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Tiecks Pliantasus, cines der am wenigsten bekannten unter den bedeuten-
deren Werken der deutschen Romantik, ist wie Novalis’ Ofterdingen und Fried-
rich Sehiegeis Lucínde Fragment geblieben. Von den urspríinglich geplanten
sieben «Abtcilungen» wurden nur zwei vollcndet. Dic erste enthált dic sieben
«Márchen» bzw. «Erzálilungen» und «Novellen»tm ~<Derblonde Eckbert», «Der
getreue Eckhart» und «Der Pokal», dic zweitc dic sieben «Sehauspiele»
«Leben und Tod des kleinen Rotkáppchens», ~<DerBlaubart», «Der gestiefelte
Kater», «Dic vcrkchrte Welt». «Leben und Taten des kleinen Thomas, genannt
Daumehen» sowie dic beiden selbstándigen Teile von ~<Fonunat>~.Von den in
da ersten Abteilung versammelten Arbeiten lagen, als Tieck 1810 an dic sehon
um dic Jahrhundertwende ms Auge gefal3te zyklische Anordnung und dic
Ausarbeitung cines Rahmens ging, vier bereits seit lángerer Zcit gcdruckt vor,
wáhrcnd er «Liebeszauber», «Dic Elfen» und «Der Pokal» eigens fúr den
Phantasus schrieb. In der zwciten Abteilung kamen zu vier bercits gescliriebe-
nen drei neue Arbeiten hinzu, «Dáumchen» und dic beiden Teile des «Fortu-
nat». Dic erstcn Bande des Phaníasus ersehienen 1812, der dritte 1816. Ftir dic
1828 veróffentlichten Bánde vier und fúnf seiner «Schriften» hat Tieck den
Phantasus íiberarbeitct, wobei er «Rotkáppchen» und «Fortunat» ausschlol3.
Em dritter Druck zu Lcbzciten, 1844/45, nahm «Rotkáppchen» wicder auf und

Dic Untertitel der drei Bánde der Erstausgabe lauten jeweiis «Fine Sammlung von M’áhr-

chen, Sehauspiclen und Novellen», dic Widmung an <4W. Sehiegel sprieht von ~<Máhrchen,
Sehauspielen und Erzáblungen» (Ludwig Tieck: Fhantasus, hg. von Mantred Frank, Frankfurt a.
M. 1985, 5. 9 [Sehriften, Ed. 6]; nach dieser Ausgabe zitiere ich im fortianfenden Texí).
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folgte der als Vorlage des Setzers dienenden Zweitfassung. Aus dem weiteren
Verlauf des 19. Jahrhunderts ist keine cinzige volístándige Ausgabe íiberliefert.
1911, Uber cm halbes Jahrhundert nach dem Tod des Autors, gab Karl Georg
Wendrincr cine volístándige Neuausgabe der Fassung von 1828 heraus. Erst
dic von Manfred Frank 1985 im Deutschen Klassiker Verlag veranstaltete kom-
mentierte Edition hat sornit cines der Hauptwerke der deutschen Romantik in
der ursprúnglichen Fassung wieder zugtinglich gemachí — 170 Jabre nach sei-
neni Erscheinen.2

flas Gewicht des Phatítasus-Rahmeos geht áuBerlich sehon daraus hervor,
dalA er mit ciner hundert Seiten umfassenden Einleitung einsetzt, zwischen den
naiTativen oder dramatisehen Einlagen cinen Uml’ang bis zu vierzig Seiten
annimmt und mit ciner lángeren Diskussion liber den Zustand des deulsehen
Theaters endet. Wenn dieser Rahmen und der Zusammenhang zwischen Rah-
men und den durcb dic Fiktion des Vorlesens eingefúhrtcn Einlagen bisber nur
sellen grúndlieher thematisiert wurden,3 so dúrften dafúr drei Ortinde ver~mt-
wortlich sein:

1. das Verblassen von Tiecks deutscher, ja curopáiseher Zelebrilát ini spáte-
ren 19. Jahrhundert, dem. anders als im Falle E. T. A. I-Ioffmanns oder
Jean Pauls, trotz der drel Auswahlausgaben von Klee (1892), Witkowski
(1903) und Berend (1908) zu Beginn des unsmigen keine deutliche Neu-
bewertung folgte — Tieck war, bis weit ms 20. Jahrhundert hinein, nur
noch als Autor ciniger weníger Werke wie des ~<BlondenEekbert» prá-

2. dic Unterschá¡zung des Rahmens und des lneinandergreifens von Rah-
men ond Einlagen selbst bei solehen Autoren. deren Zyklen lángst in

Es ist bezeiehnend flir die lange Zeil desolate Editionsiage, dail dic um Wiederentdeckung
und Neuhewei’lung Ticcks so verdienslvolle Marianne Thalnuínn noch 1964 irn Mflnchner Wink-
ler-’Vcriag Dic Marchen amIs 4cm Phanh,smms oboe den Rabmen wiedergab und von den bramen,
giciehfalls oline verbindendea Rahmen. nur cien «.Katc-r>s, «Dic verkchrte Welí» und dic beiden
«Eortí,nat»—Stúcke aufnahnr Dabei hálte der Verzichí aul’ da.s von br zwischen «Verkchrte Welt»
und «l4ortunat» cingesehalteleTrauerspiel «Leben tiné Tod der heiligen Cienovefa» vom Umtang
her dcii ersímals wieder vollsthndigen Abdnmck innem’halb ihrer vierbándigen Ausgabe niehí von
vornherein vóllig aimsgeschlossen.

Vgi. ihalmann. Mananne: Ludwig ‘l’icc’k. Dc’;’ ,‘on;anti.sc’),c’ Wc’lt,nc;nn a”.” Bc,’íin. Bern
t955. Kap. tI 1; Stephao, Dieter: Das Fm’oblc’ní cíes ,íc,vc’lhstisc’he,í Ralmíeusvklu.s’. tJnte,’suc‘líutit~en
Sur Ccschic’híe einerDarbietungsjbrm, Diss. Odílingen 1.960: Kap. y und VII,3, b: Schláfen (líe:
Das’ Ccs’prúc’h ¡u der Lrzdhlkunst Ludwig 7Yecks, Diss. Mdnchen 1969. Kap. IV; Ziegner, Tho-
mnas: Ludwig Ti<‘<‘1<. Studien sur Oesell4gkeitsproblematík. F’rankfurl a. M., Bern, New York 1987,
Kap. IV; Ungei’, ihorsien: «Romanlisierle Wc-It» ‘jIs asíhelisehe Uherwindung des (iartens. Ubem’-
Iegtingenzum Carsenmoliv in den Rahmeugesprácheíi von t.udwig Tiecks«Phantasos”. in: ¡EGE
1991. 5.467-490.

Sc-inc Wiedcrenídeckung sí bezeichnenderweise irn wescntliehen cias Wem’k von Auslands-
uné Exilgermanisten.
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volístándigen Ausgaben vorlagen — Paradigma dahír sind dic durch den
Phanrasus entscheidend angercgten Scrapions-Brúder von E. T. A. Hoff-
mann, deten Rahmen, cine der ergiebigsten poetologisehen Quellen des
Autors, bis in dic júngste Vergangenheit in der Regel ganz punktuell, vor-
zugsweise flir das bcrtihmte «I-Iimmelsleiter-» bzw. «serapiontisehe Prin-
zip», herangezogen und nur ausnahmsweise in seincm bcdeutungskonsti-
tuierendenden Zusammenspiel mit den «gesammelten Erzáhiungen und
Márchen>» vergegenwártigt wurde;

3. dic Bevorzugung, sofern man sich iibcrhaupt auf die mchr als rein forma-
le Tlieniatisierung der Rahmcn zyklischer Kompositionen einlieB, von
Goethes Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten, dic anregend auf
Tiecks wie auf Hoffmanns und auch Amims Zyklcn gewirkt hatten und in
denen man lange Zeit irrttimlichcrweise das Schillersche Programm eincr
ásthetiscben Erziehung des Mensehen erzáhlerisch umgesetzt glaubte5 —

daneben hat allenfalís noch Kellcrs Sinnged¡chtmit dem manifesten mcm-
andergreifen der Thematisierung von Liebe bzw. Liebesverlust in den
Binnenerzáhlungen und liebender Annáherung durch indirekt offcnba-
rendes Erzáhíen im Rahmen eme angemessene Beachtung gefunden.

Bei Tieck handelt es sich um wenigcr offenkundige — und in Dcutschland wcni-
ger als dic Utopien der ásthetischen Erziehung und der Liebesgemeinschaft
gesehátzte — Zusammenhánge, um dic Erfahmng der Zeit und dic Beziehung
von Geheimnis und Gcselligkeit. Auf jene hat Manfred Frank nachdrúcklich,
auf diese mit cinigen wichtigen Hinweiscn aufmcrksam gemacht$ dic ich im
folgenden aufnehme.

«Geheimnis» ist nicht nur als handlungskonstituiercndes Moment, sondcm auch
als Begriff, als bildintensives Motiv und als tonmodulicrende Kraft — und mit-
hin durchgángig thematisch — in den Binnentexten vot allem der ersten Phanta-
sus-Abteilung allgegenwártig. Sehon im vierten Abschnitt der ersten Einlage,
~<Derblonde Eckbert», wird es als Schhisselwortexponiert: «Es gibt Stunden, in
denen es den Mensehen angstigt, wenn er vor scinem Freunde cm Geheimnis
haben solí, was er bis dahin oft mit vieler Sorgfalt verborgen hat, dic Sede
fÉihlt dann cinen unwiderstelilichen Trieb, sich ganz mitzuteilen, dem Freunde
auch das Innerste aufzuschlicl3cn, damit er um so mehr unser Freund werde.

