bruch nur angedeutet. Dennoch 

handelt es sich um zentrale Szenen, in denen die Figuren ihr Spiegelbild betrachten. 

Gleich zu Beginn der Erzahlung steht eine Spiegelszene, die ihre zentrale Bedeutung 

unter anderem dadurch gewinnt, dass sie den Auftritt des Protagonisten Christian 

einleitet; 

Und hier an diesem Weiher klar 
SaB damals kleiner Madchen Schar; 
Nichts wuBten die von Furcht und Scheu, 
Und spielten an dem Borde frei. 
Sie warfen flacher Steinchen Scheiben, 
Die tanzend blanke Tropfen spruhn; 
Dann pfluckten Blumen sie und Grun, 
Und sah'n sie mit der Welle treiben, 
Und schauten in den Spiegel ein, 
Und ordneten die Mutzchen fein; 
Denn sei ein Madchen noch so klein, 
Es mag sich gerne zierlich wahnen. (1,147-158) 

Der Blick in den Spiegel wird hier als spezifisch weiblicher Akt dargestellt: Die Frau 

befriedigt ihre „naturliche" Eitelkeit durch den Blick in den Spiegel. Die Identifikation 

mit dem Spiegelbild, d.h. die Identifikation weiblicher Identitat mit reiner Korperlichkeit 

und Schonheit geschieht hier noch problemlos und reflektiert den friedvollen, idylli-

schen Zustand, in dem sie stattfindet: Noch sind die Madchen ohne „Furcht und 

Scheu" (1,149) und der Teich ist „ein holdes Friedensreich" (I, 161). 

204 



Die Leserin weiB jedoch, dass dies nur die Ruhe vor dem Sturm, der Frieden 

vor dem Einbruch des Krieges ist, denn jeden Augenblick muss Christian die Szene 

betreten. Dieses Vorwissen steilt die vorgeblich so unproblematische Bestatigung 

weiblicher Geschlechtsidentitat durch den Blick in den Spiegel in Frage. Wenn die 

Idylle des Friedens trugerisch ist, kann auch die harmonische Identifikation mit dem 

Spiegelbild auf einem Irrtum beruhen (und genau dies tut sie ja laut Lacan). 

Die Tatsache, dass die Entstehung von (Geschlechts-) Identitat problema-

tischer ist, als zunachst angenommen, deutet sich auch in der Art der Spiele der 

Madchen an. Bevor sie sich einer typisch weiblichen Tatigkeit, dem Blumenpflucken, 

hingeben, vertreiben sie sich die Zeit mit einem Jungenspiel („Sie warfen flacher 

Steinchen Scheiben", 150). Sie befinden sich also in einem Entwicklungsstadium, in 

dem die Sozialisation in deutlich voneinander getrennte Geschlechterrollen noch 

nicht stattgefunden hat. Bezeichnenderweise fallt ihr Eintritt in die konventionelle 

weibliche Geschlechtsrolle durch den Blick in den Spiegel zusammen mit Einbruch 

von Tod und Zerstorung in Form der Ankunft Christians. 

Aus ihrem Versteck heraus betrachten die Madchen dann, wie Christian mit sei-

nem Heer heranreitet, absteigt und mit der Hand Wasser aus dem Teich schopft. 

Die Locken schiebt er wild zuruck; 
Nie sah man in so jungen Zugen 
So tiefen Grolles Spuren liegen; 
Ja, als er ob der Welle beugt. 
Wo ihm sein Bild entgegensteigt, 
Man meinte diese Zweie gleich, 
Sie muBten fassen sich am Teich. (I, 194-200) 

Da Christian zu jener Figurengruppe gehort, die der Erzahler nur von AuBen schil-

dert, erfahren wir nicht, wie der Blick in den Spiegel auf ihn wirkt. Es ist der Erzahler, 

der Christians Spiegelerlebnis fur ihn deutet. Aus dessen Perspektive erfullt der Blick 

in den Spiegel fur den Protagonisten seine Funktion als Konsolidierung und Bestati-

gung von Identitat, indem seine Reflektion als eine Art verbundeter Doppelganger 

erscheint. 

Ganz anders verhalt sich dies bei der zweiten Szene, in der ein Spiegelbild eine 

entscheidende Rolle spielt. Wahrend eines Kirchenraubs erschrickt einer der Solda-

ten vor seinem eigenen Spiegelbild: 

„Ha, dort ein Kruzifixchen noch 
Im Winkel; Silber muB es sein!" 
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Er schiebt sich hin, so schiau und scheu, 
Vermeidend des Gefahrten Blick. 
Nun faGt er es - ein lauter Schrei! 
Und wie ein Block er sturzt zuruck; 
War nicht schon nah sein Kamerad, 
Leicht kam es, daB man ihn zertrat. 
Doch nun, im Winkel hingestreckt, 
Die Stirn er mit den Handen deckt, 
Nur leise achzend, nun und dann: 
„Der Teufel - Teufel - sah mich an!" 
Dann auf sich rafft er, taumelt weg, 
Wie Blinde wanken uber'n Steg. 
Sein Kamerad vergaB ihn schon. 
Das Kruzifix nimmt er zum Lohn. 
„Ha, Spiegelglas!" und klirrend bricht 
Es an der Jungfrau Angesicht. (I, 629-646) 

Handelte es sich bei Christians Blick in den Spiegel aus der Sicht des Erzahlers um 

ein problemloses Erkennen und Bestatigen seiner selbst, liegt hier ein extremer Fall 

des Nicht-Erkennens am anderen Ende im Spektrum der Splegelerfahrung vor. Der 

Kirchenrauber schaut in einen Spiegel und giaubt einen vollig anderen zu sehen. Das 

Missverstandnis ist hier nicht - wie im kindlichen Spiegelstadium dass das Spie-

gelbild NICHT das Ich ist, sondern gerade, dass es sich bei der Reflektion tatsachlich 

um die eigene Gestalt handelt. 

Fur die Leserin wird jedoch in zweierlei Hinsicht deutlich, dass der Rauber ein 

Abbild seiner selbst sieht. Zum einen werden wir noch Zeugen des Ausspruchs des 

zweiten Soldaten („Ha, Spiegelglas", I, 645), der das Missverstandnis aufklart. Zum 

anderen enthullt der Spiegel die innere Befindlichkeit einer Person, die fur das bloBe 

Auge sonst unsichtbar bleibt. In gleicher Weise wie Ledwinas Spiegelbild Auskunft 

daruber gibt, wie es um ihre korperliche und geistige Gesundheit bestellt ist, venweist 

die Erscheinung des Raubers im Spiegel auf seine Sundhaftigkeit. Der Mord und 

Kirchenraub sind ebenso teuflisch, wie die Reflektion im Spiegel. Indem er den 

Teufel sieht, blickt er sich also tatsachlich ins eigene Angesicht. 

Die beiden besprochenen Szenen zeigen, dass Droste in Die Schlacht im Loener 

Bruch die Ambivalenz des Spiegelmotivs noch als zwei separate Erfahrungen 

darstellt. Es gibt entweder nur ein problemloses „Sich-Erkennen", wie bei den spie-

lenden Madchen und Christian, oder aber ein vollstandiges Nicht-Erkennen. 

Interessant ist dabei die moralische Wertigkeit dieser verschiedenen Spiegel-

erfahrungen. Die Unschuld der Madchen manifestiert sich in dem konfliktfreien 

Wiedererkennen ihrer selbst. Die Spiegelerfahrung des moralisch widerspruchlichen 
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Helden Christian wird mittels der Erzahlperspektive zwar ausgeblendet, es wird 

jedoch immerhin eine Spaitung des Ichs angedeutet („diese Zweie", 199). Das radi-

kale „Sich-nicht-Erkennen" des Raubers ist hingegen deutlich negativ besetzt. Droste 

impliziert damit, dass derjenige, der sein eigenes Bild im Spiegel nicht erkennt - die 

Ich-Spaltung also nicht ubenwinden kann schwere Schuld auf sich geladen haben 

muss. 

