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Angela Borgia: C.F. Meyer’s “Gottliche Komodie”*

Abstract

The harmonious, almost idyllic ending of C.F. M eyer’s last completed novella Angela 
Borgia must seem surprising in the context of his prose work as a whole.
It is believed to reflect the intensified desire of the ageing and sickly poet to find a 
small livable ‘paradise’ in this world, based on Christian values.
M an’s possible redem ption and moral developm ent are shown in the person of Giulio 
in strong parallel with D ante’s way to heavenly Paradise in the Divine Comedy.
The fundamental difference between the two works lies, however, in the fact that the 
realist Meyer at the end of the 19th Century transfers D ante’s poetic vision of the 
hereafter not only to this world, but to a large extent to the physical sphere within 
man himself.

1. “D er SchluB namlich ist durchaus versohnend, aber fast idyllisch” -  so 
schreibt M eyer 1891 an A dolf Frey uber seine kurz zuvor beendete  Novelle 
Angela Borgia.^ V ersohnende oder gar idyllische Schliisse aber sind in den 
N ovellen M eyers nicht gerade die Regel; von den elf P rosaw erken enden nur 
zwei he iter, D er Schufi von der K anzel und Plautus im  N onnenkloster, 
einigerm aBen versohnlich wirkt im iibrigen auBer dem  der A ngela  Borgia  nur 
der SchluB des Erstlingsw erkes Das A m ulett. M it dem  Tod m indestens einer 
der H aup tpersonen  enden mit A usnahm e des Plautus sam tliche N ovellen.

1. Dieser Aufsatz ist ein stark U berarbeiteter Auszug aus einem Kapitel meiner Dissertation mit 
dem Titel Untersuchungen zu Symbolik und Meiaphorik im erzahlerischen Werk C.F. Meyers 
(1985), die u .a, mit Unterstiitzung des HSRC fertiggestellt werden konnte.

2. C .F. Meyer, 1958ff. (Band 14:158). Brief vom 7.10.1891. Im folgenden abgekiirzt als: HKA 
mit Band- und Seitenzahlangabe.
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B esonders nach den der Angela Borgia vorangegangenen drei W erken,^ 
iiberrascht hier der versohnliche Ausgang. U nd das um so m ehr, als as in 
dieser “R enaissanceorgie” , wie M eyer seine Novelle selbst einm al betitelt hat 
(H K A  14,159. A n F. D ahn 24.11.1891), wahrhaftig an G rausam keiten , 
G reuelta ten , Intrigen und Sittenlosigkeit nicht m angelt.

In der D arsteiiung der Schattenseiten, der U bel und Schwachen der mensch- 
lichen Existenz, unterstrichen durch den haufig sehr pom posen Stil, ist die 
Angela Borgia  vielleicht das drastischste W erk M eyers iiberhaupt. Die 
christlich gepragte paradiesische Idylle in der SchluBszene muB umso kon- 
traststarker anm uten. Nicht ungeloster Konflikt und Tod, sondern Kom pro- 
miB, Versohnung und H arm onic kcnnzeichnen das E nde dieser blutigen 
Fam ihenfchde. W ie laBt sich dies erklaren?

2. D ie Angela Borgia ist das letzte Prosaw erk, das M eyer 1891, sieben Jahre 
vor seinem  Tode, un ter groBcn A nstrengungen noch bcendet hat. In der Z eit 
davor m achen K rankheit, D epressionen und w icder zunehm ende Lebensun- 
sicherheit, vielleicht m itbegriindet in der A ngst vor einem  erneu ten  A usbruch 
der G eisteskrankheit, dichterisches Schaffen fiir langere Z eit unm oglich; ein 
halbes Jah r nach Vollendung der Novelle setzen nach erneu te r korperlicher 
und psychischer K rankheit W ahnvorstellungen ein, drei M onate spater wird 
M eyer in die A nstalt zu Konigsfelden eingeliefert. D ie Novelle en tsteh t also 
in der recht kurzen Zeit relativer seelischer Stabilitat zwischen den Krisen- 
jahren  1887/88 und dem  endgiiltigen Erloschen der Schaffenskraft durch den 
erneuten  A usbruch geistiger K rankheit. A uch die lange A usfuhrungszeit von 
drei Jahren  und die in zahlreichen Briefen dokum entierten  M iihen, die das 
dichterische Schaffen nun kostet, sind deutliche Zeichen der schw indenden 
K rafte (Vgl. H K A  14,158-161).

Diese hier kurz skizzierten U m stande der Entstehung der Borgi'a-Novelle 
un terstu tzen die bereits andersw o geauBerte V erm utung, daB die G runde fiir 
den uberraschend und fiir M eyer recht untypischen idylhschen SchluB in 
engem  Zusam m enhang stehen mit der durch zunehm endes A lte r und dem  
erneu ten  A usbruch korperlicher und seelischer K rankheit hervorgerufenen 
schweren Krise (z.B . Fehr, 1983).

A ber dieser moghche Zusam m enhang muB genauer und vor allem anhand 
der Novelle selbst untersucht w erden, will man zu einem  Ergebnis hinsichtlich 
der w erkgenetischen E inordnung des Textes kom m en. D ie Frage, die hier 
zunachst gestellt w erden soil, ist die, wie der SchluB der Novelle im 
H andlungszusam m enhang und auf m etaphorischer E bene begriindet ist. 
Absicht dieser A rbeit ist es zu zeigen, daB der Schliissel hierzu in den 
Parallelen zwischen der fiorg/a-Noveile und D antes Gottlicher K om odie  zu 
finden ist.