Hierzu kritiseh nun Gerhard Kurz: Das Canse und das Teil. Zur Bedeutung der Gesclligkcit
in der asthehischen Diskussion um 1800, in: Chrisíoph .Iarnme (Hg.): Kunsr und Geschic’hte fin
Zeiralterl’Iegels, Hamburg 1996, S. 91-114.

6 Manfred Frank: Das Problem «Zeit» in der deutsche,> Romantik. ZeitbewuJ3tsein und
I3ewuJitsein von Zeiclic’hkeit in dar.l’rflhromancischen Philosophie und in Tiecks Dichtung. Pader-
born, Mtinehen,Wien,Zúrieh 1990(Wicderabdruekderzweiícn Ausgabe,Mtnehen 1972); dcrs.:
Kommentar Sur Phanrasus-Ausgabe von 1985 (Anm. 1).
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In diesen Augenblicken geben sich dic zarten Seden cinander zu erkennen,
und zuweilen gesehiehí es wobl auch, daB ciner vor der Bekanntschaft des
andcrn zurtick schreckt.>~ (126f.) Dic sehóne Magelone sagí zu ihrer Amme,
nachdem sic Peter von Provence erblickte: «t’rage ihn nach seinem Stand und
Namen, damit ich weiB, ob ieh leben oder stcrben muB; wcnn ich ihn fragen las-
se, wird er kein Geheimnis daraus machen, denn ich mñchtc vor ihm kein
Geheimnis haben.» (261) Fortunat vcrriit den beiden Sdhnen den Gíñckssiickel.
dic Ursache seines Reichtums, mit den Worten: «Dic Todesstunde zwingt mich,
das Geheimnis ¡Das lang verhehlte, zu cntdecken.» (962f.) Auch an den háufig
gewáhlten nahestehenden Begriffen bzw. Begriffspaarcn wie ~<Ráíscl» und
«Verrat>=,«Vertrauen» bzw. ~<Zutrauen»und ~<MiBtrauen»ist ablesbar, dafl Tieck
dic Tradition des Schauem’- und Eundesromans, dic sich ausgicbig der Poesie des
Geheimnisses bediente, mit psychologisch-existentieller Dringlichkeit aufládt7.
Nicht íninder eindrucksvoll, wenngleich wiederum vielfáltig der Tradilion ver-
pflichtet, ist dic Bildlichkeit des Gcheimnisses. Der Venusbcrg, dessen Lage «das
Geheimnnis>~ sci der bcstimmte Artikel ist mit Bedacht gew~hlt —, stcht fur das
~<irdischeParadies» rtickhaltloscr Sinnenlust (167); wer dic «Klánge» des
~<Spielmannsvon wunderseltner Art» vernelime, der werde «von ihnen mit
offenbarer, doch unerklárlicher Gewalt crfal3t, iínd fort, fort iii dic Wildnis
getrieben, er sieht den Weg nicht, den er geht, er wandert und wandert und wird
nicht mUde, seine Kráfte nehmen zu wie seine Eilc, keinc Macht kann ihn auf-
halten, so renní er rasend in den Berg hinein, und findet ewig niemals den Rtick-
wcg wicder»> (156f.) Als Peter c<deuchte>~, die sehíafende N4agelone atme «mit
Bangigkcit», «sehnUrte» cm sic ~<etwasauf, und ihr weil3cr sehéner Busen trat
aus den verhdllenden Gewándern hervor»; als er dann aber gar, seiner Neugier-
de nachgebend, den «roten Zindel» óffnet, der dic drei Ringe cnthált, ist dic
Katastrophe der Trennung unabwendbar (2781’.). Blaubart, der alíen Frauen
mil3traut, gibt vor der Abreise Agnes dic Schlíissel zu den Gemáchcm, die sic
noch nicht betreten hat, nicht nur zu den seebsen, zu denen er ihr den Zutí’itt ge-
stattct, sondern auch zu dem s¡ebten, dessen Betreten er ihr untersagt und in dem
sic, dem Verbot sicb widersetzend und dic Offenbarung emes ~<Geheímnísses>~
erhoffend, «von welchem» ihr «Glúck abhángt» (460), den Blutgerucb der
ermordeten Vorgángerinnen atmet. Das Geheimnis macht sich nicht num’ als leit-
motivisch-insistent eingesetzter Begriff und als ausgeftihrtes, wie cine mcta-
phora continuata aufgenommencs Bild gelteud, sondern auch als jene tonínodu-
lierende Energie, dic den Sehilderungen von Landschaft und stádtischer Szene,
fremden Physiognomicn und rátselhaftem Inneren die Aura des bedrohlich-
gltickverheil3endcn Unheimlichen verleiht. So, um nur wenige Belege anzudeu-

Vgl. Marianne Thalmann: Froblemt’ <lcr Dñmoníe in Ludv’ig Tiec’ks S¿’hrifien, Weimar
1919, Kap. IV (Tieck und dic Modeliteralur); dies.: Der í>’ivialro,nan des 18..Iahrhunderts und
<lcr ronyanti>’c’lmt’ Rc>rnc,n, Fin Be’it,’ag su,’ Entw’ic’klungsgesc’ííic’hte <lcr Gehein,bundn;v.stik, Berlin
1923.



Geheininis und Geselligkeit in Tiec’k’s Phantasus 93

ten, in der Darstellung von Christians Aufstieg zum Runenberg oder in der Sze-
ne, in der Emil, im «Liebeszauber», am Fenster stehend, beobachtct, wic dic
Alte, begleitct von der dic «sehénsten Brúste» unvcrhtillt zeigenden Sehónen,
dic er liebt, «den wcil3cn HaIs» cines kleinen Mádchens durchschncidct (227);
so auch inder Darstcllung der Erschñttcrung Eckberts , als dieser zuerst in Hugo
den von ihm ermordeten Walthcr wicderzucrkcnnen glaubt und sich verstñrt auf
5cm SchloB flíichtet, bevor er am Ende des Márchens von der ihm schreiend
begegnenden «krummgebtickten Alten» erfáhrt, «niemand» als sic selber sci
«dein Freund Walther, dein Hugo» gewesen (145), oder, im «Pokal», in Ferdi-
nands déjá-vu-Erlebnissen, die ihn zur Erinnerungsarbeit treiben und ihn «be-
stíirzt» Uber den Abgrund von vierzig liebesleeren Jahren in die Katastrophe sei-
ner Jugend zurtiekblieken lassen (340f.).

Dic zentrale Bedeutung des Geheimnisscs bestátigt sich im Fhantasus-Rah-
men. Dessen Konstruktion weicht charakteristisch von derjenigen in Goethcs
Unte;’haltungen deutsc’her Ausgewanderten (1795) und Arnims Wintergarten
(1809) sowie Boccaccios Decamerone (1470) ab, an dem Goethe und Arnim
sieh orientiert hatten und das mit Goethe und A.mim Tieck als Muster diente.
Wáhrend Boccaccio cine Runde von Damen und Herren der Gesellsehaft vor
der Pest fliehen láBt, Goethe dem Vorbild im Fluchtmotiv folgt, indem er den
Ubertritt der von den Revolutionsarmeen Bedroliten ms rechtsrheinische Gebiet
fingicrt, und Amim seinerseits. eme disparate Gesellschaft im strengcn Wintcr
um dic Dame des Hauses versammelnd,t das Fluchtmotiv aufgreift, láBt Tieck
cine Runde von sieben Freunden sich nach langerZeit — teils zufállig, teils dem
Plan folgend, «im Kreise» der «Geliebtcn»> «cine neue Jugend zu leben» (24) —

wicdersehen und versammelt sic, ohnc den Druck ául3erer Not, auf dem Land-
guI Manfreds, der ciner der ibren ist, mit dcssen Frau, Schwester, Schwágerin
und Schwiegermutter. Steht das Erzáhíen bci Boccaccio, Goethe und Amim ím
Zeichen der Bedrohung, so bei Tieck in dem des «Drchcrchens der Zeit», wic es
mit auffálligcr Beiláufigkeit heiBt (24). Dic Zcit ist es, in der dic Mensehen
cinander und sich selber fremd werden, sic bcstinimt den Rhythmus des Begeh-
rens, «les flux et les reflux [.1 dc la passion»,9 in ihr entscheidet sich, ob das
Anvertraucn des cigenen Geheimnisses, das auf dauerhafte Zuncigung hofft,
durch Treue vergolten oder enttáuscht wird. Dic begriffliche, bildlich-motivi-
sehe und tonmodulierende Gcgenwart des Geheimnisses in den Emníagen findet
im Rahmcn Entsprechungen, gedámpfter und mit anderen Akzcntsetzungen.
Dem allgegenwártigen Unl’ieimlichen im «Blonden Eckbert», den grellen Far-
ben, mit denen in «Licbeszauber» der Zusammcnfall von Eheschliel3ung und
Mordwut dargestellt wird, der tiefen Wehmut, dic im ~<Pokal»aus der Schilderung

lm jahreszeitliehen bat man aueh den politisehen Wintcrder napoleonisehen Besatzung zu
sehen.