Erst in spateren Texten sollte Annette von Droste-HOIshoff zeigen, dass Erkennen 

und Nicht-Erkennen zwei Seiten derselben Erfahrung sind. Diese grundsatzliche 

Erfahrung der Ich-Spaltung, die fur Droste auch eine religios-moralische Dimension 

besitzt/^ steht - wie bereits eriautert - in enger Verbindung zu Aspekten weiblicher 

Autorschaft. 

Die Erzahlperspektlve 

Eine ahnliche, mehrfache Aufsplitterung des Ichs, wie sie bei Drostes Venwendung 

des Spiegelmotivs zu beobachten ist, lasst sich auch bei ihrem Einsatz der Erzahlin-

stanz erkennen. Ein Teil des Geschehens wird durch einen Ich-Erzahler^ vermittelt, 

der sich als Westfale und Dichter zu erkennen gibt, d.h. er besitzt eine Personalitat, 

die ihn mit bestimmten Eigenschaften ausstattet. Kraft der poetischen Imagination 

beschwort er die Vergangenheit herauf. Er befindet sich sodann als - fur die han-

delnden Figuren unsichtbarer - Augenzeuge im Geschehen und berichtet uber seine 

subjektive Sicht der Dinge. Es handelt sich bei dieser Erzahlerrolle allerdings nicht 

um einen allwissenden Erzahler, sondern seiner Sicht auf das Geschehen sind 

durchaus Schranken gesetzt. Beispielsweise ist er, wie die Figuren, den Lichtverhalt-

nissen der Szenen unterworfen, d.h. wenn die Sonne untergeht, kann auch er nicht 

mehr sehen und muss daher seine Erzahlung abbrechen. So endet der erste Gesang 

wie folgt: 

Die Elements brechen ein, 
Und niedersturzend eine Flut 
Wie uber's Wrack sich schaumend legt. 
Der Donner schwieg, doch Sturmes Macht 
Und Hagelschlag die Heide fegt -
Ich sehe nichts mehr, es ist Nacht! (I, 1085-1090) 

71 Das Spiegelmotiv erscheint auch in einigen Gedichten des Geistlichen Jahres, beispielsweise in 
Funfter Sonntag nach Pfingsten und Neunzehnter Sonntag nach Pfingsten. 
Ich folge in meiner narratologischen Terminoiogie Jurgen H. Petersen: Erzahlsysteme. Eine Poetik 
epischer Texte, Stuttgart: Metzler 1993. 
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Eine weitere Begrenzung der Sicht des Dichter-Erzahlers ergibt sich durch ein variie-

rendes MaB an Nahe zu den Figuren seiner Erzahlung. Wahrend er in Bezug auf 

manche die Figurenperspektive wahit, schiidert er andere lediglich von auBen - ent-

weder durch die eigenen Augen Oder die einer der ubrigen Figuren. 

Die vermitteinde Instanz des Dichter-Erzahlers wird erganzt durch einen Chronis-

ten, der als Geschichtsforscher zu identifizieren ist. Er verfugt uber jenen „olympi-

schen" Standort des Erzahlens, der ihm den Uberblick uber das erzahlte Geschehen 

sowie uber die historischen Hintergrunde und die psychologische Motivation Christi-

ans verleiht. Dieser Chronist macht die Erzahlung durch seine erklarenden Ein-

schube und FuBnoten fur die historisch nicht bewanderte Leserin erst verstandlich. 

So weist er wiederholt darauf hin, dass man zur Zeit des DreiBigjahrigen Krieges 

anders dachte und handelte als in der Gegenwart und tritt so interpretierend 

zwischen die historischen Quellen und die Leserin/® 

Eine genaue Analyse der beiden Erzahlinstanzen wird dadurch erschwert, dass 

sie zeitweise eng miteinander verwoben auftreten. Durch haufige Perspektiv- und 

Tempuswechsel erfullt Droste meines Erachtens die Forderung Wilhelm von Hum-

boldts, in der Geschichtsschreibung Subjektivitat und Objektivitat miteinander zu 

verbinden. Der Chronist liefert zwar die objektiven Tatsachen, die „Wahrheit" der 

Geschichte kommt jedoch nicht ohne die imaginativen Krafte des Dichters aus: 

Wie heute schon kein Mauerstein 
Verkundet wo die Feste lag, 
Darin des Tilly starker Mut 
Sich barg vor Elementes Wut, 
Ingrimmig harrend auf den Tag. 
Und nur der Dichter kennt allein 
Den Fleck wo einst die Halle stand, 
Gebilde schauten von der Wand, 
Wo des Kamins geschweiften Bogen 
Hinauf die Funken knisternd zogen, 
Und manche kuhne blut'ge Hand 
Sich friedlich streckte uber'n Brand. (II, 42-53) 

Weitere Komplexitat erhalt Drostes Gestaltung der Erzahlsituation dadurch, dass sich 

auch in der Erzahlinstanz des Dichters verschiedene Aspekte des Erzahlens ausma-

chen lassen. Neben empfindsam-reflektierenden Passagen stehen in ihrer Realistik 

73 Vgl. „Zwar durft' er ihren Handschuh tragen, / Das war nicht viel in jenen Tagen" (I, 318-319); „lch 
welB es nicht, zu jener Zeit / Viel anders fClhlte man als heut." (II, 799-800). 
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schockierende Beschreibungen der von den Soldaten begangenen Graueltaten. Zur 

ersten Kategorie gehoren beispielsweise die Anfangsverse des Textes: 

's ist Abend und des Himmels Schein 
Spielt urn Westphalens Eiclienhain, 
Gibt jeder Blume AbscliiedskuB, 
Und auch dem Weiher linden GruB, 
Der ihm mit seinen blanken Wellen 
Will tausendfach entgegenschweilen. 
Am Ufer Wasserlilien stehn, 
Und durch das Schilf Gesausel gehn, 
Wie Kinder, wenn sie eingewiegt, 
Verfallen halb des Schlafes Macht, 
Noch einmal flustern: „Gute Nachtl" 
Es ist so still; die Ebne liegt 
So fromm, in Abendluft gehullt, 
Der Witwe gleich in Trauer mild, 
Die um sich zieht den Schleier fein. 
So doch nicht birgt der Tranen Schein. (I, 1-16) 

Das historische Epos beginnt bezeichnenderweise nicht mit einer Schilderung der 

feindlichen Parteien, sondern mit einem Blick auf die Landschaft, der sich in seiner 

Bildlichkeit als ein weiblicher zu erkennen geben scheint. So gehoren Motive wie 

Blumen und schlafende Kinder zum Themenkatalog konventioneller weiblicher Lyrik 

der Zeit. Diese Kennzeichnung der Erzahlperspektive auf das kommende Kriegsge-

schehen als weiblich wird unterstutzt durch die Personifizierung der Landschaft als 

trauernde Witwe. Diese Andeutung eines weiblichen Blickwinkels auf das historische 

Geschehen wird jedoch im folgenden wieder zuruckgenommen, indem der Erzahler 

sich als „Sohn" (I, 32) Westfalens und ..Sanger" (I, 58) bezeichnet sowie von seinen 

Erfahrungen in anderen Erdteilen berichtet. Auch wenn es in den folgenden reflektie-

renden Passagen zu keiner Wiederholung der geschlechtsspezifischen Kennzeich-

nung der Erzahlstimme kommt, bleibt es dennoch bemerkenswert, dass der Beginn 

der Erzahlung durch eine weibliche Stimme gepragt ist. 