Die verschiedentliche E rw ahnung der Gottlichen Kom odie  in M eyers Novelle

3. Hochzeil des Monchs. Richterin und Pescara, die wenig von der Leichtigkeit des Stoffes der 
Schufi-, Plautus- und Pagen-Novellen haben.
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ist zunáchst an sich nicht w eiter verw underlich, ist doch D antes W erk 
sicherlich im Italian der Renaissance w eitgehend A llgem eingut der gebildeten 
Schichten.'* Á hnliches diirfte auf die D ichtung A riosts zutreffen , der hier als 
Freund G iulios auftritt und versucht, den B linden durch Vorlesen aus dem  
Rasenden Roland  abzulenken und zu trosten . A ber die Gottliche K om odie  ist 
zugleich die bedeutendste Jenseitsvision des christlichen katholischen M itte- 
lalters, die in der B eschreibung des Weges des D ichters D an te  durch die 
H ollenkreise iiber den L auterungsberg bis hinauf in die Spiiaren des himm- 
lischen Paradieses das im C hristentum  fundierte W eltbiid des m ittelalterli- 
chen M enschen darstellt.

M eyers Beziehung zum C hristentum  ist vielfach untersucht w orden, sein vor 
allem  durch die M utter bedingtes zwiespaltiges V erhaltnis zum G lauben 
bekannt. Wie etwa Fehr in seiner jiingsten D arstellung e rneu t aufzeigt, ist 
M eyer jedoch zeitlebens ein reUgioser M ensch gew esen, w obei im A lte r, und 
zw ar besonders in den K risenjahren 1887/88 eine selbstbezeugte verstark te  
H inw endung des D ichters zum C hristentum  zu beobachten ist (Fehr, 1983). 
So schreibt M eyer etwa in einem  Brief an Felix B ouvet vom 14.1.1888;

D enn tro tz  all m einer B em iihungen, dem  C hristentum , wenigstens seinen 
letzten K onsequenzen zu en tgehen , fuhle ich mich von einer unw ider- 
stehlichen K raft zum C hristentum  zuriickgefiihrt, jedes Jah r m ehr und 
gelegentlich sogar auBerst gewaltsam  und allem  kritischem  und philosop- 
hischem  W issen zum Trotz.^

B edeutsam  ist ferner eine B em erkung M eyers iiber den G lauben an die 
Seelenw anderung, daB er das eigene durchgestandene Leiden als eine A rt zu 
ertragende Strafe des Schicksals fiir “etwas Frevles” in “einem  friihern 
D asein” auffasse und sich darin troste  (B riefe 1,95. A n F. von WyB 7.8.1889). 
O bgleich der G laube an die Seelenw anderung natiirlich nicht dem  C hristen
tum  entstam m t, ist es doch bem erkensw ert, daB M eyer in d ieser K risenzeit 
H alt in einer jenseitigen D im ension sucht und in der GewiBheit zu finden 
scheint, daB es moglich sei, “w ieder in eine bessere Lage zu gelangen” . D er 
G edanke an die “m iihevolle Reise einer verirrten  Seele zur him m lischen 
G luckseligkeit”® im W erk D antes drángt sich auf.

In teressan t erscheint ebenfalls eine von der Schwester Betsy zweifach doku- 
m en tierte  B em erkung, die M eyer ihr gegenuber zu der fiorgia-N ovelle 
gem acht haben soil: e r habe “das prophetisch geschrieben” (H K A  14,161. A n 
A . von D o6 13.9.1892 und A . Frey 17.9.1892). Prophetisch im H inblick auf

4. In der Novelle selbst heiBt es: “Nach der Zeichnung der Danteschen Holle, wie sie jedem  
italienischen Geiste innewohnt [. . .1”. (C.F. M eyer, 1968: Band 1:849). Im folgenden 
abgekiirzt als WA I/II mit Seitenzahlangabe. Im Text der A rbeit stehen nur Seitenzahlangaben 
im Klammern,

5. Briefe Meyers, hg. Frey, 1908. (Band 1:139). (Im folgenden abgekurzt als Briefe I/II mit 
Seitenzahlangaben). Deutsche Fassung des Briefes nach Jackson (1975:114).

6. Vorwort zu Dante Alighieri (1978).
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das eigene Leben? D a Betsy keine w eiteren E rklarungen iiber eine mogliche 
B edeutung abgibt, kann man dariiber nur spekulieren.

3. Die Parallelen zwischen der Angela Borgia und der Gottlichen K om odie  
erschopfen sich keineswegs in einigen expliziten H inweisen auf D antes W erk. 
Sie sind vieim ehr grundlegend, und zwar weniger von den E inzelheiten als 
vom G esam tkonzept, von dem  hier jeweils dargestellten W eltbild her.

Vergegenw artigen wir uns kurz die wichtigsten E lem ente der Gottlichen 
K om odie. D ie D arstellung D antes ist eine Vorstellung des dichterischen 
G eistes von einer jenseitigen W elt, in der die so realistisch erscheinenden 
Einzelheiten zum einen allegorischen und zum anderen , wie D an te  selbst 
nahelegt, auch ethischen C harakter haben .’ Das W erk beginnt dam it, daB der 
D ichter D an te  von Virgil aus einem  w ilden, dunklen und von R aubtieren  
bew ohnten Wald abgeholt wird, der die V erirrungen des Lebens, die Siinde, 
versinnbildlicht. U n ter der Fuhrung Virgils, des R eprasentan ten  der mensch- 
lichen V ernunft, durchw andert D ante als ersten Bereich die H olle (Inferno), 
die sich in G estalt eines Trichters in neun konzentrischen H ollenkreisen oder 
-ringen zum E rdm itte lpunkt hin verengt, wo sie in einer Eisflache endet, in 
deren M ittelpunkt Luzifer eingefroren ist. D iese Holle in ihrem  G rauen  und 
ihrer D iisternis wird von Siindern und V erdam m ten aller A rten  bevolkert. 
D ie Holle ist aber nicht E nd-, sondern nur D urchgangsstation. A uf der 
anderen Seite der E rde erhebt sich auf einer Insel der L auterungsberg 
(Purgatorio), den der D ichter auf beschwerlichem  W ege zu erklim m en hat, 
um auf seiner H ohe das irdische Paradies (Paradiso) zu erreichen, das G ott 
nach dem  Siindenfall h ierher verlegt hat. Von dort aus ubernim m t Beatrice 
die Fuhrung des D ichters durch die neuen Spharen des him m lischen Paradie- 
ses hin zu G ott.

