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NATUR- UND KULTURKATASTROPHE IN HEINRICH 
VON KLEISTS NOVELLE DAS ER DBEBEN I N  C H I U

In seiner a u f  w eniger als 20 Seitcn verd ich te tcn  Scliicksalsnovclle Das 
Erdhehen tn Chili setzl KleisI sich mil seinem R ousseau-Erlcbnis auseinander. 
LIm das nach  G eb iih r w iirdigen zu konnen, wollcn wir einen kurzen Blick 
au f scinen VVerdegang werfen. Er w urde 1877 als Sohn ciiier m arkisrhen 
Ofliziers- und Adelsl'amilic in F rankfurt an  dcr O d er geboren. Auch cr tra t 
ins H eer cin, nalim  ab ersch o n  als 22-Jahrigerst;in rn  Abschied und sludicrle 
in F rankfu rt a .O . die ganze Enzyklopadic dcr W issenschaften, bis cr 1801 
K ants h'rilik del reinen Vermmfl las und, sensibel wic er nun  cinm al w ar, 
sc hwcrvviegende pcrsoniiciie K onsequenzen fiir sich d araus zog. Verzwcifclt 
sciiricb er am  22. M arz  1801 an seine B raut, W ilheim ine von Zcnge: 
“ Bildung schicn tn ir das einzige Ziel, das des Besitzes w iirdig ist. [...J V or 
kurzem  w ard ich init der neueren, sogenarinten K aniischen Pbilosopliie 
bekann t | ...] 1st das letztc, so ist die W ahrhcit, d ie w ir h ier sam m cln. nach
l ode n icht tneh r — und alles Bestrcben ein E igentum  sich zu erw crben, das 

uns auch in das G ra b  foigt, ist vergeblich” . (Schm idt o .J., 5. Bd. S.204) Die 
E insicht, dass es keine al)solule E rkeniitnis g ibt, lasst den rad ikalen  Dii h te r 
sofort rnit dem  W issenschaftsoptiniism us seiner Jugeiid brechen. E r riih rt 
kein Buch m chr an , sondern rcisl nach Paris. H ier herrschen ab e r n icht die 
Ideen Roijsseaus, sender un ier deni C^onsulat N apoleons die sich etablicrciidc 
Bourgeosic. D ie Ideale dcr R evolution  sind iiquidiert. A ngew idert llieht er 
a u f  seine kleine Insel im T h u n c r See in d er Schweiz, wo er sein 
Rousseausches Idyll zu leben versuchl. A ber auch  das w ar als V ersuciieiner 
L ebensbcw altigung  aussichtslos. VVeder dei V ernunftku lt dcr A ulklarung 
noch da.-, N aturcvaiigciium  Rousseaus konnten ihm  hclfen. 1803 kehrte er 
cn ttau sch t in die H eim at zuriick. 1805 bis 180b wai er B eam tcr in 
K onigsberg, 1807-09 in D resden, 1810-11 in Berliti.

D er dialektische D reischritt dcr deutschen idcalistischen Philosophic eines 
F ichte und  Hegel ist das Denkgesetz des 19. Jahrhu>>dcrts. Auch in diesíM' 
Schicksalsnovelle Kleists d rang t d icsedreig liedrige S truk tu rsich  dem  l.cscr 
auf. Als These oder Exp(jsition haben  wir die a lte  M ach to rdnung , die kein 
U bcrschrciteri d c r S tandesgrenzc duldet. D urch  die N atu rka tastrophe  
ausgeiost haben  w ir d ann  als Antithe.se das N aturidvH , in dein allc S tande 
wie einc Fam ilie zusam m cnieben (13). F iir die beiden L iebenden ist diese 
“ Scligkeit” (9) ab e r  von kur/.cr D aucr, denn , von dem  Schcingli'ick dazu  
verleitc t, w agen sic es, zu r K u itu r  zuriickzukehreri und  w erdcn von dcr
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lol)endcn Mcnsc licnmassc nacli rlcm (io tlcsdirtist in clcr D om inikanci kirc.lu- 
crschlaficn. W ar ihr l.clx-n anlatipilicli rlurch die strcngc S tandcstrciinung  
dcs Adels bcdro lu , so siiid ts  die Picbejer, die sic ersclilagen, wol)ci Je ron im o  
R ugcra  sogar von scinem  eigenen V ate r zu Boden gcstreekt w ird (20). Die 
D reigliedrigkeil der K om position m il der R iickkehr zu r N a tu r  itn M iltel- 
punkt (Kleists R ousseau-Erlebnis) d rán g t sich dcrn Leser d irek t aul' iind 
w urde aucli schon inehrfacli von In terp re ten  beton t (R eusner 1961, 84; 
D avidts 1973, 16). Sie lasst sich oft bis in die S atzkonstruk tion  hinein 
vcrfolgen. M an kann  auch einen doppelten  dreigliedrigen A ulban  in der 
Novelic entdecken:

Erste Position oder These; die intollerante, unnatiirlicheS tandeslrennnng
in der K ulturgesellschaft.

N egation oder Anithese: die N alu rk a tastro p h e , die alle E in rieh tungen
dieser M achtgesellschaft v ern ic luet und  die 
B edrohten befreit.