Im starken Kontrast zu den Passagen, in welchen der Dichter-Erzahler uber die 

Gerechtigkeit des Krieges, die Verganglichkeit alien Geschehens und die Rolle des 

Dichters in der Verlebendigung der Vergangenheit reflektiert, stehen jene Stellen, an 

denen er Details der in der Schlacht begangenen Bluttaten beobachtet; 

Sie taten was ein Mensch vermag, 
Vom Rosse sinkend im Verbluten, 
Die Finger steif in Todesnahn, 

209 



Doch suchten des Pistoles Hahn, 
Sie stieBen mit der Partisan, 
Am Grund auf blut'gen Stumpfen iiegend, 
Und wimmernd sich im Moose schmiegend, 
Des Schwertes Spitze suchten sie 
Zu bohren in der Rosse Knie. 
[ • • • ] 

Man sah sie knieen auf den Grund, 
Die Hande faltend urn Pardon: 
Ein Klingenhieb, gescharft durch Hohn, 
Die Antwort drauf und Kolbenschlag 
Half Partisan und Schwerte nach. 
Kroatenmesser, scharf gewetzt, 
Auch hielten ihre Ernte jetzt; 
Wie Reisebundel, Kopf an Kopf 
Sah schwanken man vom Sattelknopf 
An Lederriemen Oder Strick; 
Und glucklich wen der Tod beschlich. 
Eh' uber'n Hals die Schneide strich. (II, 956-986) 

Die Frage, ob Drostes Leserinnen in solchen Passagen eine mannliche Oder weibli-

che Erzahlperspektive erkannten, kann nicht eindeutig beantwortet werden. Einer-

seits konnen die blutigen Details des Krieges nur von einem mannlichen Erzahler 

stammen, der seine Beschreibung auf eigenen Erfahrungen basieren lasst und dem 

kein weibliches Feingefuhl bei einer solchen realistischen Darstellungsweise im 

Wege steht. Andererseits ist in dem Augenzeugenbericht der Schlacht - im Gegen-

satz zur Schilderung des Chronisten - nicht die Rede von der Tapferkeit der Kamp-

fenden, sondern es wird hauptsachlich von jenem Leid erzahit, das schlieBlich zu der 

im Eingangsbild evozierten Trauer der Witwen fuhrt. Auch wenn der Dichter-Erzahler 

das Geschehen zeitweise als faszinierendes, visuelles Schauspiel wahrnimmt, kehrt 

er immer wieder zu seinem Bewusstein der todlichen Brutalitat des Spektakels 

zuruck; 

Wer kann vie! tausend Menschen seh'n 
In ihrer Vollkraft mutig steh'n, 
Und denken nun, wie Mancher fand 
Den jahen Tod, eh Sonne schwand, 
DaB ihn dann Schauer nicht beschlich! 
[...]; der Loener Bruch, 
[...] 
Noch nie so Blank- und Schones trug. 
Schau! Brechend aus der Linien Zug, 
Ein leichter Trupp stolzierend sprengt: 
Er teilt sich, fliegt, den Zaum verhangt; 
Auf steigt der Arm, es knattert frisch, 
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Lichtblaue Wolkchen; im Gemisch 
Sieht, lustig plankeind uber's Grun, 
Man Bayer, Sachs, gewandt und kuhn 
Abblitzen und wie Pfeile fliehn. 
Man dacht', es sei ein zierlicii Spiel, 
Sah' man nicht schwanken dort und hier 
Den Reiter, das verletzte Tier 
Im Felde schnauben herrenlos. (II, 809-830) 

Wahrend der Chronist in Aniehnung an das mittelalterliche Ritterepos aufzahlende 

Beschreibungen der Kampfenden liefert (II, 709-778) und klassische rhetorische 

Vergleiche heranzieht,^'* berichtet der Augenzeuge von der Todesangst der Soldaten 

(„Und tausend Augen hoben sich. / Ward einem schauerlich zu Mut?", II, 896-897). 

Es handelt sich fur ihn eben um kein Ritterspiel, sondern um ein „Gemetzel" (II, 972), 

in dem beide Parteien nicht ihre Tapferkeit, sondern ihre ethisch-moralische Unzu-

langlichkeit unter Beweis stellen. 

Droste vereint in ihrem Text also zwei Perspektiven auf das Kriegsgeschehen: 

eine realistische - und in den literarischen Konventionen der Zeit als „mannlich" 

definierte - und eine empfindsam-reflektierende, die ihre Zeitgenossen wahrschein-

lich als „weiblich" wahrnahmen. Sie erfullt damit die Bedingungen, unter denen die 

Literaturkritik zu Beginn des 19. Jahrhunderts den Werken von Autorinnen einen 

asthetischen Wert zuerkannte. Indem sie beweist, dass sie so „gut" (namlich realis-

tisch) schreiben kann wie ein Mann, ohne ihr weibliches Fein- und Schamgefuhl 

einzubussen, versucht Droste, den literarischen Normen ihrer Zeit gerecht zu 

werden. 

Gerade das Beispiel der Schlacht im LoenerBruch zeigt, welche zentrale Rolle die 

internalisierung „mannlichen Schreibens" und mannlicher literarischer MaBstabe in 

Drostes Werk spielt. Wie bereits erwahnt, empfand Droste die Beurteilung, sie 

schreibe „wie ein Mann" durchaus als schmeichelhaft. Besonders in diesem fruhen 

Stadium ihrer literarischen Arbeit war ihr die Anerkennung literarischer Kreise sehr 

wichtig, da nur diese in den Augen ihrer Familie ihre Tatigkeit als Dichterin rechtferti-

gen konnte/^ 

Es bleibt jedoch zu fragen, inwieweit Annette von Droste-Hulshoff sich nicht auch 

bemuht, diese Normen zu unterlaufen. Die Annahme einer explizit weiblichen 

Vgl. „Doch kuhner nicht Leonidas / Focht zu Thermopyla am PaB, / Als heut der tolle Halberstadt", 
(II, 897-899). 
Vgl. Brief von Adele Schopenhauer vom 16. Dezember 1838, in dem sie die Wirkung der „allmahlich 
ruhig urteilenden Manner vom Fache" auf die Verwandtschaft hervorhebt (HKA XI, 1, S. 150). 
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Schreibweise und Perspektive zu Beginn des Textes verschafft ihr erst den Freiraum 

und die Camouflage, die es ihr ermoglichen, jene in den Augen der Kritiker „unweibli-

chen," namlich drastisch-realistischen Texteiemente in die Erzahlung aufzunehmen. 

Sie nutzt somit die Vorschriften ihrer Kultur als Tarnung fur den VerstoB gegen die 

Konventionen weiblichen Schreibens. 

Elisabeth und Gertrude 

Ein weiteres Element der Verserzahlung, in dem Annette von Droste-Hulshoff die 

Regein der literaturkritischen Diskurse ihre Zeit unterlauft, ist die Gestaltung eines 

,,weiblichen Blickes" auf die Geschiohte durch den Einsatz weiblicher Figuren. Droste 

verleiht zwei sehr unterschiedlichen Frauengestalten zentrale Rollen in der Erzah-

lung: der Konigin von Bohmen und dem jungen Madchen Gertrude. Wahrend beiden 

Frauen in den Geschichtsbuchern nur geringe Rollen, bzw. uberhaupt keine, 

zukommen, greifen sie in Drostes Adaption des historischen Stoffes aktiv ins 

Geschehen ein. 

Die Pfalzgrafin Elisabeth, Konigin von Bohmen, erhalt ihre erste Erwahnung in 

einer der FuBnoten des Textes, die eine Zusammenfassung der Motivation Christians 

und seiner Verwicklung ins Kriegsgeschehen liefert. Hier heiBt es: 

Christian, noch sehr jung, wurde zu diesem Schritte^® nicht sowohl durch Uberzeu-
gungen geleitet, als durch seinen gluhenden HaB gegen den Stand,^^ den man 
ihm so ganz gegen seine Wunsche und die naturlichen Neigungen seines kriege-
rischen Geistes gegeben hatte, zugleich durch ein tiefes leidenschaftliches Inte-
resse fur die Gemahlin des Winterkonigs, Elisabeth, Tochter Jakobs des Ersten 
von England, eine der schonsten und vielleicht die ehrgeizigste Frau ihrer Zeit.̂ ® 

Diese Verbannung Elisabeths in eine Randbemerkung und ihre Reduzierung zum 

Objekt des „leidenschaftlichen Interesses" Christians wird im poetischen Text jedoch 

kompensiert, indem der Dichter-Erzahler uns ein lebhaftes Bild dieser Frau zeichnet: 

O Bohmens schone Konigin! 
Aus deinen Augen fallt ein Strahl, 
Da zucken seine Brau'n zumal. 
Er springt empor, die Mahne schutteind, 
An seiner Kette grimmig rutteind; 
Sie bricht, und aus der langen Haft 

^ Die Rede ist hier von seinem Obertritt zum Protestantism us und seiner Unterstutzung des Pfalz-
grafen Friedrich V, der sich zum Konig Bohmens („Winterkonig") machte. 

