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EINE BETRACIITUNG VON GEORG LUKaCS’ 
“TIIEORIE DES ROMANS”

1. llin tergrund unil Lukács' pcrsonlichc Krilik auf seine “ Theorie” .

In seinen crsten Jahren  als L iteraturkritikcr, bezieht Lukács cine Gcgen- 
position zu dem wissenschaftlichen Rationalismus. Sein Denken wird 
cincrseits becinflu^t durch die geisteswissenschaftliche Auffassung Dilt- 
heys, der fur die Historic grossere Relevanz beansprucht als fiir die Na- 
turwissenschaft. Dillliey fordert namlich hermeneutisclies Verstandnis 
fiir die Vergangenhcit, insofern es sowohl die Dechiffrierung friiheren 
geistigcn Denkens wie die Systematisierung spezifischer Daten anbe- 
langt. Ubcr diesen Erkenntnisweg hin sollten Geisteswissenschaft und 
Naturwissenshaft von einander abgegrenzt werdcn. Auch la/3t sich Lukács 
fiihren von Max Weber, der einc soziologisclie M ethode erforscht, wclche 
der potentiellen Bedcutung einer individuellen sozialen llandlung fiir 
das Ganze nachspiiren sollte. Scin philosophisches Konzept wird andrcr- 
seits gereizt durch den semi-phanomcnologischen S tandpunkt eines Emil 
Lask, der m it seiner Akzentuiering des Metaphysischen dem jungen 
Lukács eine Erganzung seiner friiheren Vorstellung betreffend ein 
Totalitatssystem  von Wahrheit in bezug auf Welt ermoglicht. A uf eine 
ganz kom plizierte Weise kom m t also Lukács zu Hegel: Dilthey und 
Weber reizen ihn, individuelles Denken und Handein sozial-historisch zu 
erforschen und in bezug auf das Ganze zu systematisieren; Lask b ietet 
ihm die erganzende Kategorie des Transzendenten und Metaphysischen 
dar. Der Ausgleich dieser offenbar polaren S tandpunkte kann nur durch 
die Hegelsche Dialcktik erlangt werdcn. Lukács’ “Theorie des Rom ans” 
cxeniplifiziert diesen dialcktischen Proze^.

In cineni V orw ort zu der spatcren Ausgabe dcr “Tlicorie” , bczcichnet 
Lukács sie als eine "Vorgeschichte dcr wichtigen Ideologien in den 
zwanziger und drci^igcr Ja liren” (S.16)* des 20. Jahrhunderts. Als 
Anti-Kriegsgesinntcr ist seine Gegcnwart (die Jahre 1914/15) ihm pro-

/. Zitiert wird nacli der Sonderausgabe der Sam m lung Luchterhand, 
Septem ber 1971, Neuwied und Berlin.
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biciiiatiscli, insofcrn er in ilir die vollcndcte Siindhaftiglieit dcs Menschcii 
vertreten siclit. Die Bourgeoisie betraclitet er als die Urhcber des Wclt- 
krieges und der miserabclcn Wcltverlialtnisse, daher veraclitet cr den 
hiirgcrlicheii Liberallsmus, der, so Lukács, auch scliuld ist an dem fehlen- 
den Totalitiitsbild.

In seinem V orw ort akzcntuiert Lukács die Liirken, die infolge der 
Lntstehungsm om ente seiner 'Ilieorie innewohnen. Eine dieser Lucken 
1st der Dilthey-F.influ/3 zu bestim m ten intuitiven Pcrzeptionen, die dann 
als Ausgangspunkt zum deduktiven Proze^ gesetzt wcrden sollten, m it 
dessen Ililfe Einzelphanom ene (wic z.B. Rom anliteratur) beschrieben 
und systeniatisiert werden sollten. Abgesehen von dieser und anderen 
Liicken, betrach te t er dennocb seine “Thcoric” als sinnvoll, da sic als 
“das erste geistcswissenschaftliche Werk, in dem die Krgebnisse der 
Ilegclschen i’hilosopliie auf asthetische Probleine konkret angewendct 
w urden” (S.9), der Logik docli eine bestim m tc Beihilfe ist. liin weiteres 
Verdienst dcs Ilegclschen Einflusses ist das "H istorisieren der astheti- 
schcn Kategorien” (ebenda). Im Wesen der asthetischen Kategorien, im 
Wcsen der literarischen Formen sucht Lukács eine historisch fundiertc 
allgemeine Uialektik der Genres. Er sucht “ ein Beharren im Wcchscl” 
(S. 10). Dieses bcharrcndc Elem ent nicint er in den literarischen For- 
meii zu finden als eine quasi Ersatzharm onie, als cine Projektion fUr 
die unvollkom m encn menschlichen Vcrhaltnisse seiner Zeit. Wenn er 

aber 1962 sein V orw ort schreibt, steh t dieser Prozef} Fiir ihn auf 
schwachen Beinen, da seine M cthodc "au/3crst abstrakt, losgcrissen 
von den konkreten gesellschartiich-gcschichtlichen W irklichkeiten” 
( S . l l )  ist. Es ist klar, da0 1914/15 der Ilcgcl-Schiilcr eine Thcoric 
verfa^t, die dcr inzwischen zum Marxismus Abgeirrte dann 1962 ver- 
urtcilt.