Wie oben erw ahnt, gibt es zunachst in der Sorgi'a-Novelle einige sehr d irekte 
Verweise auf D ante. D a wird etw a von Bem bo, der Ferrara verlaBt, um sich 
nicht in seiner zunehm enden Leidenschaft zu Lucrezia zu verstricken, gesagt, 
er sie “wie D ante im wilden Walde [ . .  .] angstvoll den reiBenden Bestien 
en tro n n en ” . U nd der H erzog Alfonso bitte t ihn, B em bo, der “F iih rer” 
Strozzis zu sein (827), welcher sich seinerseits aus seiner Passion ebenfalls zu 
Lucrezia nicht losen kann -  die Parallele zum D ichter Virgil, der sich dem  
verirrten  D an te  als Fiihrer anbietet, ist deutlich. B esonders aber auf den bei 
D ante so ausfiihrlich dargestellten Bereich der Holle gibt es bei M eyer 
verschiedene A nspielungen. So hat etw a der K ardinal Ippolito  die N am en 
seiner B andenm itglieder aus dem  “fratzenhaften  Teufelsmarsch in der Dan- 
teschen H olle” (822). W eiterhin ist in dem  “dunklen Schacht” , der sich in den 
Traum en des von seinem  bosen Gewissen geplagten Ippolito  “m it flackern- 
den, sich drangenden V isionen bevolkerte” (856), ebenso die D antesche 
Holle w iederzuerkennen wie in den durch Selbstanklage und Selbstm itleid 
ausgelosten Phantasien des geblendeten G iulio (849).

7. In eincm Brief an Can Grande. Nach Kindlers Literaturlexikon, 1982. (Band 11:2086).
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Von grundlegender B edeutung ist jedoch, daB M eyer in seiner Noveile die 
Jenseitsvision D antes auf das D iesseits ubertrag t, daB wir es h ier geradezu mit 
einer P rofanierung des m ittelalterlichen G edankengebaudes zu tun haben. 
M eyers ‘H olle’ ist keine V orstellung, sie ist W irklichiceit. Sie erw arte t den 
M enschen nicht -  vielleicht -  nach dem  Tode, sondern ist integraler Teil des 
D aseins hier auf dieser E rde und m anifestiert sich zum einen in gegen den 
M itm enschen gerichteten Bosheiten wie Verschworung, In trigen, B lendung 
und M ord. Zum  anderen stellt sie sicii in noch starkerem  MaBe als eine 
innere, eine psychologisciie H olle dar und somit als ein Leiden des M enschen 
an sich selbst, an seiner Leidenschaft, E ifersucht, an seinem  HaB und bosen 
G ew issen, an seinem  -  auch durch die Einfliisse der Z eit gepragten -  
verderb ten  Lebensw andel. In dieser auf das D iesseits beschrankten D arstel- 
lung bei M eyer gibt es daher auch konsequenterw eise kein himmlisches 
Paradies, nur das irdische laBt sich, so zeigt der idyllische SchluB der N oveile, 
bedingt auf dieser W elt realisieren.

B ereits in der Eingangsszene der Noveile wird der bunte  A ufzug, in welchem 
D on A lfonso seine neue Frau, Lucrezia Borgia, nach F errara  holt, m it einem  
Schauspiel auf der “Buhne der W elt” (801) verglichen. D adurch wird gleich 
zu A nfang deutlich, daB die an einer Stelle so genannte “H ofbiihne von 
F erra ra” (821), auf der sich die Ereignisse der Noveile abspielen, im w eitesten 
Sinne als theatrum  m undi zu verstehen ist. D am it w erden zwei D inge 
hervorgehoben: zum einen die oben genannte Tatsache, daB hier die diessei- 
tige und nicht wie bei D an te  eine jenseitige W elt dargestellt w ird; zum 
anderen  daB das G eschehen der Noveile allgem eingiiltigen, universellen 
C h arak te r hat. D as Exem plarische verbindet M eyers Noveile w iederum  mit 
der Gottlichen K om odie.

Diese beiden C harakteristika gelten in besonderem  MaBe fiir die Beschrei- 
bung des herzoglichen Som m erschlosses Belriguardo und die es um gebenden 
Parkanlagen, in denen sich die bedeutendsten  Ereignisse bis hin zur B lendung 
G iulios abspielen. Vieles deu te t darauf hin, daB die “in gerader L inie” auf das 
SchloB zufiihrende, mit L ebensbaum en eingerahm te H aup ta llee” (815) mit 
“helle[m] K iesgrund” (819) Sinnbild des Lebensw eges iiberhaupt ist.** D ieser 
gerade Weg des Lebens aber ist um geben von einem  groBen, dunklen, 
schattigen Park, in dem  es vor allem  “dichte Z ypressenhecken” (816) und 
allerlei “N ebenpfade” ins “D ickicht” (834) gibt. Ein ganzes Feld bildlicher 
A ssoziationen veranschaulicht, daB dieses den geraden Lebensw eg umge- 
bende G ebusch im iibertragenen Sinne das D ickicht der Leidenschaften , der 
V erstrickung, Verw irrung und Verschw orung ist, von dem  die B edrohung des 
Lebens fiir die m eisten Personen der Noveile ausgeht.'^

8. So ist etwa der Brunnen (bekanntes Symbol in der Dichtung Meyers) am Fundam ent des 
Sclilosses Sinnbild des Lebens, und zwar des Lebensrhythmus’ in seinem G eben und Nehmen.