^ Gemeint ist der Kierus. 
^HKAII I . 1, S. 133. 
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Verdoppelt sturmet die wilde Kraft. 
O Frau! Betort von Stolzes Trug, 
Der nicht ein Furstenhut genug, 
Du hast geweckt den schlimmsten Leu'n, 
Der Himmel mag es dir verzeihn! 
Sie sah so sanft, man soilte wahnen, 
Dies Auge, um des Tieres Not, 
VergieBen muss' es fromme Tranen, 
Und ihrer lichten Wangen Rot 
Schien so verschamt, als konne sie 
Dem Manne seh'n ins Auge nie. 
Wohl ofters wie ein Blitz es zog 
Durch ihr Gesicht, dann war sie hoch, 
Und aller Frauen Kaiserin: 
Doch nichts verriet den harten Sinn, 
Der sich durch tausend Leichenhaufen 
Ein schnodes Zepter will erkaufen. 
Doch war es so, seit den Gemahl 
Von Bohmens Standen traf die Wahl, 
Tat sie sich heimlich diesen Schwur, 
Als Konigin zu sterben nur; 
Und Keiner in der Zeiten Drang 
Gleich ihr des Aufruhrs Fahne schwang. 
Sie fand die tief versteckte Spur, 
Die Herzens Beben mochte kunden. 
Das, ach, an ihrem Odem hing. 
Sie war gemacht, es zu ergrunden, 
Und nie umsonst sah sie ein Ding. 
DaB sie ihn liebte sag' ich nicht, 
Sie wahrte treu der Gattin Pflicht. (I, 282-317) 

Diese ausfuhrliche Schilderung prasentiert Elisabeth als die eigentliche Initiatorin des 

zu erzahlenden Geschehens. Sie sei es, die den als wildes Tier beschriebenen 

Christian „geweckt" und ihn zum Instrument ihres Ehrgeizes gemacht habe. Kenn-

zeichen ihrer Macht uber Christian ist - ahnlich wie bei Theodora in Des Arztes 

Vermachtnis - ihre Position als Subjekt des Blickes („Aus deinen Augen fallt ein 

Strahl", 283; „Und nie umsonst sah sie ein Ding", 315). Sie beherrscht zudem die 

Kunst der Verstellung; Indem sie Signale der Unterwurfigkeit aussendet („Und ihrer 

lichten Wangen Rot / Schien so verschamt, als konne sie / Dem Manne sehn ins 

Auge nie", 296-298), ubernimmt sie traditionelle Attribute von Weiblichkeit und 

verbirgt damit vor ihrer Umgebung ihr Streben nach Macht. Weder besitzt sie die 

„naturliche" Demut der Frau, noch ist Liebe Tell ihrer Motivation („DaB sie ihn liebte 

sag' ich nicht", 316). Weiblichkeit dient ihr somit als Maske, hinter der sie „heimlich" 

(307) ihre Interessen verfolgt. Sie tut dies in ahnlicher Weise, wie Droste zu Beginn 
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der Erzahlung ihren realistischen Gestaltungswillen hinter einer als „weiblich" 

gekennzeichneten Schreibweise und Perspektive verbirgt. 

Die machtvoile Prasenz, die Elisabeth im poetischen Text gewinnt, wirkt sich nun 

wiederum auf den Kommentar des Chronisten im Anhang aus. So wird ihr in der 

Anmerkung zu Zeile 289 sogar eine Stimme zugestanden: 

Als ihr Gemahl, der Pfalzgraf Friedrich, Bedenken trug, sich in eine so gefahrliche 
Sache, als die Annahme der bohmisohen Krone einzulassen, maohte sie ihm die 
heftigsten Vorwurfe: Wie? Ihr habt es gewagt, eine Konigstochter zu ehelichen, 
und habt nicht den Mut, nach einer Euch dargebotenen Krone zu greifen? Lieber 
will ich trocknes Brod an Eurem koniglichen Tische essen, als Leckerbissen am 
pfalzgraflichen/® 

Diese ans Drama erinnernde Passage in direkter Rede steht in starkem Kontrast zum 

sachlich-informativen Stil der ubrigen Anmerkungen. Es scheint, als sei diese Rede 

aus dem poetischen Text in den Anmerkungsteil versetzt worden, um ihr auf diese 

Weise ihre Brisanz, namlich die Manifestation weiblichen Machtstrebens, zu nehmen. 

Eine solche Verschiebung kann als Veranschaulichung jenes Prozesses betrachtet 

werden, durch den Frauen in die Randbereiche der Geschichte verbannt wurden. Die 

Stimme und aktive Rolle der Frau im historischen Prozess wird unterdruckt, hinter-

lasst allerdings dennoch Spuren in den Marginalien der Geschichtsschreibung. 

Wahrend Elisabeth als Konigin von Bohmen noch einen Platz in den 

Geschichtsbuchern besitzt, gehort die zweite Frauenfigur, Gertrude, in jenen Bereich, 

in dem weibliche Teilhabe an Geschichte vollstandig ausgeblendet wurde. Hier muss 

Annette von Droste-Hulshoff sich uber die literarischen Kriterien ihrer mannlichen 

Kritiker hinwegsetzen und ihrer „Phantasie" ein „ groBe[s] Feld lassen,"®° d.h. die 

Fakten durch fiktionale Elemente erganzen. Mit Gertrude schafft Droste auf diese 

Weise eine Frauengestalt, deren Handlungsweise wesentlich zum Ausgang des 

erzahlten geschichtlichen Geschehens beitragt. 

Der Ursprung der Macht, die Gertrude uber Christians Leben ausubt, liegt in 

heimlich abgelauschten Kenntnissen, d.h. in jener Form der Wissensaneignung, die 

Frauen im 19. Jahrhundert einen Grad der Bildung ermoglichte, der fur ihr Ge-

schlecht eigentlich nicht vorgesehen war.®^ In der Nacht des Kirchenraubs wird 

Gertrude auf ein Gerausch vor ihrem Fenster aufmerksam: 

Ebd. 
^ Vgl. FuQnote 2. 

Vgl. Kapitel 2. 
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Was kauert dort im Mondenschein, 
Undeutlich, wie ein Kiumpen grau 
Und achzt gleich Sterbenden genau? 
Gertrude lauscht am Fensterrand; (I, 659-662) 

Wahrend sie zunachst noch im Schutze der ihr als Frau zukommenden hauslichen 

Sphare auf das Geschehen hinausblickt und -lauscht, bemachtigt sich Gertrude 

sodann der offentlichen Sphare der Politik und der Geschichte, indem sie den 

Kirchenrauber, Johannes May, zu sich ins Haus holt: 

Sie naher, naher ruckt heran. 
Und: „Armer Mann, ihr armer Mann!" 
Ob er es nicht vernahm? Er schweigt. 
Da zogernd sie die Hand ihm reicht, 
Er hebt sich auf, er folgt so lind, 
So ganz unmundig wie ein Kind. 
Und nun ihr jungfrauliches Bett 
Bereitet sie geschwind und nett; 
Und Labung auch vom Besten reicht, 
Und steht so sorgenvoll gebeugt, 
Verwundert daB sich nirgends Blut 
Und nirgends eine Wunde zeigt. 
Nun schlummert er, das ist wohl gut; 
Er sieht doch gar entsetzlich grimm, 
Man sollte denken, er sei schlimm. 
Und fort sie huscht wie Wirbelwind, 
Dreht auch den Schlussel um geschwind. (I, 677-693) 

Durch diese Tat beweist Gertrude nicht nur ihre christliche Nachstenliebe, sondern 

sie greift in die Geschichte ein und verstoBt damit gegen die ihr vorgeschriebene 

passive - zuschauende und -horende - weibliche Haltung gegenuber dem histori-

schen Geschehen. Dies fuhrt zu einer Umkehrung der Geschlechterhierarchie; Es ist 

nun der in die Kampfe involvierte Mann, der „unmundig wie ein Kind" (682) ist, und 

nicht die Frau am Rande des Geschehens. Gertrude besiegelt diesen Akt der Selbst-

ermachtigung, indem sie den Soldaten zu ihrem Gefangenen macht. Sie wandelt sich 

damit unwiederbringlich von der passiven Beobachterin zur Kriegsteiinehmerin. 