Proust in bczug auf dic ~<scénedc la déclaration» in Racines Phédre (Vorwort su Paul
Morands Tend,’es Stoc’ks, Paris 1921,5. 31).
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des Wiedersehcns zweier Liebender erwáchst, dic Zeit und Zufalí unwiederbring-
iieh um ihr Lcbcnsgltick brachten, entspricht im Rahmen dic durchaus hellere,
im Fortsetzungsplan auf cm gltickliches Ende hin angelegte Geschichte Fried-
richs, der, zunáchst nur cinen cinzigen Freund zñgemd einweihend, dic geliebtc
Adeiheid ihrem Oheim, der sich ciner Vereinigung widersetzt, entfúhrt.
Geheimnis und Zcit werden gleich zu Bcginn dieses Stranges aufeinander bezo-
gen, der als cinziger den Rahmen dureh cine durchgcftihrte Handiung zusam-
menhált: «LaS mich, guter heitrer Frcund>~, so wendet sich Eriedrich an Theodor
und dic tibrigen der wiedcr ~<Vereinigtcn»,«es solí nicht lange wáhrcn, so wirst
du und ihr alíe mehr von mir erfahren. WeiBt du doch nicht, ob ich nicht vid-
lcieht am Gliicke krank liege» Theodor erwidert: «Wenn das ist L... 1. 50 móge
Gott nur den Arzt noch recht lange von dir entfernt halten. O wárst du doch lic-
ber gar inkurabel! Aber leider ist dic f’Ieilung dieser Krankhcit nur gar zu gewiB;
odie Zeit, dic bóse, liebe, gute, alte, vergcl3liehe und doch mit dem unverwúst-
lichen Gedáchtnis, das widerkáuende grolSe ernstc Tier, dic alíes erzeugt und
alíes verwandclt, sic wird frciiich machen, daS wir ciner den andem und uns
selbst nach wenigen Jahren mit ganz verlinderten Augen ansehn.» (32) Der
Bildlichkcit des Geheimnisses in den Einlagcn entspricht im Rahmen der «run-
de Wiesenplan des Gartens, welchen dic lieblichstcn Blumengruppen umdufte-
ten»: ~<aisKrone des grtinen Platzes glánzte und rauschte in der Mittc cm
Springbrunnen, der durch 5cm liebliches Getón gieich sehr zum Scbweigen wie
zum Sprechcn ciníud» (55) — im Rausehen des Brunnens erfahren dic Versam-
melten sinnlieb-einpr~gsam das FlieBen der Zeit, und indcm der Erzáhier dem
Brunnen zuspricht. «gleich sehr tutu Schweigen wie zum Sprechcn>~ einzula-
den, wird dieser zum — spáter leitmotiviseh aufgenommenen — Symboi ciner
Geselligkeit, dic Offenhcit und Diskrction im Gleichgewicht tu halten versteht.
Auch im Rahmen fáilt Geheimnis gelegentlich als Begriff. unter anderern in
dem Nominalkompositum «Gemutsgeheimnis» (2<7), vor allem aher in einem
Gesprách der Freunde tu Beginn. das Hofmannsthal auszcichnete, indcm er es
semnem DeuIsc’hen Lesebuc’h unter dem Titel «Freundschaft» cinverleibte.’” Ocr
eben genesene Anton sagt tu Theodor und Ernst tiber 5cm VerháItnis zu Fried-
rich: «man lcbt, wenn man das Glñek hal. mchre sic] Freunde zu bcsitzen, mit
jedem Ereunde cm cignes, abgesondertes Leben: es bilden sich mannigfache
Krcise von Zártlichkeit und Freundschaft, dic wohl die Gefúhie zu andem in
sich aufnehmen und harmonisch mit ihnen fortschwingen, dann aber wicder in
dic alte eigenttimliche Bahn zurtickkchrcn, daher eben so wie mir der Ver-
trauteste in vicien Gesinnungen frcmd bleibt. so hebt eben derselbe auch vicies
Dunkle in meiner eignen Natur bIoS durch seine Gegenwart hervor, und machi es
licht. 5cm Gesprách, wenn es diese Punktc trifft. erweckt es zum kiarsten innigsten

Hugo von Hofmannslhal (Hg.): Deu.tsches Lesebuc’h. Eme Ausvahí deuts’r’kc’,’ P,’o.rast,.¿k’-
keaus ciern.lahrhundc’rr l75O-1850. Múehen ‘1926. 13d. 1.5.254-82.
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Leben, und eben so wirkt meine Gcgenwart auf ihn zuríick.» Darauf Ernst,
zustimmend: «der Mensch, der tiberhaupt das Leben und sich versteht wird mit
jedem seiner Freunde cm cignes Vertrauen, cine andre Zánhichkeit flihien und liben
wollen. O das ist ja eben das Himmlischc der Frcundschaft, sich im geliebtcn
Gegenstande ganz zu verlieren, neben dcm Verwandten so viel Frcmdartigcs,
Geheimnisvoiles ahnden, mit herzlichcm Glauben und edíer Zuversicht auch
das Nichtverstandne achten, durch diese Liebe Sede zu gewinnen und Seele
dem Geliebtcn zu schenken!» Und wicdcrum Anton: «Was du da bcrtihrst [...J,
beríihrt zugleich die Wahrheit, daS es nicht nur erlaubt, sondern fast notwendig
sei, daS Freunde vor cinander Geheimnisse haben, ja es crklárt gewisscrmaBen
dic seltsame Erscheinung, daS man dem cinen Freunde wohl etwas anvertrauen
mag, was man gero dcm verschweigt, mit dem man vielleicht in noch vertrau-
tern Verháltnissen lebt. Es ist cine Kunst in der Freundschaft wie in alíen Din-
gen, und vielleicht daher, daS man sic nicht als Kunst erkennt und treibt, cnt-
springt der Mangel an Freundsehaft, líber welchen alíe Welt jetzt klagt.» (2Sf.)
Offenkundig bestehen zwischen der bcgrifflich-diskursiven, der bildlich-moti-
visehen und der in dei- Tonmodulation erfahrbaren Vergegenwkirtigung des
Gchcimnisses in den Einlagen und im Rahmen des Phantasus enge, gelcgcnt-
1 ieh spiegelbildliche Entsprcchungen.

Dic Belege. dic das Grimmschc Wórterbuch unter dem Lemma «Gcheim-
nís» auffíihrt, geben, aucb wenn sic teilweise aus dem spáteren 19. Jahrhundert
stammcn, Hinweise auf dic Traditionen, in denen Tiecks Poesie des Geheimnis-
ses steht und von denen sic sich zuglcich durch cigene Akzentsctzungen cnt-
fernt. Grob schcmatisiert sind drci Diskurstypen auszumachen: 1. Derpolitisehe
und Éikonomischc Diskurs, in dem etwa von Staats-, Kabinetts-, Redaktions-
und Gcscháftsgeheimnis dic Rede ist. Ibm kónnte man auch zurcchncn, daS, wic
Adelung ausftihn, «dic unverweslichen Stiieke», welche man zur Sicherung von
Besitzansprúchen unter dic Grenzsteine lcgte, «geheimnisse» genannt wurden,
oder der von Lessing in Ernst und Falk im Blick auf dic Freimaurer formulierte
Satz, man habe ~<langegenug aus Heimiiehkeiten das Geheimnis gemacht». In
alí diesen Fállen geht es um das, was den Gegcnstand des Gchcimnisses angeht,
meist unproblematische, hinsichtlich seiner Verbreitung aber streng begrenzte
Wissen, im Grenzfall cines cinzigen, das in der Regel als Herrschaftswissen der
Macht- bzw. Besitzsicherung gilt, aber auch der Gegenmacht ciner oppositioncl-
len Gruppe dienen kann.11 2. Der wissenschaftiiehe Diskurs, dem in rationaler
Fortfúhrung alehemistiseher Vorstellungen, als Geheimnis der «verborgene
sínn», der «innerste gehalt» ciner Sache gilt, nicht allein der Natur, sondern, in
fortsehreitendcr Auswcitung des Gegcnstandsbcrciches, der menschlichcn See-

‘/gl. Reinhart Koselleeks Ausfúlirungenzu den Freiniaurern: Kritik und Krise. Eme Studie
zur Pathogenese derbúrgerlichen WeIt, Frankfurt a. M. (976 ( Freiburg, Múnehen 1959), insbe-
sondere dic Abschnitte 11,2,3 und III, 1.
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le, der Gedankenbildung, der Sprache, der Kunst. 3. Ocr religiáse, besondcrs der
christlichc Diskurs, dem noch dic geoffenbartc Wahrhcit von Christi Kreuzestod
cm Geheimnis bleibt. Dic drel Diskurstypcn, zwischen denen es vielfáltige Ver-
bindungen und Misehungen gibt, cntsprechen ungef<áhr der Kantschen Unter-
schcidung von Geheimnissen (secreta) der Politik, Geheimnissen (arcana) der
Natur und «cigentlichen>~, heiligen, Geheimnissen (mysteria) derReligion) Dic
Zugánglichkeit des Geheimnisses stcht dabei in einem umgekehrt proportionalen
Verhaltnis zu seiner Vcrbreitung. Das intellektuell prinzipielí leicht zugángliche
Herrschaftswisscn bleibt wenigen vorbehalten, wáhrend das schwieriger zu
erlangende wissenschaftliche Wissen ciner gról3ercn Zahí zugánglich ¡st, dic
noch als geoffenbarte geheimnisvoil bleibende christliche Wahrheit hingegen
auch noch vom einfachsten Gemtit erfahren wcrden kann.