9, So wird etwa Don Ferrante, der ein Komplott gegen den Herzog von Ferrara plant, mehrfach 
wie ein aus dem Gebusch brechendes Tier geschildert. Dabei zieht er Giulio, den er in das 
geplant Komplott miteinbeziehen will, “fast gewaltsam vom Wege in das G ebusch” (835), um
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Von besonderer B edeutung ist in diesem Dickicht das “groBe B oskett in der 
Tiefe des Parkes” , wo in einem  Kreis “hoher U lm en” “in der M itte auf einem  
verw itterten  M arm or ein eiierner C upido, der sich m it zerrissenen Fliigeln 
und verschiitteten Pfeilen in Fesseln w and” (817), zu finden ist.

Dieses “dam m ernde Boskett des gefesselten C upido” (835) ist geradezu 
B annkreis der Leidenschaftlichkeit in all ihren verheerenden  A spekten , eine 
Mischung aus D antescher Holle und dem  G arten  E den  des Siindenfalles, wo 
der H ohepunkt der Novelle, Giulios B lendung, sich abspielt.io

G iulio ist in unserem  Zusam m enhang die interessanteste und wichtigste 
Person der N ovelle, weil er der einzige ist, der eine Entw icklung durchm acht, 
durch sein Schicksal eine innere U m kehr erfahrt. D er Verlust seiner A ugen 
durch die B lendung fiihrt dazu, daB sich ihm gewissermaBen innere A ugen 
offnen und er in einer langen, qualvollen inneren Entw icklung seine m ora- 
lische Verirrung e rk e n n t.’i A n Giulio wird besonders deutlich, daB die 
Entw icklung eines M enschen von einem  Irrweg hin auf den rechten W eg, die 
D ante in der Gottlichen K om odie  in der dichterischen Vorstellung einer 
jenseitigen Welt durchlauft, in M eyers Novelle nicht nur auf die diesseitige 
W elt, sondern -  noch drastischer -  auf den psychologischen Bereich iibertra- 
gen wird. D as verbindende E lem ent zwischen den beiden W erken ist jedoch 
die ethische K om ponente -  die Entwicklung beider, D antes und G iulios, ist 
ein m oralischer ReifeprozeB.

D er Weg D antes in der Gottlichen K om odie  durch die drei Bereiche: H olle, 
Lauterungsberg und Paradies, laBt sich insgesam t, wenn auch in eingesch- 
ranktem  MaBe, an der Entwicklung Giulios nachvollziehen. A nfangs gibt sich 
G iulio ungehem m t einem  ausschw eifenden, bis zum V erbrecherischen gehen- 
den Lebensw andel hin. Sein “w ilder W andel” (853), sein “wildes und iippiges 
Treiben” (843) w erden mit dem  orgiastischen Zug des W eingottes Bacchus 
verglichen. D iese m ythologische G estalt versinnbildlicht einerseits Lebens- 
fiille und Lebensin tensitat, anderseits aber auch die G efahr der Schranken-

ihm “mit seinen Verschworungen und hochverraterischen Einfliisterungen das O hr” zu 
“vergifte[n|” (821). Der Vorgang der spateren tatsachlichen Verschworung lauft in ganz 
ahnlicher Weise ab; taglich nahert sich Don Ferrante dem Pratello, dem W ohnort des dann 
blinden Giulio um “seine Gebiische zu umschleichen” und dem Bruder in dessen tiefer 
Verzweiflung uber sein grausames Schiclcsal seine eigenen verraterischen Gedanken ein- 
zuimpfen (846/7). Auf Angela Borgias verborgene Leidenschaft zu Giulio wird mit einem sehr 
ahnlichen Bild verwiesen: als sie einmal hort, daB er herbeikommt, fahrt sie “wie eine vom 
Pfeil getroffene Lowin in die Hohe und wollte, durch die Biische brechend, davoneilen” 
(837),

10. Die Figur des Cupido oder Amor ist bekanntlich die personifizierte Leidenschaftlichkeit in 
mythologischer Gestalt. Die Bezeichnung ‘Boskett’, von ital. boschetto ‘W áldchen’, Dimi- 
nutiv zu bosco ‘Wald’, stellt erneut eine Assoziation zu dem dunklen Wald der Gottlichen 
Komodie  her, in dem sich der Dichter Dante verirrt.

11. Vgl. auch das Gedicht “Das Auge des Blinden” (WA Il;207). Das Motiv der Wandlung des 
Schwelgerischen findet sich ebenfalls in dem Gedicht “Venedigs erster Tag”-. Der Bacchant 
wird zum Aneas (WA 11:81).
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losigkeit und der G ew alt, des W ahnsinns und des Todes .12 D ie m ehrfach 
verw endete Vokabel ‘wild’ im Z usam m enhang mit den V erirrungen Giulios 
laBt w iederum  an den wilden Wald denken, in dem  sich D ante verirrt.