Ihre Macht weitet sich dann von einer der Randfiguren des Geschehens, wie 

dem Kirchenrauber, auf die Hauptgestalt, namlich Christian von Braunschweig aus. 

Der gefangene Soldat bereinigt, wahrend Gertrude sich im Nebenzimmer befindet, im 

Selbstgesprach sein Gewissen, indem er alle Schuld auf seinen Anfuhrer Christian 
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abwalzt und beschlieBt, ihn zu ermorden. Gertrude scheint von der Macht und der 

Verantwortung, die ihr dieses geheime Wissen verleiht, zunachst uberwaltigt: 

O arme Taube, mild und bang! 
Wie ward dir da du dies gehort? 
Das Blut sich ihr im Herzen kehrt, 
Und Mord und Brand, und Brand und Mord 
Im Oh re hallt es immerfort; 
Wie fuhit sich ihr Gemut beschwert! 
Stellt sie die Sache Gott anheim? 
LaBt sprieBen des Verbrechens Keim? 
Sucht sie zu hindern, wie's vermag 
Ein machtlos Weib von ihrem Schlag? 
So fallen, reulos, unbewehrt, 
Von seines Untergebnen Hand! 
Und schaudernd sie am Herde stand 
So jammervoll in ihrer Schone, 
Wie unterm Kreuze Magdalene. (I, 726-740) 

Sie entscheidet jedoch, dass fur sie die Notwendigkeit zu handein besteht, d.h. sie 

kann die Vermeidung Oder Suhnung des bevorstehenden Verbrechens nicht Gott 

uberlassen, da sie damit zur Mitschuldigen werden wurde.^ Mit „Magdalene" verbin-

det sie nicht nur ihre auBere Erscheinung, wie der Erzahler impliziert, sondern vor 

aliem ihre Funktion als Zeugin und Handelnde im Rahmen bedeutender Ereignisse. 

Maria Magdalena wohnt heilsgeschichtlichem Geschehen - Kreuzigung und Aufer-

stehung - bei und wird von Jesus selbst zum Handein, namlich zur Verkundigung 

seiner Auferstehung, aufgefordert. Gertrude wird Zeugin einer Szene, die das 

Kriegsgeschehen - durch die Ermordung Christians - entscheiden konnte und greift 

durch ihren Entschluss, Christian zu warnen, in den Gang der Geschichte ein. Sie ist 

also keineswegs das „machtlos[e] Weib" (735), das die Geschichtsschreibung aus ihr 

machen will, sondern sie verlasst die hausliche Sphare „am Herde" (738), um zu 

handein. 

Gertrude wendet sich zunachst an die Kirche, um zu erfahren, „was mag des 

Himmels Wille sein" (I, 742). Die ausgeraubte Kirche bietet ihr jedoch keine Erleuch-

tung, sondern im Gegenteil, nimmt ihr die Fahigkeit zu sehen, ein Vorgang, den 

Droste - wie gezeigt - mit Macht- und Kontrollverlust assoziiert: 

Gottlob, die Kirche! Aber wie! 

^ Ein ahnlicher Gewissenkonflikt findet sich in der Ballade Der Graf von Thai (1835) wieder. Die weib-
liche Hauptfigur in diesem Text fuhIt sich einerseits verpfiichtet, den Mordplan ihres Mannes zu 
verhindern, muss damit aber gegen ihre eheliche Gehorsamspflicht verstoBen. 
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Weit auf die Pforten, schon so fruh? 
Und - ist sie blind? - der Ampel Licht, 
Der Hochaltar - sie sieht ihn nicht! 
Es ist zu vie!: ihr Auge schattet, 
Und auf ein Grab sinkt sie ermattet. 
Da uber ihr Gezisch, Geknarr, 
Die Uhr im Turme mit Geschnarr 
Setzt aus und drohnend, Schiag auf Schiag, 
Wie Wetterkrachen donnert's nach; 
Sie meint, es sei der jungste Tag. (I, 751-761) 

Die Kirche, von der sie sich Schutz und Weisung erhoffte, hat sich in ein Spukhaus 

verwandelt („Gespenster schau'n aus Fensterluken, / Im Turm beginnt ein wildes 

Spuken", I, 762-763), das sie den immer noch anwesenden Kirchenraubern auslie-

fert. Die Truppen Christians, den sie retten will, haben die Welt ihrem Untergang 

nahegebracht und greifen sie jetzt an. Sie entkommt einer Vergewaltigung nur durch 

das Einschreiten Christians, der inzwischen die Kirche betreten hat. 

Die Auswirkung dieses Zwischenfalls auf Gertrudes Entscheidung bleibt im Dun-

keln, genauso wie zunachst ihr zweites Zusammentreffen mit Christian, um ihn zu 

warnen. Erst etwa 300 Verse spater erfahrt die Leserin, dass dieses Treffen stattge-

funden hat und Gertrude ihren „Retter" (786) ihrerseits gerettet hat. 

Droste gibt Gertrude nicht nur eine entscheidende Rolle im Kriegsgeschehen, 

sondern sie gesteht ihr auch eine eigene Stimme zu, indem sie die junge Frau ihre 

Geschichte, d.h. ihr Treffen mit Christian, selbst erzahlen lasst. Der Dichter-Erzahler 

tritt hier zuruck und wird zum bloBen Zeugen des Gesprachs zwischen Gertrude und 

ihrem Verlobten Eberhard, der ihr den VerstoB gegen die ihr zukommende Passivitat 

zum Vorwurf macht: 

.Gertrude, war das wohlgetan? 
Was lieBest du dem Himmel nicht 
Sein freies Walten und Gericht?" 
Und nun die klare Stimme spricht: 
„So war es nicht des Himmels Wille, 
DaB ich vernahm was jederzeit 
Wohl hatte Menschenohr gescheut? 
Wenn es nicht Gottes Finger tat. 
Was fuhrte dann den Reiter grad' 
An meine ganz entleg'ne Tur? 
O Eberhard! Sei stille, stille. 
So Hartes rede nicht zu mir, 
Bei Gott, ich bin genug gequaltl" (I, 994-1006) 
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Gertrude wehrt sich gegen diesen Vorwurf, indem sie ihrem Verlobten das Monopol 

auf die Interpretation des Willen Gottes abspriclit. Nicht ihre Passivitat sei „des Him-

mels Wille" (998), sondern gerade ihr Eingreifen geschah auf GetieiG Gottes. Sie 

enthuiit damit die These einer gottgegebenen Geschiechterhierarchie als bloBe, im 

Dienste mannlicher iVlachtinteressen stehende Konstruktion. 