Wie vcrhált sich Tiecks Poesie des Geheimnisses zu der dic Diskurstraditio-
nen des Geheimnisses zusammcnfassenden Unterschcidung von secreta, arcana
und mysteria’? Dic mysteria der Religion spicíen im Fhantasus keinc Rolle; wenn
es etwa von der Alten im «Blonden Eckbcrt» heil3t, sic bcte (133), 50 wird damit
nurmehr cm kultureller Habitus zitiert. Ebensowenig stehen dic secreta der Poli-
tik im Mitteipunkt. Dies belegen gerade dic Texte, dic in Gestalt von Herzog oder
Kñnig hohe Standespersonen aufbieten. «Ocr getreue Eckhart und dci Tan-
nenháuser», wie der Titel und dic Angabe «In zwei Abschnitten» zeigen, cine
Doppeltgeschiehte, verbindct das Venusberg-Thema dadurch mit dem der Treue
gegenilber dcm mil3trauischen Herrscher, daB Eckhart dic Sdhnc des Herzogs
von Burgund, in dessen flienst sein áltester Sohn fiel und der dic beiden ¡Unge-
ren, von MiBtrauen ergriffen, ermorden liclA, vor dem Venusbcrg schtitzt offen-
sichtiich geht es nebender Thematisierung der Sexualitát um dic cinerwider alíe
Erfahrung gelcbten Treuc, ist also cinc Schwáchung des politischcn zugunsten
des psychologiscb-cxistentiellcn Gcheimnis-Diskurses festzustellen. Und auch
in den beiden Teilen des «Fortunat», die, was dic Ranghñhe des Personals
betrifft, wiederholt auf der hóchsten Ebene spielen, wcrden mit dcm Giiickssák-
kel nicht so schr das Thema der auf Reichtum gegriindeten Maeht als viclmehr
das wechselvolle Schicksai seines derFoituna unterworfenen Besitzers und, wic-
derum, das Thema des Vertraucns bzw. des Verrats verbunden. Tieck crkundet
mit den Mittcln der Poesie dic menschliche Sc-ele, das’ Geheimnisvolle der tran-
matisierenden Wiederkehr des Vcrdrángten, das Faszinosum und den Suchtcha-
rakter der von sittlichen Normen entkoppelten Scxualitát, dic verstórcnde Erfah-
rung unwiderruflich verlorener Zeit, dic noch dcm Wiederfinden der vierzig

Deutsc’hes Wórtcrbuc’h, Bd. IV, 1, b. Leipzig 1897, Sp. 2362. (Kants Sprachgebrauch
weiehl vom alígemeinen frúhneuzeilliehc-n ab. in dem das wahrscheinlich der n>edizinischen Ter-
minologie entlehnlc «arcanum» líber die Corpus-lebre «¡uit, Zentralhegrill ciner politischen
Handlungsiehre» wurde [LucianHólseher: Offentlic’hkeit und Gel,ein,nis, Eme begrif/kgesc’hicht-
liche lintersuc’hung Sur Entstehung <lcr t5ffentlic’hkeic in <lerfriihen Neuzeit. Stuttgart 1979,S.
13 ti.).
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Jahre getrennten Liebenden im Augenblick des amour retrouvé den Stempel der
Trostlosigkeit aufdriickt. Die arcanader menschlichen Sede sind soabgrundtief,
dal3 sie, was Unen Rátselcharakter betriffi, auch noch den Bedarf an mysteria
abdecken, fúr den vormais dic christliche Tradition gesorgt hatte. Die secreta
aber trennen nicht mehr den wissenden Herrschcr vom unwissenden Behcrrsch-
ten, sondern den aus der Gottcsbindung cntlassenen einzelncn vom anderen —

Frcund oder Geliebtcn —, und dic Mittcilung des eigencn wie dic Erfahrung des
fremden Gehcimnisses wird zur mysteriésen ¡‘robe, in der sich die Lebens-
schicksale entscheidcn. Ticck ist ein Diagnostikcr der Katastrophen, dic sich aus
dan unabweisbaren Verlangenergeben kónnen, dic Einsamkeit sich selbst fremd
bleibender Innerlichkeit in Vcrstándnis, Freundschaft und Liebe erhoftender 0ff-
nung gegentiber dem anderen zu úberwinden. Die Zusammensetzung der P/zan-
tasus-Runde wie auch Zeit und Ort des Treffens sind von Tieck im Hinblick
daraufhin konstruiert, Geheimnis und Geselligkeit ms Gleichgewicht ni serzen.
Sieben dichterisch sich betátigende Mánner — entsprcchcnd den jcweils sieben
Vorlesem der beiden ersteri und der geplanten wcitercn fUnf Abteilungen — und
vier Fraucn — denen dic Rolle der emotional reagierenden «Rezensenten» zufállt
(90) — begegnen cinander. Beide Gruppen sind deutlich voncinander abgesetzt
und zuglcich in sich selbst eigentiimlich untersehieden. Bci den weiblichcn Figu-
ren stehen der sanft-zuríickhaltenden, schamhaften Rosalie und dei- Wteren,
lebensklug-bcsonncnen Emilie dic kecke, hciter-mutwillige, gelegentlich «vor-
lautc>~ (390) Clara, und, in ganz anderer Wcise, Auguste gegentiber, deren emp-
findlichcs Selbstbewul3tscin aís umworbene Frau durchaus geselligkeitsfcindli-
che Ztige annehmcn kann. Auch dic Gruppe der Mánner weist das breite
Spektrum von gese!ligkcítsfórderndem, fréhlichcm Leichtsinn líber cinc stárker
der Intimitát von Freundschaft und Liebe zuncigende Verhaltenheit bis zu
korrekturbcdiirftigem Eigensinn auf. In der Mitte stcht der Gastgeber Manfred,
der in sich in gesteigerter Weisc dic Spannung zwischen vcreinzelnder Melan-
cholie und ansteckendcr Laune auszuhalten hat. Das cine Extrem wird durch den
zu Sprnnghaftigkeit neigenden, doch liebenswúrd¡gcn, zu Ernst wic zu lachender
Selbstkritik fáhigenThcodor bezcichnct, den die Runde am Ende des Phantasus-
Fragments zum Kónig der dritten Abteilung wáhlt und der am stárksten die gesel-
lig-vcrbindende Kraft bcsitzt. Ihm steht, am anderen Pol, der scharfblickcnde, zu
eigenbrótlerisch-pcdantischcr Rechthabcrei neigende Wilibald gegenlíber. Zwi-
sehen Theodor und Manfred stehcn Ernst, der flir dic deutsche Vorzeit Begeister-
te, und Lothar, der Theatromane und Kdnig der zweiten Abteilung, zwischcn
Manfred und Wilibaid, Anton, der Kdnig der ersten Abteilung, und Fricdrich, ant
deren enge Verbindung dic zitierten Aul3erungen líber die Notwcndigkeit des
Geheimnisses in der Freundschaft vorzugswcisc zielen. Dic Differenzierung der
df Mánner und Frauen hebt nicht nur deren selir unterschicdlichc Begabung zu
geselliger Gemcinsamkeit, sondcrn in cinigen Fallen auch das je cigene Lebens-
geheimnis hervor, das sich gegen dic Auflósung im Geselligen wie auch in der
Frcundschaft sperrt, doch diesen, sci es als rcspektiertes, sei es als diskret
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bcwahríes, allerersí Tiefe verlciht. Wilibald und Auguste, dic am stárkstcn zu
sclbstgcrechter Vercinzclung neigen , trennen sich nieht nur von den anderen
durch das Geheimnis ihrer Liebe, sondeen sind, bis zur Wendc gegen SchluI3
des Fragmcnts, auch voncinander durch das Mil3vcrstándnis geschieden, seinc
Liebe gelte nicht ihr, sondeen Clara, durch das Zurtickhalten also des Geheim-
nisses der cigenen Liebe, das den anden> stumm bleiben lál3t. Friedrich, tief
durch dic crwiderte Liebe zu Adelheid erschúttert, dic er schlielAlich ibrem
Ohcim cntfiihrt, um sic auf dem Landgut, auch vor der Mchrzahl der Versam-
melten, zu verbergen, tcilt zunáchst nur Anton, dem engsten Freund, das
Geheimnis, von dem 5cm Lebensglñck abhángt, mil, bevor Manfred cinge-
weiht wird. der es an Rosalie und Clara weitergibt. Am stárksten vom Geheim-
nís aber gezeichnet ist Anton, der mit allem Nachdruck als nur Iangsam Gene-
sender dargestclh wird und dessen eben úberwundenc schwcre Erkrankung
-- ebenso wie cinc in wciter Vergangenheit zuriicklicgende. an dic em’innert wird
— andeutend mit eincm den Lebenswillcn schwáchenden Liebesverlust zusam-
mengcbracht wird. Auch Ort und Zeit der Zusamnscnkunt’t sind so konstruiert,
dalA sic Gesclligkeit und Gebeimnis zur Gelíung bringen. Das Wiedersehen der
Fecunde nach langen iahren der Trennung ermóglicht einerscits eme durch
Finmaligkeit ms Festliche gesteigerte Geseíligkeit, andercrseits dic. direkte
oder indirekte, Mitteilung des in dcc Zeit je individuclí erfahrenen, zugleieh
aber, da von jedem erfabrenen, Uberindividucíl gultigen Lebcnsgcheimnísses.
Und dic Abgeschiedenhcit des Landgutes begtinstigt, mangels anderer Zer-
streuung, das gesellige Beisammenscin, wic sic auch dic liebende Annáherung
ermdglicht bzw. der bedrohten Liebe cinen Schutzraum bictct und cine
Atmospháre schafft, in dcc Anton mit scincm verborgen bleibenden Geheiínnis
dic Kraft zu fortschrcitendcr Gencsung findet. Wie geht dic Phantasus-Runde
mit dem Geheimnis un>? Als Manfred den wcgen Adelbeid tief unruhigen Fried-
¡‘ích Uberreden will, der Gescfisehal’t dic Vcrlesung des zwciten «Fortunat»-
Dramas doch nicbt vorzucnthalten, fállí cm Wort, das in Ticcks Spátwerk zum
Schlíisselwort werden solíte:’> «Entziehst du dich [.1 jctzt, so weiB ich nicht,
wie ich dieh ermtschuldigcn solí, alíe werden aufmerksam und dein Gehcin>nis,
wclches duja selbst noch sc’honen willst, steht aul deni Spiel.» (943)14 Schoncn
meint hier Verbergen des cigenen Geheimnisses - nur wenige der Versamnmnel-
ten wissen, dalA Adeiheid bereits versteckt unía ihuen weilt; von Schonung als
Respekt des fremden Geheimnisscs aber ist, auch wenn das WorI in diesen>
Sinn nicht fállt, das Verhaitcn der Versammelren insgesamt bestimíní. Ticck
bringt dic Notwendigkeit, das fremdc Geheimnis zu achten, auf dic vielfáltig-
sIc Weisc zur Geltung:

A Vgl. Ingrid Oesteric: Ludwig Tieck, «Oes Lebeus Oberflug» (1838). la: Liltreter, Paul
Miehael (Hg.): Rc,mane uncí E;’zñhlungen :wisc’h¿’n Romantik’ uncí Realisnius. Neuc’ Interprelatic>—
nen, Stuttgart 1983,5. 23t - 267.

Meine Hervorhebung.
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1. Dic sieben Dichterstellen Geheimnisvolles in den verlesenen Werken dar,
durchwcg in den sieben erzáhíenden, gelegentlich, wenn nicht mit gerin-
gcrcm Gewicht, so doch stárkcr ironisch gebrochen, in den sieben drama-
tisehen Arbeiten. Das Geheimnis ist hier jeweils — als vorgelesenes — aus
seiner existentiellen Verbindlichkeit gelóst, gerade in ásthetiseher Gestalt
aher— in der Form des «Márchens» (125) im «Eckbcrt» und in den «Elfen»
etwa — radikal als lcbensbedrohende wie als lebenserhaltende Macht zur
Gcltung gcbracht.

2. Das narrativ oder dramatisch hcraufbeschworene Geheimnis wird in den
kommentierendcn Gespráchen nicht zum AnlaB ms Existentielle gcwen-
deter Ertirterungen oder gar bohrendcn Fragcns nach Lebensumstánden,
Erfahrungen des jeweiligen Vcrfassers genommen, viclmchr zum Aus-
gangspunkt spczifisch poctologischer und ásthetischcr Erórterungen, dic
ctwa dem Vcrháltnis des Textes zur Vorlage, Fragen der Komposition und
des Tones oder wirkungsásthctischen Aspektcn, zum Beispiel der «frúhen
Lust der Kindcr an der Furcht» (384), gelten. Dies ist un> so bemerkcns-
wertcr, als sowohl das vorlcscnd Vergegenwártigtc als auch das insbeson-
dere Anton und Fricdrich umsehwebcndc Geheimnis AnlaB zu neugieri-
gen Rtiekfragen gegeben hátte. Nach Vcrlesung des «Blonden Eckbert»
fragt Clara Anton, den Verfasser, nicht nach den Erlebnissen bzw. Erfah-
rungen, dic in das Márchen eingcflosscn sein kónnten, sondem danach,
ob es sich un> cine «cigene Erfindung» oder cine «nachgcahmte» handle,
wohintcr lcdiglich ihrc aulA (w.p. 5.1 alt 2.2.5) erordentliche Wertschát-
zung der Fáhigkeit zur «ursprUnglichen Erfindung ciner Dichtung» steht
(146f.). llJnd als Anton im Anschlul3 an dic Verlesung von «Rotkáppchen»
das Gedicht «Dic Heimat» vortrágt, das er vor iahrcn «in ciner melancho-
lisehen Stimmung» geschricben hattc, kommt es Friedrich und Lothar vor,
als habe er Strophcn wic

Lic-be kann nichí versiegen,
Sic- ¡st cm ewgcrQuelí,
Will jedes Hild vert’Iiegen
Hleibt doch ihr Antlitz helí.

«neucrdings hinzugefdgt». Doch dringen sic nicht in den Genesenden,
sondem sehen sich nur «stillschwcigcnd» an (38Sf.).

3. Der ásthetischen Fassung des Gehcimnisses und der Achtung vor den
Autoren entspricht der sehonende Respekt der gesellig Versammelten vor
den> Geheimnis des anderen. Als Theodor auf dic Frage, ob er «Gran>»
habe, von Friedrich zur Antwort erhiilt, er solle von ihm ablassen und auf
klínftigc Eróffnungcn warten, insistiert er nicht weiter, wenngleich auch
5cm launiger Hinwcis auf dic alíes verándcrnde Zeit den «an> Gllíck»
krank liegenden Frcund nicht ohne Empfindlichkeit láBt (32f.). Und als
Anton scinerscits Ernst bittct, aufzuhtircn, Uber dic mit der Traucr un> den
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unwiderruflichen Verlust cines gelicbten Menachen durchaus vereinhare
hóhere Freude zu spreehen, weil «diese Wahrheit» so «ganz das Wesen»
seines Lebens sel (82f.), schweigen dic Versamn>elten, und Clara, dic
ihrerseits in Tránen ausgebrochen war, gibt dem Gesprách nach ciner lán-
geren Pause cine diskret ms Grundsátzliche abweichendc Wendung.
Der hohe Wert von Gcselligkeit und Geheimnis kommt nicht nur positiv,
sondeen auch negativ zum Ausdruck, an jenen wcnigen Stcllen námlich,
in denen gegen dic unausgesproehenen Regeln verstoBen wird, deren
Befolgung íiberhaupt erst Geselligkeit móglich macht und die dieser
durch dic Achtung vor dem Geheimnis des anderen Tiefe verleihen. An
diesen Stellen ist besonders cinprágsam gestaltet, dalA gesdllige Gemein-
schaft der selbstkritischcn Disziplin bedad, an der es der mákelnde Wili-
baid und dic harsch-sel’ostgcrcchte Auguste voriibcrgehend fehíen iassen,
und dal3 mangelnde Schonung in Fragen, in denen es un> das Geheimnis
des cinzeinen gcht, cine Sprengkraft besitzt, dic nicht nur das geseflige
Miteinander. sondeen aucb Frcundschaft, Gliick und Leben zerstÉ$ren
kann. Ausgercchnet Anton, der von schwercm Liebesvcrlust Gezeichne-
te, der nur miihsan> gesundet, teilt Clara und Rosalie, wobl wisscnd um
dic cigene ~<Treulosigkeiw,docb der SilBe nachgebend, «semen Frcund
aut diese Wcise ni verraten», drei Sonette mit, dic Friedrich gedichtet
hattc, «als er sich von semen> Herzen und seiner Geliebten getáuscht
glaubtc» (77?). 1-lic-y streift das Gesehehen der Rahmenhandlung ebenso
dic Katastrophe wie in jcnem 1-Iandlungsstrang, in den> berichtet wird,
wíe cm Sonett Wilibalds von Auguste als Liebcserkffirung mil3verstanden
wird, das nicht, wie erschnt, ihr selber, sondern Clara gilt. Zwar táuscht
sic sich, denn tatsáehlich ist dic poeiische déclaration d’an>our an sic
adressiert, doch gcfáhrdet auch in diesem Falí dic mangelnde Fáhigkeit,
mit den> Geheimnis umzugeben, das Lebensgltiek — zu dieser Fáhigkeit
gehórt der Respekt vor der Autonomie des Asthetischen nichí wenigcr als
der vor dem Geheimnis, das cinc nicht offcn erklárte Liebe umgibt.m> Die
seltenen Verletzungen des Gebeimnisgebotes und der geselligkeitsermóg-
lichenden Regeln bringen ex negativo zur Gcltung, was der positiven
Darstellung der Phantasus-Rundc cingesebrieben ist: Dic Gesclligke¡t,
dic Tieck in Szcne setzt, fal3t in sich Verháltnissc der Liebe wie unter-
schiedliehste, von inniger Náhe bis ni kritischer Disumz reichende Formen
der Frcundschaft. Durchweg ver-bindlich aher fúr alíe ihre Abschattungen
ist nicht nur dic Ancrkennung von Spielregcln. durch die Gesclligkeit sich