Anders als fiir liegcl, dem die Kunst nur ilann problem atisch wird, wenn 
nam lich die Kealitat unproblem atisch ist, ist fiir Lukács die Problematik 
der literarischen Form (spezifisch der Rom anform ) sym ptom atisch fiir 
cine problem atische W irklichkeit. Die fchlcndc T otalita t dcr Gegcnwart 
vcranlagt eine Krisc der Rom anform . 1914/15 begreift er noch nicht
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die tieferc Redcutung dieses S tandpunktes; fiir den Marxistcn ist es aber 
logisch, da0 wenn die Gegenwart problem atisch wird, sie durcli eine 
rcvolutionare Ilandlung korrigiert werden inu0. Es sei dennocli zu ver- 
zeichnen, dafi cine deutlich marxistische Intention der “Theorie” ein 
Pladoyer ist fur die Beseitigung des Kapilalisinus, zwecks einer men- 
schenwiirdigeren und natiirlicheren Existenz. Die “Theorie” gilt also 
n icht so sehr der Entfaltung eincr neuen literarischen Form, ais vielmehr 
einer neuen Gemeinscliaftsforin der Harmonic, namlich dem Kollcktiv- 
wesen (vgl. S. 120).

2. Aufbau der “ Theorie” .

Lukács tcilt sein Werk in zwei grosse Tcile: Der erste Teil hat einen 
allgemeincn Charakter und ist im Grunde von llegcl beeinflu^t, vor alien 
Dingen insofern es die Kontrastierung von dem Wesen der Totalitat in 
Epik und Drama wic auch die hbtorisch-philosophischen Ansichten be- 
treffend die Ahnlichkeiten und Unterschiede des Epos und des Romans 
anbelangt. Im zweiten Teil entw irft Lukács anhand von seinem Versuch 
zu einer Typologie der Rom anform  sein eigenes dialcktisches Modell 
kraft seiner Auffassung dcr verschiedcnen Naturen.

3. Die Formen der gro^cn Epik in ihrer Beziehung zur Geschlosscn- 
heit Oder Froblem atik der Gesam tkultur.

3.1 Geichlossene Kulturen

Das Wcscn der T otalitat wird gekennzcichnet durch cine antithctische 
Zwcihcit, dcren zwei K om poncnten nicmals cinandcr fremd sind. In echt 
rom antischer T radition ist auch die Philosophic fiir Lukács symptoma- 
tisch fiir cincn Ri0  zwischen Innen und Aufien, ein "Zeichen dcr Wcsens- 
vcrschiedenhcit von Ich und Welt, der Inkongrucnz von Seeic und T at” 
(S. 21). In dicsem Sinne ist eine Epoche ohne Philosophic potentiell 
seliger als eine m it Philosophic. Wegen einer fehlenden systcmatischen 
Philosophic waren also die Gricchen selig. Sie kanntcn kcinc konflikt- 
haftcn Antithesen — nur Harmonic kanntcn sic. Die vollcndete Form 
war ihr Besitz, da ihrc Welt homogcn war, ja, cine Welt ohne Philosophic.
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War einc ruiidc T otalita t von Sccle und Welt, einc sclige Thcodizee 
die Substanz gricchisclier Existcnz, so hat dcr m oderne Mensch nur in 
sicli sclbcr die Suhstanz geTunden. Das Ergebnis ist eiii Rip zwisclien Ich 
und Welt, zwischen Seele und Gebilde. In ciner solchcn hcterogenen 
Welt mu/} die T otalitat fehlen, miissen neue Formen fUr neue Substan- 
zen und Horizonte erfunden werden.

3.2 Der geschichtspliilosophische Entwicklungsgang der GHechcn

In den verschiedenen Entwicklungsphasen der griechischen Geschichte 
entsprechen diese Phasen a priori den iiberlieferten gro/3en Formen: 
Epos, Tragodie und Philosophie. Erst in dcr Philosophie werden die 
problem atischen Untergriinde der friihercn Phasen sichtbar. Bei dcm 
‘neuen Menschen’ Platos (vgl. S.28) hat die Geschichte der Philosophie 
ihrcn Anfang. ileld-sein hei^t in dieser neuen Welt existcntiale Einsam- 
keit. Seele und Welt sind von einander entfrenidet — nicht m ehr die 
Au^enwelt ist Objekt menschlicher Suche, nein, das Subjekt ist sich 
selbst zum O bjekt geworden. Die Kunst hat sich verselbstandigt, wodurch 
sie n icht m ehr Abbild dcr W irklichkeit ist, n icht m chr natiirliche, son- 
dern nur noch visionare T otalita t darstellt. Da die K unst je tz t neue 
Substanz beinhaltet, bcdarf sie ncuer Form en, dieser Substanz zu ge- 
niigcn. Damit ist die spontane Seinstotalitat endgUltig gesprengt.