Kaum hat Gertrude begonnen, Eberhard ihre Geschichte zu erzahlen, wird sie von 

ihm unterbroohen; 

„lch wahlte einen BlumenstrauB 
Und meine blankste Schussel aus; 
So ging ich langsam aus dem Haus, 
GewiB! Es war ein saurer Gang! 
Ich betete den Weg entlang 
Zu den Nothelfern allesamt, 
Antonius, dem Schutzpatron; 
Und sieh! da stand der Herzog schon! 
War das nicht seltsam?" -,,Still, was flammt 
Dort auf!" - „Du siehst ja, daB es blitzt; 
Wir mussen eilen. - Als ich itzt 
So vor ihm stand am Tor; 
Kein einzig Wort bracht' ich hervor, [...]. (I, 1010-1022) 

Indem er seiner Verlobten befiehit, „stiH" (1018) zu sein, will Eberhard ihr ihre Rolle 

und Stimme in der Geschichte entziehen. Der Bericht uber ihren Mut und ihr Zusam-

mentreffen mit dem beruchtigten Heerfuhrer gefahrdet die traditionelle Verteilung der 

Geschlechtsattribute zwischen ihm und seiner zukunftigen Frau. Allerdings setzt 

Gertrude sich durch, enthuiit sein Eingreifen als bloBen Vorwand („Du siehst ja, dass 

es blitzt", 1019) und berichtet, wie sie trotz ihrer Furcht gesprochen und dadurch den 

Gang der Geschichte beeinflusst hat. 

Eberhard muss, um seine Mannlichkeit zu bewahren, Gertrudes Mut als typisch 

weibliches Verhalten abwerten: 

[...]-„Gertrude komm! 
Du bist ein toricht Ding, zu fromm. 
Kam jene Kunde in mein Ohr, 
Dem Ofen sagt' ich es lieber vor, 
Konnt' ich nicht schweigen. [...]" (1047- 1051) 

Ihre Tat ist, in Eberhards Sicht, auf die fur das weibliche Geschlecht typische Torheit, 

Frommigkeit und Geschwatzigkeit zuruckzufuhren und nicht etwa auf den Mut und 

den Willen, Geschichte und Gerechtigkeit mitzugestalten. 
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Ihren nachsten Auftritt erhalt Gertrude erst am Ende des zweiten Gesanges. 

Sie befindet sich mit ihrem Verlobten auf der Burg Ottenstein, auf der Eberhards 

Onkel Wachter ist. In dieser abschlieBenden Szene thematisiert Droste nochmals die 

sich in der Erzahlstruktur manifestierenden zwei Formen des Blickes auf Geschichte. 

Gegenubergestellt werden die vermittelte Sicht des Chronisten und der Blick des in 

das Geschehen involvierten Augenzeugen. 

Wahrend Gertrude und Eberhard in ein Gesprach vertieft ann Fenster des Turms 

stehen, liest der Onkel in einer alten Chronik: 

Auf hohem Stuhl der Wachter saB, 
Bedachtlich in der Chronik las, 
Nur wenig achtend auf das Paar, 
Das in der Fensterbrustung stand, 
[ • • • ] 

Und immer furder las der Ohm 
Von Wechselbalgen, Wunderzeichen 
Von Helden, machtig ohne Gleichen; 
Es dunkt ihn seltsam, daB Ein Mann 
So viele Tausend zwingen kann. 
War er doch auch in seiner Zeit 
Kein schlechter Kamp' im ernsten Streit, 
Der manche gute Lanze brach, 
Und weiB wohl was ein Mann vermag. 
Stand's nicht mit klarer Schrift gedruckt, 
Er zweifelt; unwillig zuckt 
Die Braue, dass er, mit VerdruB, 
Sich so gering erscheinen muB. (II, 1056-1087) 

Auch hier wird der alleinige Wahrheitsanspruch der durch den Chronisten vermittel-

ten „objektiven" Sicht auf Geschichte in Frage gestellt. Der Onkel bemerkt den 

Widerspruch zwischen seinem durch gesunden Menschenverstand und eigene 

Erfahrung gepragten, subjektiven Wissen uber die Kriege der Vergangenheit und der 

Darstellung in der Chronik. Er beugt sich schlieBlich der Autoritat des gedruckten 

Wortes, zeigt jedoch kein wirkliches Interesse an dem Bericht. Die Chronik „raubt" 

ihm die „Sinne" (II, 1109), d.h. seine subjektive Perspektive auf die Geschichte. Er 

schlaft schlieBlich ein und wacht erst auf, als er den Kriegslarm der abziehenden 

Truppen Christians hort und das historische Geschehen mit eigenen Augen sehen 

kann: 

Und immer furder las der Ohm 
Vom Papste, vom Konzil zu Rom, 
Von Fasten, Skapulier und Sack, 
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Das war nicht eben sein Geschmack. 
Allmahlich tiefer sinkt das Haupt, 
Die Lettern tanzen, sinnberaubt, 
Gleich einer Lampe im Verglimmen; 
Schon fuhit er die Gedanken schwimmen. 
Ein heller Ruf! Er fahrt empor. 
Ha! Reiterscharen dicht am Tor! (II, 1104-1113) 

Der Onkel geht in seiner Sehnsucht, wieder am Geschehen teilzunehmen, soweit, 

den Reitern seine Lanze hinterher zu schleudern, bleibt jedoch durch sein Alter an 

die bloBe Beobachterposition im Turm gebunden, jene Position, die - wie gezeigt -

Wissen, jedoch nicht Handein ermoglicht. 

Wahrend der Onkel uber seiner Chronik einschlaft, plant Gertrude mit Eberhard ihr 

hausliches Gluck: 

Ein Gartchen vor dem Tor hinaus, 
Ein kleines wohlbestelltes Haus 
Am Moore, wo man Feurung grabt: 
Aus diesem Stoff ward es gewebt; 
Doch war es ihre Hauslichkeit, 
Ein Paradies zukunft'ger Zeit, 
Und um die Worte wiegten sich 
Viel tausend Engel minniglich. (II, 1096-1103) 

Gertrudes Teilhabe an der Geschichte war nur von kurzer Dauer und sie ist nun 

bereit, in die ihr zugedachte hausliche Sphare zuruckzukehren. Ihre Verwicklung in 

die historischen Ereignisse liegt in der Vergangenheit und sie hat die weibliche Posi-

tion im Turm, die ihr das Beobachten, aber nicht das Handein eriaubt, eingenommen. 

In Ubereinstimmung mit dieser Abwendung von der offentlichen Sphare der Ge-

schichte und der Politik, wird auch ihr Blick auf das Kriegsgeschehen ausgeblendet. 

Ihre Position am Turmfenster gewahrt ihr zwar freie Sicht auf die historischen Ereig-

nisse, die drauBen vor sich gehen, der Erzahler verschweigt jedoch, ob sie hinaus-

blickt. Die Rolle der Frau im historischen Geschehen verschwindet damit wieder in 

den Auslassungen der Geschichtsschreibung. 

..Die rechte Schau" 

Einen mannlichen Gegenpart zu der Lauscherin Gertrude gestaltet Annette von 

Droste-Hulshoff in der Figur des jungen Tilly auf seinem Spahritt. Beide gelangen 

heimlich zu einem Wissen, das ihnen ermoglicht, den Gang der Geschichte zu 

beeinflussen. Die Unterschiede zwischen den beiden Figuren sind jedoch bezeich-
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nend. Wahrend die weibliche Figur unfreiwillig zur Lauscherin wird, ist das 

„Rekognoszieren" gerade das Ziel von Tillys nachtlichem Ausflug:^ 

Und also fallt ihm eben ein, 
Rekognoszieren mochf er reiten! 
Das Ziel beschau'n von alien Seiten. (II, 220-222) 

Zudem will Albrecht Tilly seine Feinde nicht nur belauschen, sondern auch 

,,beschau'n", d.h. Droste verleiht ihm - im Gegensatz zu Gertrude - den machterfull-

ten, panoptischen Blick des verborgenen Beobachters; 

Dann leise, wie die Welle schreitet, 
- So zum Liebchen los' und leicht 
Ein lockrer Vogelsteller schleicht, -
Er uber Moos und Nadein gleitet, 
Tritt aus dem Forst und sturzt beinah, 
Als auf Kartaunenweite nah 
Vor ihm sich Feindes Lager breitet. 
Er faBt sein Sehrohr, tritt zuruck, 
Und lauscht nun mit gespanntem Blick, 
Wie uber'n Ast der Faike neigt, 
Bevor, ein Pfeil, er pfeifend steigt. 
So viele Feuer sind gezundet. 
Da Tau dem RegenguB verbundet, 
DaB sich dem Lauscher ganz genau 
Die voile Masse gibt zur Schau. (II, 301-315) 

Tilly belasst es nicht nur bei dem umfassenden Blick uber das Lager („Vor ihm sich 

des Feindes Lager breitet", 307), sondern er benutzt zudem ein Fernrohr, Sinnbild 

des zergliedernden, wissenschaftlichen Blickes. Er verbindet damit die - Details zum 

Gesamtbild integrierende - Erfahrung des Panoramas mit der genauen Beobachtung 

der Einzelheiten zu jener idealen Schau, wie sie durch die Natur- und Geschichtswis-

senschaften der Zeit propagiert wird: Uberblick und Ausschnitt, Subjektivitat und 

Objektivitat ermoglichen nur gemeinsam den Blick auf „Wahrheit." 