G iulios Blendung ist der eigentliche W endepunkt in seinem  L eben, deren 
B edeutung  weit iiber die E bene der verbrecherischen Tat aus E ifersucht 
hinausgeht. In der Blendungsszene im G arten  von B elriguardo verbindet 
M eyer einige fur das V erstandnis der Novelle wesentliche E lem ente. D ie 
grausam e Tat Ippolitos versinnbildlicht gleichsam hohepunktartig  den Sun- 
denfall des M enschen, die U berschreitung seiner G renzen iiberhaupt. D ieser 
‘S iindenfair ist hier allgem ein als die hem m ungslose Entfesselung d er ver- 
derblichen Leidenschaftlichkeit zu verstehen -  bildlich die Befreiung des 
gefesselten C upido -  die sich in “H a6 und B lu t” (863) verw andelt und selbst 
gegen B lutsverw andte wie den eigenen B ruder richtet. D adurch wird der 
G edanke an Kain und A bel nahegelegt. A ber auch die Schlange ist in der 
Person K ratzkralles anw esend, der “auf dem  B auche” durch das D ickicht 
kriecht (838). D er K ardinal Ippolito , der fur die grausam e Tat verantw ortlich 
ist, wird in dieser Szene geradezu zur Personifikation des B osen, zum 
V ertre ter der H dlle schlechthin. D ie gleichsam m ythische B edeutung  der 
B lendungsszene wird ferner unterstrichen durch die Schilderung einer A rt 
von G ottesgericht, das unm ittelbar nach der Tat in Form  eines gewaltigen 
G ew ittergusses in einer M ischung von Sintflut und Feuerglut wie iiber die 
siindigen S tadte Sodom und G om orrha hier iiber den G arten  von B elriguardo
hereinbricht.i3

Nach dem  Verlust seiner A ugen, dem  Symbol seiner Sinnlichkeit, fallt G iulio 
zunachst in eine innere ‘H dlle’, in der er die verschiedenen ‘H ollenkreise’ der 
Verzweiflung, Selbstanklage, R eue, Klage gegen sein Schicksal und des 
Selbstm itleides durchschreitet, iiber die seine direkt auf D an te  verw eisende 
H ollenvision AufschluB gibt;

Nach der Zeichnung der D anteschen H olle, wie sie jedem  italienischen 
G eiste innew ohnt, beschaftigte er sich dam it, nicht zwar den trichterfor- 
migen H ollenabgrund zu bevolkern, sondern einen K rater des Ungliicks 
zu graben , dessen Stufen er auch nicht mit V erdam m ten und U nseligen 
des geisterhaften Jenseits, sondern mit den E lenden , den L eidenden , den 
V erzweifelten dieses irdischen Lebens fiillte -  im m er eine Stufe unseliger 
als die andere , wobei er ohne B edenken in die un terste , dunkelste Kluft

12. Das Motiv des Bacchus in seiner D oppelheit von einerseits positiv gewerteter Lebensinten- 
sitat und andererseits der in der Hemmungslosigkeit liegenden G efahr 1st zentral bei Meyer. 
Vgl. dazu W iesmann (1958:162-167), Burkhard (1966:56-83, Kapitel ‘D er trunkene G o tt’) 
und Burkhard (1971:418-432).

13. Durch das Hereinbrechen des Gewittersturmes werden alle vier Naturelem ente ‘entfesselt’, 
so daB die elem entare, mythische Bedeutung dieser Sintflut iiber dem “mit Blut und Sunde 
befleckten G arten” (WA 1:840) der sundigen Menschheit hier eindrucksvoll versinnbildlicht 
wird. W iesmann (1958:162) weist darauf hin, daB Feuer und U nw etter ebenfalls Begleiters- 
cheinungen des Bacchus sind, so daB auch dadurch die Entfesselung der Leidenschaftlichkeit 
in dieser Szene hervorgehoben wird.
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die Blinden versetzte. M it grausam em  G enusse m alte er, vor sich 
hinsingend, diesen O rt aus. W ie sich Blinde Blinden als Fuhrer anboten 
und mit ihnen in den A bgrund stiirzten! Blinde Jiinglinge rochen 
R osenduft, aber wenn sie die H ande zum Pfliicken ausstreckten , stolper- 
ten sie iiber Totengerippe. (849)

D ie tiefste E bene erreicht G iulio, wenn er der Versuchung durch seinen 
B ruder, den verschrobenen ‘H ofnarren’ Ferran te , nachgibt und sich an der 
Verschworung gegen H erzog Alfonso beteiligt, w oraufhin sie beide zu 
lebenslanglicher K erkerhaft verurteilt w erden. Gleichzeitig aber setzt bereits 
vor der Verschwórung bei Giulio ein LauterungsprozeB ein, der durch drei 
B ereiche, mit denen er in B eruhrung kom m t, unterstiitzt wird: die D ichtung 
durch A riost (D ante  wird auf seinem Weg vom D ichter Virgil beg leite t), die 
stoische Philosophic durch M irabili und die Religion durch Pater M am ette. 
Alle diese Bereiche: D ichtung, Philosophic und Religion, spielen auch in der 
Gottlichen K om odie  eine wichtige Rolle dabei, D ante auf den rechten  Weg 
zum Paradies zu fiihren. In D antes W erk erhebt sich der L auterungsberg auf 
einer Insel -  wie auf einer Insel ist auch das Pratello gelegen, wo G iulios 
Lauterung beginnt: der FluB, so heiBt es, halte “die schone W ohnstatte mit 
ihren U m fassungsm auern und R undturm en beschutzend in dem  A rm en” 
(848).