3.3 Das Problem der Gc.schichtsphilosophie der Formen

3.3.1 Allgemeine Prinzipien

Lukács befiirw ortet das Urprinzip der Gestaltung, d.h. den allgemeinen, 
einzigen Ursprung aller Form en, woraus sich nur Formveranderungen 
(Variationen des gleichen Motivs) entwickcin, keineswegs aber ver- 
schiedene Kunstfornien. Fiir ihn werden in der m odcrnen K unst Stil, 
Form und andere G estaltungsm ittel m a^os Uberschatzt — als ob er 
n icht wu/3te, da^ gerade durch diese technischcn Prinzipien die Kunst 
sich gegen andere wisscnschaftliche Perzcptionen ahgrenzen la^t. Die 
Kunst darf niemals in bezug auf ihre Gestaltungsart einc laissez faire 
lla ltung haben, da gerade diese den Untergang ihres eigentum lichen We-
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sens bedcuten wiirde. Lukács dagegcn betrach te t die Akzentuieruiig 
technischer Prinzipicn als die wesentliclie Ursache fiir die Verquickung 
und Vermischung der vcrschiedenen Genres und fiir das stets undeut- 
licber werdende kUnstlerische Ziel. Die Suinnie dieser Tendenzen ist 
eine blo^e historische Totalitat des empirisclien, nicht aber des transzen- 
dentalen Engagements. Nur nocli die Tragodie hat es vermocht, ihre 
Form bei der Entwicklung von der Antike zu der Moderne zu bewahren; 
die Epopoe dagegen wurde durch den Rom an ersetzt, der am besten 
dazu geeignet ist, die transzendentale Obdachlosigkeit und das Unbe- 
heim atetsein des Menschen sichtbar zu machen. In dieser Form hat der 
Roman seinen Ursprung in dem Desillusionierungsphanomen der Roman- 
tik, worin es sich handelt um die Suche des Menschen nach seiner 

geistigen Urheimat.

3.3.2 Die Tragodie

Neue Lebensverhaltnisse haben zwar das Wesen der Tragodie beeinRuPt. 
aber sic haben keine Verdrangung der Tragodie zur Folge gehabt. Die 
griechische Tragodie kannte das m oderne Dilemma von entweder Lebens- 
nahe oder A bstraktion nicht, denn fur die alten Griechen waren diese 
Elementc noch in harmonischer Ilom ogenitat gebunden: die transzen- 
dente, metaphysische Macht vi^urdë vertreten von dem Chor, der die 
m enschliche Ratio m it der hoheren Ratio des Schicksals versbhnt. 
“ Sprecher und Chor sind in der griechischen Tragodie aus demselben 
Wesensgrunde entstiegen, sie sind einander viillig homogen [...]” (S.33f), 
dcswregen erganzen sie sich in ihren getrennten Funktionen. Der klas- 
sischc Dichter hatte  also die Einheit zwischen Innen und Au/3en bewahrt, 
der m oderne Dram atiker aber hat den llelden liber das blo^ Menschliche 
hinaus erhoben und hat som it seinen Helden polemisch und problem atich
— weil intellektualistisch — gemacht. Je tz t erliegt die au/3cre Handhnig 
der inneren, der Dialog erliegt dem Monolog. Dadurch ist die Ilandlung 
gesprcngt und neigt das Drama eher zum Epischen. War Leben und Wesen 
fiir die Griechen a priori cine Einheit, so ist gerade die Andersartigkeit 
dieser Erscheinungen die zentrale Problematik der modernen Tragodie; 
war der gricchische Held exemplarisch fiir cine allgcmein geltende Situa
tion, so ist der m oderne Held vereinsanit wegcn seines isolierten Schick
sals, fiir das die andercn kein Vcrstandnis haben. Der moderne Held
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lebt nicht niehr in eincr Gesellschaft, die durcii Gleichheit gekeiinzeich- 
net wird, sondern geradezu in einer Gesellschaft, deren kom plizierte 

llicrarcliie die geschlossene llarm onie gesprengt hat. In seiner iiberina^ig 
engagicrten Suche nach der eigenen Seele, findet der m oderne Held dcr 
Tragodie n icht zu den anderen. Die aktive llandlung ist demgeina/} zur 
kontem plativen, psychologischen Seelenlyrik geworden.

3.3.3 Die epischen Formen

Die Epik gestaltet die extensive Totalitiit des Lebens. K raft Hires empiri- - 
schen Charakters kann sic die Itnm anenz des "geschichtlich gegebencn i 
Lebens [...] niemais aus der Form heraus iiberwinden [...]"(S .37). Die : 
Kpik ist auf die offene i‘'orm  angewiesen, dcnn ihr Gegenstand ist die 
Gestaltung des Lebens, nicht des Wesens. 1st der Held des Dramas, das 
die intensive T o ta lita t des Wesens gestaltet, das intelligible, reflektierende 
Ich, so ist der Held der F.pik das empirische, handelnde Ich. In seiner 
Abhiingigkcit von einem bestim m ten Sollen ist der epische Held nur ein 
Schatten dcr historischen W irklichkeit. Er schafft keine neue Wirklichkeit, 
sondern spiegelt blo0 eine schon gegebene Wirklichkeit, und zwar nur 
einen Ausschnitt derselbcn. Das Drama dagegen kennt diesen K ontrast 
von G anzheit und A usschnitt, von individuellem Fall und Symptom 
nicht, denn fiir das Drama bedeutet Existieren Kosmosscin. Anders als 
beim dram atischen Helden, der sich selber erzahlt, wird dcr epische Held 
vom Erziihler erzahlt. Diese souverane Kolle des Erzahlers als selektieren- 
des Medium, sprcngt die T o ta lita t in der Epik. Das daraus notwendig 
hervorgehende Fragm entieren bedeutet aber nicht fiir Lukács die Ver- 

nichtung des Romanwesens, ist im Gegenteil vielmehr eine a priorische 
Form notw endigkeit: “ [...] das Ganze des Lebens la^t keinen transzen- ■ 
dentalen M ittelpunkt in sich aufweisen und duldet es n icht, daP eine 
seiner Zellen sich zu seiner Beherrscherin erliebe” (S. 45). Lukács kom m t 
dahcr niit Recht zu dcr Folgerung, dafi nur das Drama eine T otalitat 
vorfiihren kann, die Epik aber nicht, weil sie sich beschrankt auf die 
abstrahierte Reaktion cines Individuunis auf einen selektierten Aus
schnitt aus dem Ganzen des Lebens.
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3.4 Epopoe uud Roman