Die Machtfulle dieses Blickes zeigt sich unter anderem in dem, was Tilly mit 

und ohne Fernrohr sieht; 

Tief tiefer Schlaf die Krieger deckt. 
Am Boden riicksichtslos gestreckt, 
Man meint, es sei ein Feld von Leichen; 
Und wie sie hin und wieder geht. 

^ Welche zentrale Bedeutung das Motiv des „Rekognoszierens" fur Droste besaB, zeigt schon der 
erste Prosaentwurf der Schlacht, in dem das Motiv viermal erscheint. Vgl. HKA III, 2, S. 794-798. 
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Die Wache, noch Nachziigler spat 
Auf Beute laurend, scheint zu schieichen. 
So deutlich Alles zeigt das Rohr. 
DaB wenn ein Schlafer ruckt das Haupt, 
Ein RoB, die Maiine schiitteind schnaubt, 
Am Giase steigt es dicht empor. 
Und sehr vermindert war die Zahi 
Der Manner seit dem letzten Tag; 
Man sah, daB in des Dunkels Hag 
Feldein sich mancher Reiter stahl; (II, 320-333) 

Seine subjektive Sicht uber das Lager („Man meint es sei ein Feld von Leichen", 322) 

besitzt visionaren Charakter, indem sie die Ereignisse des folgenden Tages voraus-

nimmt und Christians Heer als Leichenfeld erscheinen lasst. Der objektive Blick 

durchs Fernrohr hingegen gibt Tilly in aller Genauigkeit die Schwachen seiner wehr-

losen, well schlafenden, Gegner preis: Das Heer hat starke Verluste eriitten und wird 

zudem durch Feinde von Innen - wie Deserteure und dem sich anschleichenden 

Attentater Johannes May - geschwacht. Sein „Rekognoszieren" verleiht Tilly somit 

das Wissen, das den Sieg der katholischen Truppen ermoglichen wird und bereits 

vorwegnimmt. 

Ein weiterer Aspekt des Spahritts Tillys, der die Machtdimension seiner Posi-

tion hervorhebt, ist die Umkehrung des panoptischen Prinzips. Seine Beobachtungs-

position befindet sich gerade nicht im Zentrum der panoptischen Struktur, sondern im 

Ring, der sonst die beobachteten Subjekte beinhaltet. Er will das Lager "von alien 

Seiten" (322) betrachten und umkreist daher das Ziel seiner Beobachtung: 

Der Graf wie eine Saule stand, 
Dann leise, leise furder schreitet -
So um den Teich der Weihe gleitet, 
So Wolfe um der Hurde Reif, -
Ein Dunstgebild, ein Nebelstreif! 
Dort, wo nicht fern im Heidegrund 
Der Linden Dunkel sich verzweigt, 
Dort, meint er, gebe Lagers Rund 
Die rechte Schau. [...] (II, 357-365) 

Die Positionen von Wachter und Obem/achten werden auf diese Weise vertauscht. 

Die Lagenwache wird selbst zum Beobachteten, wahrend Tilly aus seiner exzentri-

schen Position heraus das Geschehen genau im Blick hat. Sein Standpunkt liefert 

ihm jene Figur, die im Zentrum des Lagers sowie des Textes steht - namlich Chris-

tian selbst vollig aus: 
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Und dicht am Herzog stand er da, 
Auf dreiBig Schntte sah er ihn 
So schuBgerecht und ruhig knien, 
Sah ganz genau die Liebesiocke 
Sich streichen an der Binsenflocke. 
Brav war der Albrecht, aber wild, 
Schier Blut ihm aus den Augen quilit; 
Und war ihm ein Pistol zur Hand, 
Ich furcht', er hatt' es abgebrannt, 
Obwohl es ewig ihn gereut. 
Doch nun die Strecke war zu weit, 
Das Schwert zu kurz; er duckt im Strauch [...]. (II, 510-524) 

Mit einem einzigen Schuss konnte Tilly das historische Geschehen entscheiden. 

Dieses groBe Machtpotential uber das Schicksal hunderter von Menschen und den 

Gang der Geschichte auBert sich auch in der Intensitat seines Blickes („Schier Blut 

ihm aus dem Augen quilit", 516). Die Ausubung dieser Macht bleibt ihm jedoch letzt-

endlich verwehrt, da er keine Pistole bei sich tragt. Insofern entpuppt sich jene 

Macht, die nicht vom Zentrum ausgeht, als bloBe Illusion. Der junge Albrecht Tilly 

muss unverrichteter Dinge wieder zu seinen Truppen zuruckkehren und die Ent-

scheidung historischen Geschehens den Hauptfiguren - Christian von Braunschweig 

und dem Graf en von Tilly - uberlassen. 

Annette von Droste-Hulshoff gestaltet meines Erachtens in den Figuren 

Gertrudes und Albrecht Tillys zwei Versuche, traditionelle Machtstrukturen und -

hierarchien zu unterlaufen. Wahrend Gertrude entgegen den Vorschriften fur 

geschlechtsspezifische Verhaltensweisen in das Kriegsgeschehen eingreift, ist Tilly 

in Versuchung, die militarische Befehlshierarchie zu missachten. Beide handein von 

Positionen an den Randern des Geschehens und der historischen Uberlieferung, 

vermogen es jedoch nicht, aus dem Randbereich in das Zentrum der Geschichte zu 

treten. Es bleibt der literarischen, fiktionalen Bearbeitung des historischen Stoffes 

vorbehalten, dem begrenzten Handlungsradius marginaler Figuren der Geschichte 

Geltung zu verschaffen. 

Kehren wir zu der Ausgangsfrage der vorliegenden Untersuchung der 

Schlacht zuruck, namlich inwiefern Droste in ihrem Text einen „mannlichen" Oder 

„weiblichen" Blick auf die Geschichte gestaltet, gelangen wir zu keiner eindeutigen 

Antwort: Einerseits bemuht sich die Dichterin, sich die Normen einer als „mannlich" 

und daher asthetisch wertvoll empfundenen Schreibweise zu eigen zu machen und 

gleichzeitig ihre „wahre Weiblichkeit" unter Beweis zu stellen, wie es die Literaturkritik 
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von der Autorin verlangt. Andererseits verdrangt sie die in der historischen Oberiiefe-

rung zentralen Figuren zugunsten fiktionaler Nebenfiguren und gestaltet somit eine 

Sicht auf die Geschichte von ihren Randern her. Es ist dabei die weibliche Figur 

Gertrudes, deren Geschichte im Text groBerer Raum zugestanden wird und deren 

Handein tatsachlich das historischen Geschehen wesentlich beeinflusst. Insofern 

lasst sich argumentieren, dass Droste die literarische Bearbeitung historischen 

Geschehens urn eine in ihrem Sinne - wenn auch nicht in den Augen ihrer Zeitge-

nossen -,,weibliche" Perspektive bereichert und auf diese Weise die literarischen 

Normen ihrer Zeit unteriauft. 
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Nachwort 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Interpretationslucken im Werk Annette von 

Droste-Hulshoffs mit neuen Deutungsansatzen zu fulien. Als Leitfaden meiner 

Lekture dienten das Motiv des „Blickes" und die Thennatisierung des geschlechtsspe-

zifischen Machtpotentials der Position des/der intensiv Schauenden. 