A uf der H ohe des Lauterungsberges befindet sich bei D an te , wie schon 
angefuhrt, das irdische Paradies, von wo aus Beatrice die Fuhrung des 
D ichters ins himmlische Paradies iibernim m t. In gewisser Parallele dazu wird 
G iulio der Zugang zum ‘Paradies’ durch die aufopfernde Liebe und Barm- 
herzigkeit A ngelas, des ‘Engels’, geoffnet, bei der das K reuz auf der Stirn 
(vordergriindig der A bdruck des Fensterkreuzes, gegen das sie sich gelehnt 
hat) und das Auf-sich-nehm en von Schuld anderer (bei ihr der Schuld ihrer 
Familie) sicherlich als im itatio C hristi verstanden w erden soli. B esonders an 
Giulios B lendung glaubt sie sich schuldig, weil sie in Ippolitos G egenw art 
seine schonen A ugen gelobt und dam it dessen Eifersucht entfacht hat, und in 
der Q ual ihres Gewissens sieht sie sich selbst in einem  “noch tieferen 
A bgrund des E lends” (850) als er, also auch in einem  ‘H ollenkreis’ gefangen. 
Vergebung, R eue und Begnadigung beenden schlieBlich die vorangegange- 
nen G rausam keiten , die L iebenden w erden endgiiltig vereint und durfen auf 
ihrem  idyllischen LandschloB einer ungetriibt gliicklichen Z ukunft entge- 
gensehen. Diese Idylle ist hier auch eine A rt irdisches Paradies, das aber auf 
das G ebiet von Pratello  beschrankt bleibt, also nur in der A bgeschiedenheit, 
in der Enklave moglich und lebbar ist.

Mit G iulios innerer Entw icklung stellt M eyer also in Parallele zu D an tes W erk 
den Weg eines moralisch V erirrten in verschiedenen Stadien bis zu seiner 
‘E rlosung’ durch die von einer Frau (A ngela) verkorperten  Liebe dar. G iulio 
ist der einzige ‘V erirrte’ in der Novelle, der durch den LauterungsprozeB

14. Nach Hertling (1973; 172) findet hier der im Heitigen nicht vollzogene VersohnungskuB statt.
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sehend wird, und das gerade dadurch, daB er das A ugenlicht verliert. Bei 
Lucrezia etwa ist so eine Entw icklung nicht festzustellen, ihre W andlungen 
sind plotzlich und deshalb von kurzer D auer.

G iulio ist erlosbar, weil sein ausschw eifender Lebensw andel den guten Kern 
seines W esens nicht beriihrt hat. E r sei, so heiBt es, “tro tz  seiner U bertre- 
tungen eine innerlich unverfalschte und w ahrhafte N atur gebUeben” (832). 
D esw egen kann er aus dem  D ickicht, in das er sich verirrt hat, w ieder auf den 
rechten  Weg zuruckgefuhrt w erden. Spiegel seiner im Innersten  unverdorbe- 
nen Seele sind ebenfalls seine A ugen (die zugleich Sinnbild seiner iibertrie- 
benen Sinnlichkeit sind), von denen nicht nur insgeheim  A ngela, sondern 
sogar der gewissenlose B andit K ratzkralle (der sie ihm spater raub t) angezo- 
gen w erden.

Als d ieser innerste K ern langsam w ieder zum Vorschein kom m t, wird darauf 
w iederholt durch das Bild des K indes verwiesen. B edeutsam  in diesem  
Z usam m enhang ist besonders die Episode mit dem  Findelkind S trappovero , 
das G iulio im K erker das F lechten von S trohm atten  lehrt. D er italienische 
N am e der K indes bedeu tet so viel wie ein ‘die W ahrheit E nth iillender’, ein 
‘das W ahre EntblóB ender’, w odurch die V erbindung von kindlicher U nschuld 
und W ahrhaftigkeit zum A usdruck kom m t, die auch das innerste W esen 
G iulios ausm acht. A uch die christliche K onnotation  ist deutlich: bekanntlich 
hat Christus gefordert, die M enschen sollten w erden wie die K inder, um in 
das Reich G ottes gelangen zu konnen. Ferner sind das Stroh und die 
Tatsache, daB es sich hier um ein F indelkind handelt, A nklange an das 
C hristuskind im Stall zu B ethlehem . Selbst die B auern  von Pratello , die “ in 
ihrem  Festgew and, die Schulter m it G arben  des feinsten und glanzendsten 
S trohes beladen” (855) zum K erker ziehen, um dort ihr G eschenk abzugeben, 
m uten ein wenig an wie die H irten  auf dem  Felde und die H eiligen D rei 
Konige auf ihrem  Weg nach B ethlehem . G iulios R ettung  soil also im Sinne 
des christlichen G laubens verstanden werden.

D arau f deu te t auch, daB sich G iulios Entw icklung hin zum Gliick des 
‘irdischen Paradieses’ nach der Lehre des H eiligen Franziskus vollzieht, die 
Pater M am ette ihm nahebringt. D er “unerschopfliche[. . .] B orn des G lucks” 
sei “das G eheim nis der A rm u t” .

E rst wenn Ihr nichts m ehr zu eigen hab t, konnt Ihr die Liebe G ottes 
em pfangen. U nd wenn Ihr em pfanget, konnt ihr geben. Das ist m eine 
Pforte zum  Gliick und zur Freiheit! T retet mit m ir ein! W erdet arm  und 
arm er, dam it Ihr em pfangen und geben konnt, wie ein B runnen , der 
Schale um Schale uberflieBend fiillt. (892)

Dieses Ziel haben G iulio und A ngela am E nde der Novelle erre ich t, als 
G iulio “gliicklich” sagt:

[. . .] sie nahm  mir die A ugen und gibt mir dafiir die ihrigen. Sie gibt gern 
und ich nehm e gern. Sie ist selig im G eben und ich im N ehm en. (906)

Die ‘E rlosung’ G iulios durch A ngela als Erlosung im Sinne des christlichen 
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G laubens wird ferner durch die Parallele zum M archen des Persers Ben Em in 
deutlich. G iulio wird von A ngela gerette t, weil sich in ihrer Person “die 
B arm herzigkeit des H im m els [. . .] in M enscliengestalt des abscheulichsten 
E lends erbarm t” (836). Áhnlich wie Christus in diesem M archen an dem  A as 
das einzig R eine, die weiBen Z ahne des to ten  H undes, be ton t, so sieht 
A ngela in dem  sittlich vericommenen und korperlich durch die B lendung 
entsteilten  G iuho das einzig U nverdorbene, nam hch seine Seele.