3.4.1 Vers und Prosa ah  A usdrucksm ittel

Lucacs bezeichnet den Roman als die “ Epopoe eines Zeitalters, fiir das 
die extensive T otalitat des Lebens n icht m ehr sinnfallig gegeben ist [ ...]” 
(S. 47). Der Roman hat aber dennoch die Gesinnung zur Totalitat. Seine 
Suche nach T otalita t wird gekennzeichnet durch das Aufdecken von 
Abgriinden und Rissen, von problem atischen Unvollkomm enheiten und 
Widerspruchen der gegebenen geschichtlichen Situation. Diese formbe- 
dingende Gesinnung ist sym ptoniatisch fiir die Psychologic des Roman- 
helden — dieser ist ein Suchender. Dem Ilelden der Epopoe ist dagcgcn 
eine gerundete Lebenstotalitat gewahrleistet. Die epische Versform ver- 
tilgt die Trivialitat und die Widerspriiche, die dem Roman eigen sind, 
dalier neigt der Vers zu Beseligung und Leichtigkeit, m it einem Wort: 
der Vers neigt zum Wesen. Im Totalitatszusam m enhang ausgedriickt, 
besitzt der Vers a priori die Totalitat; fiir den Roman ist diese Totali
ta t Endzweck seiner Suche. Im moralischen Zusammenhang betrachtet, 
reagiert der epische Vers n icht so radikal auf sittliche Mi^griffe, wie es der 
Rom an tu t. Das U bertreten ttbernom m ener Normen setzt fUr die Epopoe 
notvtrendig eine Strafe voraus, oder die Epopoe ist die “ vollendete Tlieodi- 
zee, wo Verbrechen und Strafe als gleich schwere, einander homogcne 
Gewichte in der Waage des Wcltgerichts Hegen” (S. 52). Fiir den Roman 
aber .bedeutet das Vcrbrechen die Entfrem dung des eventuellen Zicis und 
das Ergebnis ist eine Verzerrung der natUrlichen Wirklichkeit. Eine 
peinliche K luft zv^ischen Individuum und  Gesellschaft ist sym ptom atisch 
fUr die verfehlte T otalita t und die an ihrer Stelle vorherrschende Briichig- 
keit. Wo die Zielsetzung von dem Leben entfrem det ist, sind alle menscli- 
lichen Gebilde fiir die suchende Seele, d.h. fiir das problem atische Indi
viduum, iiberpersonliche Notwendigkeiten, iiberall gegenwartige,bindende 
Konventionen. Sie reprasentieren eine zweite Natur, die ihm unerfa/Jbar 
und unerkennbar bleibt. Dieser Widerspruch zwischen Seele und Welt 
qualt den Ilelden dcrma/)en, da^ cr ihn als absoluten Verlust seiner Heimat 
erlebt: "[•..) das m oderne sentimentalische Naturgefiihl ist nur die Projek- 
tion des Erlebnisses, dnfi die selbstgeschaffene Umwelt fiir den Menschen 
kein Vaterhaus m ehr ist, sondcrn ein Kerker” (S. 55). Dieses Entfrem-
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dungskonzcpt dcr beidcn Naturen weist schon gcwisse Ansatze zum 
marxistischen Modell auf. Die erselinte Ilarnionie zwisclien Held und 
Umwclt, ja  zwisclien Mensch und Produkt, ist aus der Epik verdrangt, 
dalier gcstaltet sie nur noch Notwendighcit und Gesetz.

3.4.2 Der lle lden typus

Die l^popoe kennt keinen individuellen Ilelden. Das riihrt daher, dafi 
der Held kein personliches Schicksal zur Scliau trágt, sondern ein allge- 
meines. F-r besitzt also keine individuelle S truktur, kcine Physiognomie. 
Dcr Meld des Romans ist die Personiflzierung der Entfrem dung zwischen 
innerer und au^erer Well. Diese Entfrem dung ist unentbehrlich fur das 
Seinsrechl des Begriffes ‘Held’, denn erst der Grad der Dissonanz zwisclien 
Innerliclikeit und A benteuer bedingt die S tatur des Helden. So betraclitet, 
ist dcr Begriff ‘Held’ ebcnso m odern wie etwa Begriffe wie Philosophic, 
Rom an und zweite Natur.