Was als feministisch orientierte Motivuntersuchung begann, entwickelte sich 

im Laufe der durchgefuhrten Textanalysen zu einer Studie der Strategien, mit deren 

Hilfe Droste versuchte, zu literarisoher Anerkennung zu gelangen. Es zeigte sich, 

dass sie die von der Literaturkritik ihrer Zeit aufgestellten Kriterien literarischer Qua-

litat zu einem groBen Teil verinnerlicht hatte und sich bemuhte, ihnen gemaB zu 

schreiben. Eines der Probleme, auf das sie - wie viele andere Autorinnen ihrer Zeit -

dabei stieB, war die Forderung der von Mannern bestimmten Literaturkritik, dass sie 

auf dem Wege zur erfolgreichen Dichterin, nicht ihre „Weiblichkeit" einbuBe. Schrei-

ben stellte fur sie damit eine Gratwanderung zwischen der Erfullung literarischer 

Normen einerseits und dem Einhalten weiblicher Verhaltensmuster andererseits dar. 

Imitierte sie die - realistische - Schreibweise ihrer mannlichen Kollegen, verstieB sie 

damit gegen den weiblichen Verhaltenskodex. Hielt sie sich jedoch an diesen, stellte 

dies die Qualitat ihrer literarischen Arbeit in Frage. 

Es ist dieses Dilemma der schreibenden Frau im 19. Jahrhundert, von dem die 

Verserzahlungen Annette von Droste-Hulshoffs Zeugnis ablegen. Mit der Thematisie-

rung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse bemuht sie sich, an den von Mannern 

gefuhrten Diskursen uber existentiell beunruhigende Fragen ihrer Zeit teilzunehmen. 

Was diese Texte aus heutiger Sicht interessant macht, ist vor allem die Art und 

Weise, wie sich die erwahnte Problematik weiblichen Schreibens in ihnen nieder-

schlagt. Droste reproduziert namlich nicht lediglich die Themen und Darstellungswei-

sen der Literatur von Mannern, sondern reflektiert kritisch die Rolle, die Frauen in 

den wissenschaftlichen und literarischen Diskursen ihrer Zeit spielen. Sie schafft 

damit eine „weibliche" Perspektive, die von der zeitgenossischen Konstruktion von 

Geschlechtsidentitat erheblich abweicht. Roses Blick in die Landschaft, die instabile 

Geschlechtsidentitat und problematische Erzahlerrolle des Arztes sowie Gertrudes 

Eingreifen ins historische Geschehen sind einige der Textelemente, deren Verwen-

dung auf Drostes prekare Situation als literarisch ambitionierte Frau in ihrer Zeit ver-

weisen. Neben Momenten der Internalisierung sozialer und asthetischer Normen, 
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lassen sich in Drostes Verserzahlungen somit Schreibstrategien identifizieren, die 

eben diese Normen unteriaufen. 

Es bieibt zu fragen, inwiefern und in welcher Form die dargesteilten Motive, 

Themen und Problembereiche sich in anderen, spateren Texten Annette von Droste-

Hulshoffs wiederfinden lassen. Dies konnte dabei helfen, Drostes Seibstentwurf und 

Entwicklung ais Dichterin naher zu beleuchten und auf diese Weise eventuell das -

trotz alter moderner Revisionsversuche - immer noch populate Drostebild des ein-

samen, von der Welt abgeschiedenen, dichtenden Adelsfrauleins weiter zu 

dekonstruieren. 

Insbesondere eine Untersuchung des panoramatischen Blickes im spateren 

Werk ware von Interesse. Welche zentrale Bedeutung diese Perspektive fur Droste 

auch in spateren Jahren noch besaB, zeigt sich beispielsweise in ihrem anhaitenden 

Interesse am sogenannten „Furstenhauschen" in Meersburg, das sie sich als unab-

hangigen Alterswohnsitz und zuruckgezogenen Schreibort einrichten wollte. Den 

besonderen Reiz, den der Blick von einer Anhohe fur sie besitzt, beschreibt sie 

bereits im November 1833 in einem Brief aus Eppishausen an Schluter. In diesem 

Text finden sich schon all jene Charakteristika, mit denen sie spater den Blick aus 

dem Turm beschreiben wird. Ein auf einer Anhohe stehendes Gartenhauschen, in 

dem sie „den groBten Theil der gestohlenen Zeit" verbringt, offnet ihr die „Aussicht 

ins Thai": Dort sitzt sie „ganz versteckt" und sieht und erlebt doch ganz genau, was in 

der Feme vor sich geht:^ 

[...] von meiner Bank unter der Weide aus, durchstobre ich jede Schlucht, besteige 
ich jede Klippe, zwar nur in Gedanken, aber was so nah und deutlich erscheint, 
davon hat man schon genug, und glaubt Nichts Neues gewinnen zu konnen durch 
Annaherung - hier traume ich oft lange, komme recht verklommt zuruck, denn die 
Abend werden allmahlich frisch - aber hier droben ist meine Heimath, geht Alles 
an mir voruber, was ich mir in meinem Herzen habe mitnehmen konnen - Vieles -
Vieles! - wenn ich den ganzen Tag mit andern Vorstellungen bin gefuttert worden, 
hier mache ich mein eignes Schatzkastlein auf und reiche Ihnen, mein theurer 
Freund, von hieraus die Hand.^ 

Wie der Turm, besitzt jedoch auch dieser Ort eine dunkle Seite. Gegen Abend gibt es 

keinen „Begriff fur die Einsamkeit solcher Augenblicke - ode und gewaltig - der Tod 

in seiner groBartigsten Gestalt".^ Droste bricht den Brief an dieser Stelle ab und es 

^ HKA VIII, 1,S. 176-177. 
^ Ebd.. S. 178. 
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scheint, als habe sie gegen ihren Willen einen Punkt erreicht, an dem ihr das 

Dilemma des panoramatischen Blickes und des mit ihm verbundenen Standortes so 

recht zu Bewusstsein kommt. Das durch diese Perspektive evozierte Gefuhl der 

Nahe und Greifbarkeit der Welt sowie der Teiihabe an ihr bieibt eine Illusion, dieser 

Ort ist Vorbote des Todes und schiieBt sie vom Leben aus. 

Erst 1844 gelang es Droste, mit dem zu erwartenden Gehalt fur ihre zweite 

Gedichtausgabe in Meersburg das „FOrstenhauschen" und den dazugehorigen 

Weinberg zu kaufen. Ihr sich zunehmend verschlechternder Gesundheitszustand in 

den folgenden Jahren machte einen Umzug in das nur schwer zugangliche Hau-

schen jedoch unmoglich. Noch wenige Wochen vor ihrem Tod, als sie schon zu 

krank war, um auch nur das Zimmer zu verlassen, plante Droste immer noch, das 

Furstenhauschen zu besuchen/ Der hochgelegene Ort mit dem freien Blick in die 

Landschaft war fur sie - trotz oder aber auch gerade wegen seiner Beschrankung 

ihres Handlungsspielraums - bis zum Schluss Metapher einer idealen Existenz als 

Dichterin. Ob es sich be! ihrer Wahl dieses imaginaren Schreibortes um einen Kom-

promiss mit den Konventionen ihrer Zeit oder aber um die Tarnung einer von ihr als 

verboten empfundenen Tatigkeit handelte, dies konnte eine Untersuchung des 

Motivkomplexes im spateren Werk der Dichterin zeigen. 

Vgl. Godden (1996), S. 322. 
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