> Gegen Ihorsíen Ungers Einsehálzung: «Das Motiv der Gehcimniscróffnung, das aueh a
cinigen von Tic-eks im’Phanrasus’erz’áhlten Márehen von zentraler Bedentung isí, findet hier im
Garren start. Was in den Binnenerz~hlungen schwere seelisehe Krisen auslósí, bleibí im baroeken
Ambiente des Rahmcns jedochamilsanter, harmioser ZeISccrtreib.» («RomantisierteWc-It» lAnm.
3. S. 485)
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Liberhaupt erstkonstituiert, sondem der Respekt vor dcm frcmden Geheim-
nis, dcssen Wahrung allein sicherstcllt, dal3 der Rcichtum untersehied-
lichster Individualitáten, statt zerstñrerische Kráfte zu entfalten, der Gesel-
ligkeit als cntschcidendc Bercicherung zugute kommt und dic diese
gleichcrmal3cn von hófiseher Leere, pragniatiseher Zweckgemeinschaft
und hauslicher Bcschránktheit entfcmt hált. Ocr scblechte Eigensinn des
cinzelnen wird der Kritik ausgesetzt, doch das unverklírzt Eigene solí er
gerade dort noch bcwahrcn, wo er es nach den tibcrkommcnen Vorstcl-
lungen gescllschaftlicher Konvenicnz untcrdriickcn mlílítc. Nicht der
Begrifflichkeit, wohl aber der Sache nach steht Schonung, Achtung des
fren>den Geheimnisses, im Zentrum des Phantasus. Asthetisch geprágt
íst dic Phantasus-Gesclligkeit in dem ául3crlichen Sinn, dal3 sieben dich-
terisch tátige Mánner cinander und den wciblichen ~<Rezensenten»in
ciner sehónen, zum locus amoenus stilisierten Enklave ilire Werkc vorle-
sen, zuglcich aber — und wesentlich —, wcil dic zur Wahrung des Gehein>-
nisses erforderlichen Qualitáten des vcrmitteltcn, des andeutenden, des
kritisch-selbstbeziig]ichen Sprcchens, das sieh dic Fáhigkeil zur Stille
und zun> Schwcigen bewahrt hat, selbst durchweg ásthetische Qualitáten
sind. In der spiegclbildliehcn Zuordnung von Rahmen und Einlagen ist,
gegen Schillers Programn> ciner ásthetischen Erziehung des Mensehen
und in Fortfúhrung von Gocthes Schiller-Kritik in den Unterha¡tungen
deutsc’her Ausgewanderten, gefal3t, daB Kunst nicht Dispositionen der
Sehonung zu schaffen vern>ag, dic sie selbst zur Voraussetzung hat.

Ticck hat Ubrigens nicht nur im Phantasus-Rahmcn, sondem auch in ciner der
cigens flir denZyklus ncu gesebriebenen Erzáhlungen, in ~<Liebeszauber»— und
hier nun mit grelísten Farben —, das Gegenbild zu positiverGeselligkeit entwor-
fen: 0cm hohíen Gesellschaftsn>enschcn Rodcrich steht der melancholisehe
Emil in seiner untiberbrtickbaren Einsan>keit gegenlíber, und die Vcrletzung des
Schonungsgcbotes durch jenen fuhrt diesen in Wahnsinn und Tod. Im SchluB
des ~<Liebeszaubcrs»,auf den dic Frauen besondcrs en>pfindlich reagieren, wird
dic Phantas’us-Runde unabwcisbar zerstórerischcr Kráfte gewahr, vor denen
auch sic selber nicht gcfeit ist. Zu Recht weist Manfred daher Claras Kritik an
der «abseheulichen» Gcschichte (240) zurúck, inden> er auf dic «Wirklichkcit»
deutet, in der es ~<wcitschlimn>cr» hergehe, der Schrecken aber «durch nichts
Poetisehes gen>ildert» wcrde (242). Diese Wirklichkeit bleibt mm Rahn>en durch
potentielí zerstórcrische Kráftc gcgenwártig. Der ásthetischen Dámpfung durch
Vorlesen, gesellige Abarbeitung der Emotionen und kritischcs Rásonncn>ent
antwortct somit eme entschiedcne existentielle Bckráftigung.

Ticck bat den Phantasus 1812 August Wilhclm Schlegcl gcwidmet, im
Rtickblick auf den Jenenser Kreis der Jahre 1799 /1800, denen dic crsten Pláne
zu dem Werk entstan>men, und in dankbarer Erinncrung daran, daB der Freund
«ciner der ersten» gcwesen war, der 5cm Talcnt ~<erhoben»und «ermuntert» hat-
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te. Ocr Phantasus solle, so Tieck an Sehíegel gerichtet, «das Bitd voriger Zeit
und Deines Freundes in Oir emeuem» (9f.). Dic offcnkundigen biographischcn
Bezúge der Widmung1c- hat Manfred Frank zum Anlal3 flir dic Behauptung
gcnommen, der Zyklus spiegle «wie kein anderes Wcrk [...] dic ‘freic Gesellig-
keit’ des Freundeskreises ms Hause dcx’ Brlíder Sehíegel» (1147). Aún anderer
Stelle sprach er davon, das Werk sei ~<zuglcichals imáginare Kontrafaktur und
Korrektur an der Jenenser Wirklichkeit zu vcrstehcn>~ (1163). Wic stcht es uín
dic sachlichc Richtigkeit und dic Vercinbarkeit beider Qualifizicrungen’?

So unabweisbar dic biographischen Ausgangspunkte sind, so wenig kann
der Phantasus als «Spicgel» der Jenenser Gcselligkeit gelten. Und dies,
grundsátzlich, wegcn der problcmatischen lmplikationcn der Spiegelmetapher
ebensowenig wie, konkrct, wcgen der besonderen Verháltnisse in den Jahreíi um
dic Jabrhundertwcnde, mm Blick aber auch auf den Text bzw. Paratext des Wer-
kes selbst. In der Widmung fállt zweimal der traditionelle, von Kant in der Be-
stin>mung des Sehénen kritizistisch aufgenommcnc Begriff des Mannigfaíti-
gen.1’ Mit Bezug auf den Phantasus-Rahmen, das ásthetische Konstrukt, ist in
der Widmung von «n>annigfaltigen Gespráchen gleichgesinnter Ereunde líber
Kunst und Literatur» dic Rede, im Rtickblick auf Jena von <cmannigfaltigen

VgI. Augusí Wilhelm Sehíegels l827geschriebeneAnmcrkungzuseinerzucrsí 1797 inder
Jenaisc’hen Alígemeinen Literaturzeitung ersehienenen Doppelrez.cnsion zu «Rirter Blaubart» und
«Ver gesliefelte Kater»: «Wiewohl man bcrechtigt isí, bei dem bertihmten Namen meines Freun-
des Ludwig Tieck etwas Bedeutenderes zu erwarl.en, als cine fltichtige Anzeige von cm paar
Jugendschriften, so konnte iches mir doch nicht versagen. diesenAufsatz hierwieder einzurdcken,
eben weil er so frlihzeitig geschrieben isí, che ich mil dem Vert’al3er in persónlicher Hekanníschaft,
in Briefwechsel oder irgendcinern Verhaltnisse stand, ja clic- ich nursemen Namen wuBte. Idi freue
rnmch noei jctzt, ich bin gewissermat3en stolz darauf, zuersr in Deulschland den seltenen diehteri-
sehen Cenius begrílíSí zu haben. der nachher mcm den ZeitgenoBen verpfándetes Worl, aus seiner
schópferischcn FÍIIIe sei Neues und Ai.mt3erordentliches ¿u erwarten, so ghinzend gelóst hat.
BaId suchte ch ihn auf, er wáhlle semen Aufenthalt in meiner Náhe, und wie gemeinsehaftliche
Begeisterung 11k Poesie und Kunst, meistens aucí le den Gegenstáríden der Eewunderung Uber-
emnsrimmend, uns su cinander geftihrt hatte, so bescelte sic auchunsern Umgang. Der heitre gesel-
lige Kreif3 gewann durch Zutrití andrer sehon bertiimrer oder seiídeni berdimí gcwordener Freun-
de cine grofie Vielseirigkeií. Dic immer erneucrte Betraehtung vollendeter Geisteswcrke war unsre
Lieblingsbcscháftigung; unsre gróBle Freude, dic verkannten oder in Vcrgel3enheil gerarbenen
Urkunden des Genius ‘¿u c-rmldecken; selbst der offen ausgesproehene Widerstreil <lcr Meinungen
wirkte anregend auf den Geist. Das Meiste, was wir spáter ausgefúhrt odernieht ausgeftihrt haben,
wurdc in diesem Zeitraume cnlworfen. lch habe seitdem in den geistreiehsten und gebildelsíen
Krc-ifien gelebí, viele der mcrkwtirdigsten Zeitgenol3en in Deutschland und im Auslande kennc-n
gelemí: aher jener frcien und fruehtbaren Gemeinsehafí der Geister in dem hoffnungstmnknen
Lebensalterwendct sicí mc-inc Erinnc-rung noei ofí mil Seinsuchí su, wicdenn aucí milein Freund
dieses Gefúhí in seiner Zueignung des Phantasus ausgedrtiekt hal.» (August Willvehn von Sc’hlegel’s
sarnnítlic.’he Werke, hg. von EduardBóeking, Bd. II, Leipzig 1847,5. 144f.>