3.5 Die inncrc Form des Romans

3..5./ Sein abstrakter Grundzug

Die innerc S truk tur des Rom ans lapt sich nur abstrakt systematisiercn, 
da dcr R om anstoff die Wiedergabe von der iibertriebenen Innerlichkeit 
dcr subjektivcn Welt ist. In dieser Hinsicht ist des Romans Vollendung 
und Abrundung utopischen Charakters und bleibt die Dissonanz zwis
chen erstcr und zweiter N atur unaufgelost. Darin unterschcidet Lukács 
drei wesentliche Gefahren: das Transzendieren ins Lyrischc oder Drama- 
tische; die Vercngung dcr T otalita t ins Idyllcnhafte; das Herabsinken 
au f das Niveau der blo^cn U nterhaltungslektiire (vgl. S. 61). “ Der Roman 
ist die Fonn der gcreiften M annlichkeit im Gegcnsatz zur normativcn 
K indlichkcit dcr Epopoe (...]” (ebenda). G ereiftc M annlichkeit be
sitzt der Rom an, insofern dieser einc unvollkom m ene, unabgerundcte 
Welt gestaltet. Dieses Form prinzip beinhaltet die Gefahr der Form- 
losigkeit odcr wenigstens einer kiinstlichen Abrundung. Im Gegensatz 
zu den anderen literarischen Form en, gibt es fiir den Rom an keine festc
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Form — seine Form  entwickclt sich parallel niit der Kntfaltung des 
Stoffcs. Die Entwickluiig der Kornanform kann also m it dem Begriff 
‘ProzeiJ’ verglichen werden; wo diese proze/}arlige Entwicklung fehit, 
en tsteht fur Lukács eine Karikatur des Romans. Formgebung des 
Romans ist also sowohl eine geschiclitsphilosophische Kategorie wie ein 
Zeichen der Legitim itat des Romans. Im Hegelschen Zusammenhang 
bedeutet es, da/?, obschon die Formgesetze des Romans nicht definierbar 
oder form ulierbar sind, seine Formgesetzma^igkeit gerade deswegen in 
cinem gesteigerten Sinne nach Walirheit strebt, wenn man sie m it den 
gcschlossenen Galtungcn m it ihren deutlich abgegrenzten Formgesetzen 
vergleicht.

3.5.2 Die Ironie als Formprinzip

Ironie bedeutet Rir Lukács das Durchschauen der Zweiheit, nicht nur 
der Welt, sondern auch des Subjekts durch die Objektivierung der Sub- 
jektivitiit. Der Rom an, als Ausdruck der gereiften M annlichkeit, deckt 
diese Zweiheit auf. Ungeachtet der daraus resultierenden Dissonanz, 
la/3t der Rom an diese Zweiheit fortbestehen als dialektisches Spici- 
clem ent, das Uberraschehdem und o ft Erstaunlichem einen Platz ein- 
raum t.

3.5.3 Die kontingente S truk tur der R om anw elt und die 
biographische Form

Die innere S truk tur des Romans ist kontingent, die au^ere ist im Grunde 
biographisch. "Das Schweben zwischen einem Begriffssystem, dem das 
Leben imm er entgleitet, und einem Lebenskomplex, der niemals zur 

Ruhe seiner im m anent-utopbchen Vollendung zu gelangen vermag, kann 
sich nur in der erstrebten Organik der Biographic objektivieren” (S. 66). 
Das Individuum ist und bleibt nur ein einzelnes, isoliertes Beispiel des 
W ertsystems eincr bestim m ten Epoche und kann nimmer das Substrat 
dieser Wcrtc scin. Die Zentralgestalt der Biograpliie ist das Individuum, 
und zwar in seinem Verhaltnis zu der Welt der Ideale. Kontingente Welt 
und problem atisches Individuum sind also zwei W irklichkeiten, die 
sich wechselseitig bedingen. Wenn die Au/}enwelt nicht m it den Wert- 
vorstellungen des Individuums iibereinstimmt, wird sie, dann als 
zweite N atur cm pfunden, problem atisch und wird das, was bisher als 

blo/3e Idee  konzipiert w orden ist, zum Ideal. Das Wesen des Ideals
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ist fur Lukács syniptom atisch fur das problem atischc Verhallnis zwischcn 
Individuum und Au^cnwelt. So betrachtet, ist das Ideal ncgativen Clia- 
raktcrs, wcil das Individuum sich selber zum Ideal wird, da es in seiner 
Utnwelt keine Ideale unterscheiden kann.

Die Diskrepanz zwisclien Innerlichkeit und Ilandlungssubstrat (Umwelt) 
kann nur auf eine einzige Weise zum Ausdruck kommen: sie wird zum 
O bjekt der Stimmung oder der Reflexion. Das ist eine Krbschaft der 
Rom antik, die das reine Denken als wesenlliclies Merkmal des Romans 
betrachtete . Uas Proze/3artige der inneren R om anstruktur illustriert 
die Untwicklung des Individuums zu der Kntdeckung seines Selbst — 
am Ende mu/) es aber zu der Erkenntnis kom m en, dafi die Diskrepanz 
zwischen Sein und Sollen noch nicht aufgehoben ist. Diese fehlende 
T o ta lita t veranla^t, so Lukács, die offene Form des Romans.