4. M an kann also die Sorgia-N ovelle ingesam t als eine A rt kleines G egen- 
stiick zu D antes Gottlicher K om odie  in terpretieren , mit E inschrankungen 
naturlich, die allein vom unterschiedlichen U m fang beider W erke her bedingt 
sind. D er wesentlichste U nterschied liegt aber in der ‘Verw eltlichung’ bei 
M eyer, darin , daB in der Renaissance-W elt der Novelle H im m el und E rde 
getrenn t sind: zum him m lischen Paradies hat der M ensch keinen Zugang, 
G ott seinerseits hat auf der E rde wenig EinfluB. D ies wird besonders kraB 
deutlich in einer ÁuBerung ausgerechnet eines K irchenm annes, des K ardinals 
Ippolito:

“Was weiB m an von dem  N azarener?” sagte er. “Was m an von seinen 
R eden und Taten erzahlt, ist unglaublich und unwichtig. Ich kenne ihn 
nicht. W ird ein G ott gek reu z ig t? .. .Ich weiB nur von dem  durch die 
Kirche in den Him m el erhohten Konig, von dem  durch die Theologie 
geschaffenen zweiten G otte  der D reifaltigkeit. Sein der Himmel! U nser 
die Erde! U nser ist hier die G ew alt und das Reich [. . .]” (864)

Die herrschende U nm oral und Sittenlosigkeit ist zu dieser Z eit allgem ein 
verbreitet und durchsetzt sowohl den Staat als auch in fast noch starkerem  
MaBe die K irche in R om , die zu jener Z eit tief in die Politik der M achtkam pfe 
und Intrigen in ItaUen verwickelt ist.

U nd die Holle erlebt der M ensch bereits auf dieser E rde , nicht erst im 
Jenseits:

H ier ist keine G nade. . .  H ier ist die Holle! . . .  U m  dich, mit dir, in dir 
w ar die H olle von A nfang an! (863)

-  mit diesen W orten, mit denen sich A ngela gegen Ippolito  em port, w erden 
weitgehend die Z ustande auf der “H ofbuhne” iiberhaupt charakterisiert. 
M eyer sakularisiert also hier die christliche Vorstellung vom B ereich der 
ewigen Leiden und Strafen, der die Sunder im Leben nach dem  Tode 
erw artet. D ie Tatsache, daB er diese ‘H olle’ nicht nur ins D iesseits, sondern 
hauptsachlich ins Innerste des M enschen, in den psychologischen B ereich, 
verlegt, verleiht dieser Novelle einen sehr m odernen Zug, der sich aber auch 
schon in anderen  Novellen M eyers (etw a in dien Leiden eines K naben  und im 
Heiligen) findet.

M eyer sieht den M enschen als grundlegend gefahrdet, vom ‘rechten  Weg des 
L ebens’ abzukom m en und sich im Dickicht der E m otionalitat zu verlieren. 
Sinnlichkeit und Leidenschaft, die A lfonso einm al als “eine m enschliche
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Plage -  ein K rankheit -  ein Ungliick” (832) bezeichnet, w erden (im G egen- 
satz zur L iebe) als gefahrlich, als ausschweifend und unkon tro llierbar, als 
iiber die K rafte des V erstandes siegend dargestellt, und als Rausch, Taum el 
und Trunkenheit charakterisiert. In gesteigerter Form  geht die Leidenschaft- 
lichkeit iiber in F ieber, K rankheit, W ahnsinn, narrenhafte  V erzerrung und 
B esessenheit.

Es ist in der Tat eigentiim lich, daB ein D ichter der zw eiten H alfte des 
19.Jahrhunderts, in der ja  nun sicherlich die starke und oft einseitige 
V ernunftglaubigkeit der A ufklarung schon langer iiberw unden ist, der em o- 
tionalen  Seite des M enschen so iiberaus starke negative A ttribu te  zuchreibt. 
R ettung  aus all dieser G efahrdung b ietet zunachst der V erstand -  B em bo und 
A lfonso sind M usterbeispiele dafiir -, erst in zw eiter Linie die echten Gefiihle 
der L iebe, wie sie A ngela offenbart. Es erscheint nicht abwegig, den  G rund 
h ierfur vor allem in M eyers B iographie zu sehen. Fiir einen zeitlebens so 
labilen M enschen wie ihn, der sich seinen Platz in der G esellschaft so schwer 
hat erringen m iissen, ist die eigene G efahrdung durch korperliche und 
seelische K rankheit, die Furcht vor dem  ‘A bgrund’ geistiger U m nachtung, 
im m er prasen t gewesen. D er H auptkam pf seines Lebens scheint der gewesen 
zu sein, nicht von dem  schm alen Wege einer geregelten biirgerlichen Existenz 
abzukom m en, wo fiir ihn das dichterische Schaffen allein moglich gewesen 
ist.

A b er die Novelle ist weit davon en tfern t, bloBe A utobiographic  zu sein. D ie 
herrschenden Z ustande auf dieser “Biihne der W elt” sind vielm ehr als 
conditio hum ana aus der Sicht M eyers iiberhaupt zu verstehen. D ie Allge- 
m eingiiltigkeit und Ú berzeitlichkeit d ieser Z ustande w erden besonders durch 
die haufige Verm ischung christlicher V orstellungen, solcher aus der antiken 
M ythologie und orientalischer E lem ente beton t.is