“ Vgt. § 35 der Kri;ik <lcr Urteilskraft: «Dic subjc-ktive Bedingung aller Urteile ist das Vermil-
gen su urteilen selbsí, oder dic Urteilskrafl. Diese, in Ansehung ciner Vorsíellung, wodurci cm
(iegenstand gegeben wird, gebrauchí, c-rfordert zwcier Vorsíellungskraftc- Zusammenstinimung:
námlich der Einbildungskraft (Itir dic Ansehauung und dic Zusamnrnensetzung des Mannigfalli-
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Bestrebungeno, in denen dic Brúder Sehíegel, Novalis und Ticck «vereinigt»
gelebt hátten. Offensichtlich ist, dal3 Tieck das ásthetische Ideal ciner zur Em-
hcit versamn>elten Mannigfaltigkeit nur auf den engen Kreis der Genannten
bczieht, inncrhalb dcssen er im tibrigen noch cinmal Novalis und danñt, mittel-
bar, 5cm cignes, bcsonders enges Verháltnis zu diesen> hervorhcbt. Es ist nicht
dic Jenenser Geselligkeit schlechthin, sondeen dic Erfahrung der Frcundschaft
mit wenigen und unter ihncn an crster Stelle Novalis, dic den cntscheidcndcn
biographischen Ausgangspunkt fór dic Konstruktion des Phantasus-Rahmens
bildet. Dic Móglichkeit, daS auch hier, wenn nicht sehon im Blick auf Novalis,
so doch in bezug auf August Wilhelm und, stárkcr noch, auf Fricdrich Sehíegel
— von Caroline, Dorothea und deren Verhiiltnis zu Tiecks Frau Amalle ganz zu
schwcigcn —, Verklárung am Wcrkc ist, sei nicht weiter vcrfolgt. Man kónnte
nun der Ansicht 5cm, Ticck habe im Phantasus-Rahn>cn dic enge Freundschaft
Antons und Friedrichs gegenilber wenigcr innigen, in sich wiedcrum unter-
sehiedenen Beziehungen wic denen beider zu Manfred, Iheodor und Wilibald
oder den cinzelnen Frauen abgestuft und in solehen konzentrisch von Intin>itát
zu distanzierteren Formen der Frcundschaft sich weitenden Kreiscn dic innere
Differcnzicrung des Jenenser Krcises wicdcrgegeben. Aber auch dies wáre cm
MiBverstándnis. Dic Abstufung des Phantasus-Krciscs folgt, wic schr auch
in>mer sic historischen AnstóBen geschuldet ist, nicht dcm Gcbot der Wiederga-
be historiseher Realitát, sondeen cinen> Bild idealer Gcselligkeit, dic in sich dic
viclfiiltigsten Formen menschlichcr Náhe als Voraussctzung wahrer Lebcndig-
keit aufgenommcn bat und dic zentrifugalen Kráftc bándigend den> inneren
Reichtunx nutzbar machí. Dic mm Phantasus gestalteten Vcrstól3e gegen dic
Regeln der Geselligkeií — dic sich tUrknallcnd cntfemendc Auguste etwa — sind
daher denn auch ebensowenig wie die, gleichfalls seltenen, Verlctzungcn des
Gebotes, das Geheimnis des andeen zu achten — wie Antons dic gebotene Seho-
nung verletzende Mitteilung der Liebessonette Friedricbs —, Wiedergabe der
negativen Zilge des Jenenser Kreises um dic Jahrhundcrtwende. Vielmehr die-
nen sic in doppelter Wcise der Entfaltung des Gesclligkeitsidcals: einerscits aLs
Folle, weldhe dic Ochote der gcsellschaftlichcn Rlicksicht und der existentiellen
Schonung zur Gcltung bringt, andererseits als Mittcl, das es erlaubt, dic Gtiltig-
kcit des Idcals der Gcselligkcit zu beglaubigen, inden> der Phantasus-Runde
zugesprochen wird, auch noch den sic bedrohenden zcrstércriscbcn Energien
dic Spitze zu brechen. Mit dem realen Jena der Jabre 1799/1800 bat Ticcks fik-
tive Runde schlieBlich auch insofcrn nichts gemein, Ms sic dic Freunde, nach
langen Jahren, gczeichnet durch Zeit, Trcnnung und Licbcsvcrlust, fcrn von
Stadt, Arbcit, Philistem und also ókonomisch exterritorial in cinen> mit Para-

gen derselben) und des Verstandes (flir den Bcgriff als Vorstellung der Finheil dieser Zusan>men-
fassung).» (KdU, hg. von Karl Vorlánder, Hamburg 1963 [‘1924],8. 137). Vgl. auch § 77 zur teleo-
Jogischen Urtcilskrafr (ebd., S. 273).
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diescszíigen versehenen Landhaus zu cinen> temporár begrcnzten, ms Festliche
gesteigerten Wiederschcn zusammenftihrt, bei dem dic Fraucn vcrglcichsweise
traditionelle Rollen spielcn. Wenn Ticck dic wahre Gcselligkeit im Sinnbild des
rauschenden Brunnens failt, wenn er sic gar als «Kunstwcrk» bczeicbnet (64),
so nicht dcswegcn, weil er dic Differenz von Leben und Kunst vergesscn hátte
Fiktionsironic war das Gesetz schon des ~<GesticfeltenKatcr», und ausdrticklich
wird der Kunsteharakter der Einlagcn im Rahmcn des Phantasus imn>cr wicder
hervorgehoben ~, sondern weil es seine Absicht war, statt tatsáchlich gelebter
Geselligkeit das Ideal darzustellen, zu den> diese ihm den AnstolA gegeben hattc
- insofcm ist nur der Formel ~<imagináre Kontrafaktur und Korrektur an der
Jenenser Wirklichkeit>~ zuzustimmen.

Uberprúfungsbedíirftig ist auch Franks Einsch~tzung des Wcrkcs als «ange-
messencr Illustration» des «Gesellschaftsideals der Frúhromantik» (1 161f.).
Denn Tieck vcrhált sich, als er 1810 an dic Verwirklichung des lange gchegten
Zyklenplanes gcht, durchaus kritisch nieht nur zur historisehen Gesclligkeit
Jenas, sondcrn auch zu den> 1799 anonyn> im Be;’/inisc’hen Au’hiv der ¡alt und
ihres Geschrnac’/is ersehienenene fragmentarisclien «Versuch ciner Iheorie des
geselligen Betragenso von Sehíciermaclier, der von Frank als bedeutendstes
Zeugnis jenes «Gesellschaftsideals» berangezogen wird. Gewil3, es gibt zwi-
sehen dciii «Versuch» und den> Phantasus zahíreiche Verbindungen. Sehícierma-
chers Eróffnung, wonach ~<frcie,dureh keincn ául3em Zweck gebundene und
bestimmte Gcselligkeit [.1 von alíen gebildeten Mensehen als eins ihrer ersten
und edelsien Bedúrfnisse laut geforderto und das «hóhere Ziel des menschli-
ehen Daseinso in der Bcschránkung auf dic «Sorgen des háuslichen» bzw. dic
«Gesch’áfte des blírgerlichen Lebens» verfehlt werde15, bátie noch der Tieck der
P/iantasus-Zeit seine Zustimmung ebcnsowcnig versagt wie der Bcstin>mung,
dalA freie Geselligkeit «grade» jc eigentiimliche «Individualitár» zur Vorausset-
zung habe,19 der Aussagc, dalA sic auf»Wechsclwirkung»,t’ gegenseitiges
«Aufregen» und ~<Belebcn>~ziele,’ und der Forderung, «sich irnnwr innerhalb
de;’ Sc’hrank’en» zu halten, «in denen allein cine hc’stirnrnte Gesel/schaft a/s cm
ganzes bestehen kann»72 Gleichfalls h’átte er schwerlich bestritten, dalA jede
wahre Gesellsehaft cinen cigenen Umriil und cm cignes Profil» besitzc¿ und
kaum wohl auch, ~<daBdic besscrc Geselligkeit sich bei uns zuerst unter den
Augen und auf Bctrieb der Frauen» gebildet habe, dalA Frauen «dic Stifter der

“ Schleiermaeher, Friedrieh Daniel Ernst: S<’lo’iften au.s’ <lcr Rerliner LeN 1796 - 1799. ig.
von Clinter Meekenstock. Berlin, New York 1984,8. 165 (Krilische Gesammausgabe, Ersie Abtei-
lung, Bd. 2).

Ebd., 8. 172.
Lid., 8. 1691?
Ehd., 8. 170.

22 Ebd.. 8. 171 (SehlciennacheTxs Hervorhebung>.
Lid., 8. I’70.
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bcsscren Gcscllsdhaft» scicn.24 Iii cinen> zentralen Puíikt jedenfalis wcieht Tieck
vom «Versuch ciner Theoric des gesdiligen Betragens» ab. Wo Sehiciermacher
von «hndividualitáto und «Eigcntbiimlichkcit» spricht, ist bci Tieck von
«Geheimnis» dic Rede, ja der Phantasus inszcniert, in den Einlagcn wie mm
Rahmen, das Geheimnis auf der Ebene der Ivlandlung, in der Tonfuhrung und in
der mctaphorischen Bildlichkeit. Hinter den Omiferenzen der Terminologie und
der Diskursc steht cine sachlichc. Sehíciermacher versucht das Problcm, wic
denn individuelle Eigentiimlichkcit und Gesclligkcit gleichzeitig bestehen kón-
nen, zu lósen, inden> er den cinzelnen einschránkcnd auf den «Ton» — das heiBt,
weniger mil3vcrstiindlich, «Stoff» — der Gescllschaft verpflichtct, ihm aber
glcichzeitig erlaubt, ja ihn auffordert, seine «cigenthlímlichc Manier volíkon>-
men walten zu lassen»25 — cm vóllig unbefricdigender Lósungsvorschlag. Wcnn
er noch vor der Diffcrenzierung von «Ton» («Stoffe) und «Manier» cinen Zu-
stand postulicrt, «der dic Spháre cines Individui in dic Lage bringt, daB sic von
den Spháren Anderer so mannigfaltig als móglich durchsdhnitten werde, und
jeder seiner cignen Grenzpunkte ihm dic Aussicht in cine andere und fremde
Wclt gewáhre, so dM3 alíe Erscheinungen der Mcnschhc¡t ihm nach und nach
bckannt, und auch dic fren>dcsten Gen>líther und Vcrháltnisse ihn> befrcundet
und glcichsam nachbarlich wcrdcn kónnen»,2c- so ist damit dcx’ Akzent auf das
prinzipielí Mittcilbare, nieht auf das selbst in forisebreitender Annáherung not-
wendig fremd Bleibende gelegt.27 Schlciermacher spricht vom «Umgang ver-
núnftiger sich unter einander hildender Mensehen», in dei- freien Gcselligkeit
sei ~<derMensch ganz in der intcllcktudllen Welt», als deren «Mitgíied» er
«handein» kónne.28 1> Phantasus verhált es sieh andcrs. Dic hier gcsdllig Ver-
sarnmelten werden in ibrer physisehen und psychischen Affizierbarkeit gezeigt.
Dic innere Differenzicrung des geselligen Krcises nach Graden intim-frcund-
schaftlicher Náhe bringt das Froblcm zur Geltung, wie Mensehen gesellig
miteinander verkchrcn kónnen, dic nicht nur von> Geheimnis des verlorenen

24 Ebd.. 8. 178. Ob sic deswegen, wie Frank kommentiert, sim Mittelpunkt der ‘Phantasus’-

Rahmenhandlung» stehen (1159), wárc freilicí zu prilfen.
Schleierniachcr(Anm. ¡8), 8. 174.