3.6 Geschichtsphilosophische Bedingtheit und Bedeutung des

Rom ans

3.6. J Die Gesinnung des Rom ans und  das Damonische

“ Die K om position des Romans ist ein paradoxes Verschmelzen hete- 
rogcner und diskreter Bestandteile zu einer imm er wieder gekiindigten 
Organik” (S. 73). Das fehlende Gleichgcwicht zwischen Individuum und 
Au^enwelt, zwischcn Ideal und Wirklichkeit ist jenc Melancholic, die 
den echten und gro/)en Rom an kennzcichnet. Es ist jcne Melancholic 
dcr Reife und der Einsamkeit. Einsam ist der m oderne Held, wcil er die 
Nahe der C o tte r n icht m ehr cm pfindet. Dcr gricchische, ja  sogar noch 

der rom antische Held war niemals allein, sondern imm er bcglcitct und 
gefiihrt von den G ottern ; der m oderne Held dagegen, cm pfindet die 

C o tte r nur noch als Damoncn, die die Welt n icht m chr vcrstehen, aber 
dennoch in dieser Welt wirksam sind. Weil die Welt des Rom anheldcn 
fiir Lukács gottverlassen ist, ist seine Suche nim m er transzendiert, son- 
dcrn im m er cine Suche nach seiner eigenen Seele, denn "fiir diese Seele 
ist ihre Sclbsthcit die Ilcim at” (S.76).
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3.6.2 Die geschichtsphilosophische Stelle des Romans

Die Erkenntnis des Rom anhclden, dap sein Denken die Wirklichkeit nicht 
ergriinden kann, hei^t, da|3 der Roman betreffend seine Gestallungsmog- 
lichkeiten innere Grenzen anerkennen mu/}. Die Suclie nach seinem Selbst 
ist abenteuerlich, und das ist ein Elemnt, das die Epopbe und das Drama 
niclit haben. Seine Unfahigkeit, den Zwiespalt zwischen Ich und Au^en- 

welt aufzuheben, ist ein Bekenntnis seines beschrankten Einilusses auf die 
Umwelt. Nur seine Fahigkeit, zu der Ironie zu greifen, bewahrt ihn vor 
Verzweiflung. Er bedient sich dcr Ironie als dialektische Spannung, sich 
von den G bttem  bzw. Damonen zu objektivieren und seinen mi/?lungenen 
Versuch, zur absolutcn Erkenntnis der wahrhaften Substanz der Wirklich
keit vorzudringen, zu nihilieren. Die Ironie ist jenes Medium, das vor- 
beugt, da/3 der Rom anheld sich zu sehr fiir das Selbst engagiert, oder aber 
zu radikal reagiert auf die unversohnliche K onfliktsituation zwischen dem 
Ich und dcr Wirklichkeit. Lukács betrach te t diese Objektivierung als die 
hochste Form personlicher Freiheit angesichts der menschlichen Position 
in einer entgotterten  Welt.

4. Versuch einer Typologie der Rom anform

Lukács entw irft seine Typologie nach drei Ilauptm om enten: der abstrakte 
Idealismus, die Desillusionsromantik, der Erziehungsroman als Versuch 
zur Synthese.

4.1 Der abstrakte Idealismus

Die gottverlassene Welt inanifestiert sich in dem Abstand zwischen Seele 
und Werk, in einem fehlenden transzendentalen Zugeordnetsein wie in 
der menschlichen Unzulanglichkeit, seine Werke zur sinnvollen Erfiillung 
zu bringen. Das kann auf zweierlei Weise zum Ausdruck kommen: “ [...] 
die Seele ist entweder gchmaler oder breiter als die Au/}enwelt, die ihr 
als Schauplatz und Substrat ihrer Taten aufgegeben ist” (S. 83). In 
ersterem Fall ist die Damonie des abstrakten Idealismus klarer sichtbar 
als in letzterem  Fall. Der Ri^ zwischen Ich und Welt ist im ersten Fall 
einerseits deutlicher wahm ehm bar, andererseits aber ist die innere Pro-
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bicinatik weniger krafl gcstaltet, sie fehit sozusagcn, weil das Individuum 
dcm Uamonischen unterlicgt. Ilier ist das Individuum passiv-leidciid, 
unrcflektiert, unkritisch, nur noch aktivisch nach au^cn hin. Es kom m t zu 
kciner unm ittclbarcn K onfrontation zwischen Ich und Au^enweit — viel- 
m ehr kcnnzeiclinen ein groteskes Aneinandervorbeilebcn, absurdc MijJ- 
vcrstandnisse und unreflektierter Idealismus die hier gestalteten Ereignisse.

Diese Rom anform  illustricrt die heterogene Wesensart des Romans am 
trerfendstcn: die Spharen der Seele und ihrer Taten, der Psychologie und 
dcr Ilandlung sind von einander isolicrt. Die Seele des lle ldcn ist in sicli 
rulicnd, geschlossen und wie ein Kunstwerk zu einer Harmonie abgcrundet. 
Die sich aus diesem Zustand ergebende Gefalir ist verwirrende Abstrakt- 
heit und Unendliclikeit. Das schdnste Beispiel dieses Rom antypus ist 
Cervantes’ “ Don Q uixote” , in dessen Seele die Verquickung von G ëtt- 
lichkeit und Monomanie, von Erhabenheit und Groteske die absurdcsten 
VVertvorstellungen und A benteuer veranlafit.