N egation  der N egation  die herzinnige V erein igung aller S tande in 
oder Synthese; einem  rousseauschen N aturidyll.

D ie S ynthese w ird zu r neuen  T hese , w enn die L iebenden  sich d u rch  den 
rom anlisclien  Schein betoren  lassen. Sie erkcnnen  n ich t d ie  V orlaufigkcit 
ihres Scheinglucks, d ie  U nw irk lichkeit d er U topie, und  la.ssen sich von 
diesein als-ob-Idyll hinreissen, zu r K u ltu r  zuriickzukehren. H ier w ird die 
endgiiltige K ata slro p h e  vollzogen und  zw ar w erden die L iebenden n icht 
d u rch  die Gesetze dcs Adels h ingerich te t, sondern  d u rch  den B lutdurst der 
U n lcrd riick ten  zerm alm t. K leisl m ach t es uns schr deu tlich , dass die 
tierische N a tu r  d e r M asse alle u n te rd n ick cn d e  M ach to rd n u n g en  der 
kuh iv ie rtcn  G esellschall an  G rausam keit iibcrb ictc t. Dass w ir es in dieser 
Novelle n ich t n u r m iet einer “ m on u m en ta len  dreisatzigen S ym phonic” 
(D avidts 1973, 16) zu tu n  haben , sondern  in d er T a t m it^w «  D re itak tern  
w ird an  dcr zw citcn K atastrophe , die w ir doch wohl unrnoglieh als die von 
Kleist beabsich lig te  I.osung be trach len  konnen, klar. Zw eim al geb rauch t 
de r A uto r das S tilelernent der para tak tischcn  A ncinanderre ihung , um 
hrichste E rrcgung  zu gestaltcn  und  hcrvo rzu ru lcn , und  zw ar, wie zu 
erw arten  w are, Ijci d e r D arste llung  d c r  beiden K atastro p h en . N icht 
w eniger als neunm al beg inn t er d irek t nacheinander den S atz m il “ h ier” : 
“ H ier stiirzte noch cin H aus zusam m en hier Icckte die F lam m c schon ...; 
h ier w alzte sich ... d e r m apochofluss a u i'ih n  hcran  ... H ier lag ein H aufen 
E rsch lagencr, h ier áchzte  noch cine S tim m c u n le r  dem  Schulte , hier 
schrieen L eute von b rcnnenden  D achern  herab , h ie r kam pften  M cnschcn 
und  T ie re  m it den  W ellen, h ier w ar ein  m u tig er R e tte r  bem iilit zu lieU'en;
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hier stand ein an d e rer, bleicli wic d e r T od iind streckte sprarhlos zitternde 
H andc zum  H itnm el” (5f.) Im m cr gcdrang ter w crden die S latzc in diescr 
Passage, im m er schncllcr das Tem po. W ie hachelnde H iinde jag en  die 
ErschiiU erungn sich iilier die Z ischlautliaiifung bis sic in der h-A llileration 
ihre E rschopfung erreichen. Eine ahnlichc E rschopfung w ird in d er zweiten 
K atastrophe  erreich t du rch  die B etonung des ist und sind, die dann  
schiiesslicii in das w iederfiolte “ steiiiigt sie” m iindet: “ H ierauf: E r Ú/ der 
V ater! schric eine S tim m e; und: er is! Je rom ino  R ugera! eine andere; und: 
úcsind  die gotteslástcrlichen M ensciien! e in ed ritte ; und: steinigt sie! steinigt 
sie! die ganzc im Temp>el Jesu versanim clte C hristenheit!” (19).

Diese zweite K atastrop lic  als Synthese und  Losung zu be trach ten , ist wohl 
kaum  m oglich, m iindet die Novelle doch in das W ovt freuen: “ D on F ernando  
und D onna E lvire nahm en  iiie rau fd en  kieinen F re rnd lingzum  Pflegcsohn 
an; und  w enn I 'o n  F ern an d o  P hilippen m it J u a n  verglich, und w iee r  beide 
erw orben  h a tte , so w ar cs ihm  fast, als miisst er sich freuen .” (21) Seinen 
eigenen Sohn ha tte  er au f  deni natiirlichen  W eg der Seligkeit und  Liebe 
erw orben , den B astard  du rch  das O pfer und  den V erlust seines eigenen 
Sohnes. Die Id en tita t der beiden K inder w ird h ier gelockert, yoj/ preis- 
gegeben. D erS tandesun tersch ied  w ird verwischt,/rtj< vergessen. Sowohl die 
ungerechte Standesgeseilschaft als die ulopischc N aturgem einschaft w erden 
ze rtriim m ert, und  das scheint Don F ernando  (und dem  D ich ter)/a .íí ein 
G ew inn. Al)er nu r/a f/, denn fur Kleist g ibt cs seit .seincm K anterlebnis nicht 
m ehr das A bsolute. Deswcgen spielt der Zufall in diescr Novelle auch  eine so 
grosse Rolle und  schcint uns die Synthese und  cndgultige Aussage des 
D ichters, kurz und  im Irrealis gehalten , kaum  ein G egcngew icht gegen die 
W ucht der Ereignis.se bietcn zu konnen. D ennoch ist d e r Schiuss, wie gering 
auch, n icht zu leugnen. Er stcht d a  als gcringcr HolFnungsschimmer.
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