26 Ebd., S. 165.
Vgl. aueh, ebenfalis von 1799, Uber <he Religion. Reden an <he Gebildeten micer ibren

Verdc’hrern: sur niúBt gesíehen, dal3 es etwas hóchst Widernattirliches ist, wenn der Menseh das-
en.ge. was er iml sicí erzeugí und ausgcarbeitet bat, aueh in sich verseblieBen wilI. In der bestán-
digen, nicil nur praktisehen, sonden> aímch intellclstuellen Wechselwirkung, worin er mil den
Ubrigen seiner Cattung steht, solí er alíes áuBern und mitteilcn, was in ibm ist, und je heftiger ihn
etwas bewegt, je inniger es sein Wissen durchdringt, desto stárkcr wirkt auch der Tricb, dic Kraft
desselben aueh auBer sich ‘ja Anden anzusehauen, um sich vor sieh selbsí zu legitimieren, dab
ihm nichís als menseiliehes begegnet sel.» (Friedricí Sehlc-iermacher: Líber <líe Religion. Reden
a;? dic (jebildeten unter ihren Verachrern, hg. von Hans Joachim Rothcrt, Hamburg 1970 [‘1958],
8. 98 taus der vierten Red~, «Uber das Gescílige in der Religion oder líber Kirche und Priester-
tum>4.

2.6 Sehlciermacher (Anm. [8), 8.165.
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oder schncnd entbehrten Lebensglíickes gezeichnet sind, sondeen letztlich sich
selber fremd und rátselhaft bíciben. Ole Antwort, dic Tieck gibt, ist, unter den>
Stichwort «Vcrtrauen», mit Kierkegaard gesprochen, dic Aufforderung zum
«Sprung», der frcilich nicht dcm Angebot der christlichen Offcnbarung, son-
deen der stets gcfahrvollen — gUubigcn Annahn>c des anderen gilí. Das «8cm
ini Hcfreundetcíi>s, wie es mm Phantasus eníphatisch heiBt (68), sctzt den Akt
gláubig vcrtrauender Zuwendung und die Annahnie des Gcbcimnisses notwen-
dig voraus. aus dem allein alíes wahrhaft Lebendige erwáchst. Insbesondere der
crstcn Abtcilung des Phantasus ist dan>it eingestaltet, was «Dic Elfen» in ciner
auch Kindem zugedachten kunstvollen Schlichtbeit zun> Ausdruck bringen<>

Das auf dic Annahnie des Gdheimnísses ausgerichtete Geselligkeitskonzept
des 1<’hantasus láBt sich nicht nur von der Syrnphilosophie bzw. Sympoesie des
Jenenscr Kreises und Schlciermachers «Vcrsuch ciner Theorie des geselligen
Betragenso abheben, mit denen es sich ini Abstand cines Jahrzehnts ausc!nan-
dersetzt, sondern auch von E. T. A. Hoffrnann, der seinerseits auf Ticck antwor-
tet, dem er wichtigc Anstól3e verdankt. Dic Nac’htstñc:ke sind der cinzigeder drci
Erzáhlungszyklcn, den Hoffmann von Anfang an als solehen plante. An erster
Stelle plazierte er den ~<Sandmann». der Tiecks «Liebeszauber» durch cinc kon-
sequente Verrátseluíig des lebenszerstórenden Kindheitstraumas wmc aucb durch
den Wegfall des Rahmens radikalisierí, der ini Phantasus den ásthctischen Cha-
raktcr des Erzáhíten in Erinnerung gerufen und dem geselligen Gesprácb zugiing-
lich gemacht hatte. Dort aber. wo l-loffmann. und hierin ebenfalís von Tieck
angcregt, eincn Rahmen wáhlt, iii den Serapions-Bríidern, hált er von der Rumí-
de der versammclten Ereunde weitgehend jene aus dem Geheimnis erwachsen-
den Bedrohungen fena, dic Tiecks Erzáhíer in dic Náhe der Gestalten rUckten,
deren Gesehichten sic vorlesen. Gleichwohl kcnnt aueh das [-toffmannscbe

Sch Iciermacier hal sici seiriííweisc voní «Verstích e iner Ticorie des geselligen Be-
íragcns» cnífeml. Dies bezeugen Áphorismemi aus dcni em’sten Hett verníischíer Ccdankcn und
Fin jílo dmi< ini Zusan~mncnhang mit (leirí Plan zur Fortsetzung de,s «Veu’sochs» enisranden.
« Frcundsc i dI sí Anndherwíg zur tndi vidualitael ms Unendí iche. und daher selbsí ms Unendí cíe
lheilbqr und perleetibel. und nur Annáherung ‘u sicí selbst.» Und: «jede redile Mislbeilong is> cm
Zimruckircíben des Eignen nach innen. und bei jedem anspiechen giel~I nan dení Andern ein
Gefuhí seíncm Crenzen.» (Schleiermachc-r Aiim. tSl. 8. ~ Luí den C~~id.z~gen sur Et/;ik von
1814/ 16 spnehl Schleicrmachcr von «Geheimnis» («[.1 kann keiner den Ausdruck des Amídern
als semnen emgcnen adopliremí oder i n dic Darsiel lung des Anden cingreifen. / lnwicfern daher in
diescm (jcsci<mtt (lic I3esonderheit der Veniunfí mí der Natur hereustrití, entsteht cm Cc-hiel des
Ceheimnisses und der Ahnung. [.1 Das abgcseiiedene Cebiel dieses um,enlhíillbaren Cehejmnnis-
ses isí das des Ceflihís oder des bewegtc-n Genúlihes.» (Seilcierníachers Wcm’ke, Bd. 2: [s’ntu’ih”/¿’
sim tineta Svsrcoí <lcr Siíteulehm’e, nací den t’tandsehriften Sclsleiermachers hg. und cungeleitel von
011(1 Braun. Leipzig 1927 [2. Neudruck: Aa¡en 19811, 8. 441ff.: Scileiem’machers l’Icrvorhcbung).
Ver Zusamníenhang zwischen Tmecks Cewiehíung des Cehein,míisses ini Phan;a.v,.,.í’ und Sehícier-
macheis Eníwiek’lung von, «Versucí ciner ‘Iheorie des gesel ¡icen Belracen>» lAs zur E;liik in der
Eassung von 1814 1 16 bIci1>1 su prdl’en. Bemerkenswem’l. daR der críe ‘¡U ¡1 der Zweiílimssung dc>
Fbcnmlasa.s von 182S Sehleierni acher gewsd met sí.
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Werk den Zusammcnhang von (Jeheimnis und Vertraucn. In Meister Floh hat
Peregrinus TyB dic Móglichkcit, mit HUle cines Gcdankcnn>ikroskops dic
geheimsten Regungen seines jeweiligen Gegeniibers zu erfabren. Nachdem er
sehon mchrfacl’i von dem Instrument Gcbrauch gcmaeht und dabci auch von den
cigcnsúchtigen Zielen der jungen Damen erfahren hatte, dic sich ihm, dem rei-
chen Frankfurter Jungesellen, als klínftige Gattinncn anzubicten versuehen, ver-
zichtet er mm FaIl des geliebten Rósehen Lámn>erhirt auf dic mógliche Hilfe und
wird dafúr mit dcm Geschenk dauerhafter Liebe bclohnt, dic als gewuGte, als
durchschaute nicht cinmal gcdacht wcrden kónnte. Wic Goethcs Iphigenie und
das Werk Klcists gehóren Hoffmann und Tieck in dic noei ungesciriebeneLite-
raturgeschichtc des Vertrauens. Der Tieck des Phantasus nimmt in ihr cine Son-
dcrstcllung cm, weB er zwischcn der hófisch gcprágten Gcscílschaftskultur und
der bdrgerlidhen lntimiWt des 19. Jahrhunderts das frtihromantisdhe Konzept
frcier Gcsel]igkeit, das den Freundscbaftskult des 18. Jabrbundcrts in sicb auf-
genommcn hatteY> un> dic existentielle Dimension des unabdingbaren ver-
trauenden Respcks vor der Geheimnis bleibenden Eigentlín>lichkeit des ande-
ren bereichert.31

>< Dann, Otto: Cruppenbildung und gesellsehaftliehe Organisierung in der Epoche der dení-
sehen Romantik, in: Brinkmann, Richard (Hg.): Romantik in Deutschland. Fin incerdiszipliniires
Sy,npc.ision, Stuttgart 1978,S. ¡LS umid 125.

Flir Hinwcise danke ich Wolfram Iviogrebe und Gerharcl Kurz.