Je<le Suche Don Quixotes ist nur der Schein eines Suchens, dalier rc- 
prasentieren seine A benteuer lautere illusionare M archenhaftigkeit. Er 
vermag es niclit, seine transzendenten Vorstellungen im m anent zu machen, 
in “ die gegenstandscliaffende, transzendentale Form ” (S.88) aufzunch- 
men, darum ist alles bci ihm syniptom atisch filr das Irrationale, fur den 
Anfang der Zeit, wo, so Lukács, der O o tt des Christentum s die Welt zu 
verlassen beginnt. “ Don Q uixote” m arkiert den Anfang der mensch- 
lirhen Einsamkeit inm itten verschwindender Mystik und transzendenter 
G eborgenheit, ja, schlimm er noch, den Anfang m enschlichen Wahnsinns 
bein> Bewu^twerden der Ungangbarkeit des Verbindungsweges zwischen 
Immanenz und Transzendenz. Diese Verengung der Seele h a t zur Folge, 
da/J jede psychologische Betrachtung des Ilelden zur rein individuellen 
Pathologie werden mii(}te. Balzac hat einen anderen Weg als Cervantes 
eingeschlagcn, indem er seine Au^enwelt bevdlkert m it m ehreren Chrarak- 
tercn, die m it dem Helden geistig identifiziert werden konnen. A uf diese 
Weise en tsteh t zwar eine T otalita t der au/)eren Schicksale, aber, wie bei 
Cervantes, fehlt cine T otalita t dcr inncrcn O rientation auf die Transzen
denz. Ihnen weiterhin gemeinsain ist die Entlarvung der offenbaren Ero- 

berung der Um weltswirklichkcit als blo/3e Illusion.
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4.2 Die Desillusionsromantik

4 .2 .t  Der Rom aneld des 19. Jahrhunderls

Im Roman dcs 19. Jahrhunclerts ist die Seele breiter angelegt ats die 
Umwch. Im Gegensatz zuin Abenteuerrom an des abstraktcn Idealismus, 
erstrebt dieser psychologische Koiiian cine Totalitat der inneren Welt. 
Im M ittelpunkt der Oetrachtung steht eine deutliche Diskrepanz zwischen 
Innerlichkeit und Umwelt. Die Seele ist kontem plativ und hat ihr “ eigenes, 
reiches und bewegtes Leben” (S. 98); dagegen ist eine Handlung nach 
auflen hin fast gar nicht vorhanden — au^eren Konflikten und Kampfen 
wird eher ausgewichen. Die Entfaltung eincr zentralen Fabel ist von ge- 
ringer Bedeutung. Der Roman verzichtet also auf seinen epischen 
Charakter zugunsten einer psychologischen Analyse von Stimmungen 
und Reflexionen. Die Wiedergabe vom Bewu^tseinsnu/} bringt eine 
am orphe S truk tur m it sich, da Qcdankeninhalte ungeordnet sind. Die 
S truk tur dieses Romans ist au^erst kom pliziert, vage und verflie^end.

Der Rom anheld betrach te t seine Umwelt als unbewaltigbare zweite Natur. 
Eine radikale Entfrem dung m acht sich geltend zwischen Individuum einer- 
seits, und Beruf, Ehe, Familie, Klasse und Staat anderseits. War Don 
Q uixote noch wenigstens dem “ R itterstande” zugehorig, so ist dieser Held 
nirgendwo integriert. In Abgesondertheit iiberlegt er sich Korrekturen 
fiir cine Au|3enwelt, von der er sich losgelost hat durch die ausschlie/}liche 
K onzentration auf seine persdnlichen Stimmungen und Reflexionen. 
Diese "K orrek turen” sind irrelevant, utopisch und unerftillbar. Eine 
Dialektik von Spannung (Handlung) und Faszination (Stimmung) liefert 
den konkreten Text des Romans. Den I'reis, den das Individuum fiir das 
schrankenlose Uberschreiten der eigenen Subjektivitat bezalilen mu0, 
ist die Desillusionierung seiner Funktionalitat in der Au^enwelt. Er hat 
keine Funktion nach aufien hin, er ist nicht M ittelpunkt der Welt, blo^ 
M ittelpunkt der Dichtung. Das erklart den Skeptizismus der Roniantiker, 
erklart auch, warum sie die Urheber des Desillusionsromans waren.
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4.2.2 Das Problem der Zcit im Roman

Die pcinlicliste Diskrepanz zwischen Idee (dem Ich) und Wirklichkcit 
(der Umwclt) is das BewuPtsein des Individuums um seine Verganglich- 
keit, um seine Unzulangiichkeit, dem standigen Ablauf der Zeit standiial- 
teri zii konnen. Das zcitliche Phanomen wird aber erst dann zum konsti- 
tulivcn S trukturelem ent, wo das Individuum sich der fehlenden Verbin- 
dung zwischen Immanenz und Transzendenz bewu^t gewordeu ist, weil 
seine eventuelle Bestimmung ihm dann problem atisch wird. Diese Pro- 
blem atik kennzeichnet den m odernen Menschen, fiir den Zeit und die 
Bergsonsche durée problem atisch geworden sind. Nur der Rom an, jenes 
Genre der gereiften literarischen M annlichkeit, kann diese Problematik 
aufnehm en.

Das Unvermogen des Individuums, den A blauf der physischen Zeit auf- 
zuhalten, veranla/3t eine radikale Einkehr in das private, subjektive Zeiter- 
lebnis. Fiir Lukács ist die ganze innere Handlung des Rom ans die Gestal- 
tung des Kampfes des Menschen gegen die Macht der Zeit. Dialektisch 
bctrach te t, ist Zeit die Essenz des Lcbens, wenn auch gerade diese Essenz 
die eventuelle Zerstorung sowohl des Lebens wie der privaten Zcit bein- 
hallen sollte. Das mannliche Wesen des Rom ans liegt aber darin beschlos- 
sen, da^ er durch die Benutzung der verschicdenen zeitlichen Kategorien 
den trostlosen Determinism us des Zeitphanom ens abwcnden kann, nám- 
lich durch die Erinnerung (anle rent) und die Iloffnung {post rem).