M an muB sich aber erneut fragen, wieso all die G rausam keiten  und Intrigen 
in solch einem  idyllischen SchluB, in Begnadigung und V ersohnung enden. 
Vielleicht kann man darin  eine A rt weltliches E rlosungsbediirfnis des altern- 
den und krankelnden M eyer sehen, das ausgelost oder zum indest verstark t 
wird durch die anfangs kurz dargestellte erneu te  Lebenskrise. M an gew innt 
den E indruck , daB hier in dieser letzten vollendeten Novelle der Versuch 
unternom m en wird, der allgem einen ‘H olle’ zum indest ein kleines, mensch- 
lich lebbares ‘Paradies’ im Sinne eines prak tiz ierten  C hristentum s entgegen- 
zusetzen. So als suche M eyer einen A usweg aus all den U beln  und Zwies- 
paltigkeiten d er W elt, die er in seinen Prosaw erken im m er w ieder dargestellt 
hat.*^

15. Zur Rolle der Mythologie bei Meyer vgl. Wiesmann (1958) und Von Albrecht (1962:115- 
151).

16. Bei W.D. Williams (1962:168) heiBt es: “and his story seeks both to depict in all its harshness 
the ruthless powerseeking which is inherent in the subject and also to reveal an underlying 
yearning for redem ption, a searching for grace and charity in at least some of its 
representatives” .
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A uch hier gibt es Parallelen zu D ante: die Gottliche K om odie  ist ebenfalls ein 
A ltersw erk, entstanden im Exil nach der V erbannung des D ichters aus seiner 
H eim atstadt Florenz. Also auch ein W erk, das in einer K risenzeit zustande 
kom m t und sicherlicii den W unsch D antes (der ja  als H auptperson  selbst 
darin auftritt) nach Befreiung und Erlosung von der siindhaften W elt 
reflektiert, und zwar m it Blick auf das Paradies im Jenseits.
Obwohl der christhche B ezugsrahm en in M eyers letzter Novelle verstarkt 
zum A usdruck kom m t, wird hier dennoch die H offnung auf diese Welt 
gesetzt. Es ist keine W eltflucht, die hier propagiert w ird, sondern das 
‘Paradies’ wird in der Lebbarkeit christlicher W erte auf dieser W elt gesucht. 
U nd zwar selbst in der von M eyer so oft behandelten  Welt der italienischen 
R enaissance, in der er die ‘irdische H olle’ vielleicht als am krassesten 
ausgepragt gesehen hat. H ierin ist sicherlich die Ú berzeugung des D ichters 
w iederzuerkennen, die er 1882 in einem  Brief an Louise von Francois so 
form uliert ha t, da6 er eine “ganz junge Sehnsucht nach dem  G roBen, 
H eilsam en, M enschlich-W ahren” habe, das “m etaphysisch W ahre” hingegen 
“fiir absolut unzuganglich” halte (Hg. B ettelheim  1905:Nr. 47,82). Das 
“GroBe, H eilsam e, M enschlich-W ahre” klingt vor allem im M archen des 
Persers B en Em in an, das m itten in der ‘H olle’ von Barm herzigkeit, M itleid, 
G iite und R einheit, von der Sichtbarw erdung christlicher W erte auf dieser 
E rde in der G estalt Christi handelt.'^  Die G ultigkeit dieser W erte auch fur 
andere Religionen, fiir die M enschheit iiberhaupt, wird durch das orientalis- 
che E lem ent hervorgehoben.'*
Diese A uffassung, daB das G ottliche fiir den M enschen nur in sichtbarer 
M anifestation als “H eilsam es” und “M enschlich-W ahres” inm itten der un- 
vollkom m enen Welt e rkennbar sei, klingt bereits in einem  Brief M eyers aus 
dem  Jahre  1858 an, in dem  sich eine der wenigen bekannten  Á uBerungen zu 
seinem  K unstverstandnis findet (Briefe 1 ,58 -61 . A n F. von WyB 19.4.1858). 
E r bekennt sich darin zu einer ‘realistischen’ K unst, die “leidende K orper und 
ringende G eister zeigt” , weil dies der W irklichkeit entspreche und der 
M ensch “doch so griindlich zwiespaltig” sei. G erade diese U nvollkom m enheit 
aber weise “auf die erlosende himmlische V ollkom m enheit” hin, durch die 
allein der M ensch zu heilen sei. Es scheint, als sei in der fiorgia-N ovelle die 
verstarkte Suche nach der H eilung durch G ott, durch das C hristentum  also, 
zu erkennen .
M eyers ‘Riickzug in die G eschichte’, der sich in alien seinen N ovellen zeigt, 
b ildet einen ziemlich krassen G egensatz zum W erk anderer Z eitgenossen, 
etwa zu Fontanes G esellschaftsrom anen. M eyers A bstand von seiner G egen- 
w art aber m acht ihn eigentiim licherweise gerade w iederum  ‘m oderner’ als

17. Bezeichnenderweise bildet Ben Emin hier den M ittelpunkt des ‘Bannkreises’ des Bosketts, 
und zwar steht er dabei an die Cupido-Statue gelehnt, so als nehme er deren Platz ein und 
banne damit die Gefahr.

18. In der Hochzeil des Monchs ist es auch ein Orientale, namlich der Vogt Abu M ohammed, der 
den Verurteilten gegeniiber menschliche Regungen zeigt und dafiir den Beinamen ‘al Tabib’, 
d.i. ‘der A rzt’, bekommen hat.
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viele seiner Zeitgenossen. Viele T hem en, die in M eyers W erk zu finden sind, 
w erden erst in der L iteratur der Jahrhundertw ende aktuell: die G egensatze 
Tod und L eben, K unst und L eben, die G efahrdung des Lebens U berhaup t, 
m ythologisches, christliche Symbolik, um nur einige zu nennen. D ie vielfal- 
tigen Beziehungen zwischen M eyers W erk und der D ichtung der Jah rh u n 
dertw ende (z.B . zu H ofm annsthal) sind sicherHch besonders im H inbhck auf 
die Novellen noch nicht geniigend untersucht w orden.
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