Zeit als K ontinuum  vermag sowohl eine sinnvolle Verbindung der ver
schicdenen heterogenen Rom anelem ente wie eine Anordnung der plan- 
losen Wirrnis m enschlicher Erlebnisse. Das nur scheinbar isoHerte Figu- 
rieren einer gropen Zahl A uftretender wird gegen den H intergrund eines 
ununterbrochenen zeitlichen Ablaufs synchronisiert zu der Spiegelung 
eines bestim m ten Zeitkolorits und eines gewissen geschichtlich-sozialen 
Komplexes. Bedeutet Zeit nach au^en hin also Abbild, so bedeutet sie fUr 
die subjektive S truk tur des Inneren das Aniangen des Subjekts zu seinem 
Selbst. Das ist ihm nur mbglich kraft seines Wissens um die verschiedcnen 
Zeitkategorien — ante rem, in re (Gegenwart) und post rem. Nur dann, 
wcnn auf diesem Weg die Erkenntnis von der Einheit der Personlichkeit 
und  der Welt crzeugt werden kann, kann die verlorene T otalita t der 
Rom anwelt wiederhergestellt werden.
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4.3 Versiich eincr Syntiiese

Die These und die Antithese haben die Welt als Gegengewicht gegen das 
Entfaltungsstreben des Individuums gezeigt. Die Synthese soli je tz t zeigen, 
“da^ die Versohnung von Innerlichkeit und Welt problem atisch aber 
moglich ist; da/) sie in scliweren Kampfen und Irrfalirten gesucht werden 
mu0, aber doch gefunden werden kann” (S. 117). Lukács’ Pladoyer fiir 
eine solche Harmonic der zwei Naturen richtet sich auf die Versohnung 
des problem atischen, durch das Ideal gefiihrten Individuums m it der kon- 
kreten Gesellschaftswirklichkeit, die er in Goethes Bildungsroman “ Wil
helm Meisters Lehrjahre” vertreten sicht. Diese Versohnung wird erlangt 
in einem dritten , idealen Typus, namlich in einer Zwischenstellung 
zwischen abstrakteni Idealismus and rom antischer Desillusionierung. Das 
Ideal, da$ hier den Menschen und seine Handlungen nach au^en hin be- 
dingt, ist das fortw ahrende Streben nach K ontakt m it den gesellschaft- 
lichen Gebilden und nach Erfiillung des Innerlichsten der Seele durch 
diesen K ontakt. Durch dieses Koilektivhandeln sollte die Einsamkeit der 
Seele aufgehoben, ja , sollte die verlorene T otalita t wiederhergestellt 
werden. Ilum anitat ist die wesentlich postulierte Grundgesinnung fiir diese 

gliickselige Integration des Im m anenten und des Transzendentalen: “ [...] 
und man sieht eine ganze Gemeinschaft von Menschen — einander hclfend 
[...] — diese Wege siegreich zu Ende gehen” (S. 120).

Am vollkom m ensten ist fiir Lukács diese Synthese in der Dichtung des 
russischen Romanciers Tolstoi erfullt, insofern dieser n icht nur die Ein- 
heit des menschlichen Strebens m it der Gesellschaft, sondern eben auch 
die innige V erbundenheit zwischen Mensch und N atur als I’ramisse fiir 
die vollkom mene T otalitat setzt. Diese Deutung der Tolstoischen dich- 
terischen In ten tion  exemplifiziert einen weiteren Ansatz seiner eventuellen 
“ Bekehrung” zum Marxismus.

5. Eine zusammenfassende Wiirdigung

Lukács will die Widerspriiche im Gesamtmechanismus Welt und Ich, Leben 
und Wesen nicht beseitigen, er will sie besiegen. Als Ilegel-Schiiler will er 
Leben und Welt harm onieren; als friiher Marx-Schiiler seiht er die.Er-
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fullung dieses Ideals in cinetn neuen Gcscllschaftskomplcx. Zweck und 
Erfulg eines gro/3en Kunstwcrkes bestchcn fiir ihn darin, cin Abbild der 
W irklichkeit w iederzugeben, in dein die Widerspriiche zwischen Indivi- 
duuni und Welt, Individuum und Gesctz in Harmonie und Einheit ver- 
sohnt sind. Weil die W irklichkeit aber niclit m it scinem Modell korrespon- 
diert, reduziert er das Kunstwcrk auf blo^en Dekor, indem or das wesent- 
lich Artistische des Kunstwerkes, namlich die gcgenscitigc Abhangigkeit 
von Rehalt und Gestalt, zu wenig beachtet. Er vcrwirft die offene Form , 
wcil sie Eingestandnis des kunstlerischcn Unvcrmogens ist, die Wider- 
spriiche zu tilgen.

Seine Synthese — warmherzige Menschen, sich gegenseitig unterstUtzend 
in einer gcschlossenen Rom anhandlung — ist m.E. eine utopische Katcgorie. 
Um diesen Ilarm onierungsproze^ illustrieren zu konnen, postulicrt cr die 
biographische Rom anform  aU die ihm geeignetste; wir aber kennen in der 
kontem porarcn L iteratur den traditionellen Oildungsroman n icht mehr. 
Er vcrbindet psychologischen Subjektivisnius m it einer objektiven 
Geschichtsphilosophic; eine solche Geschichtsphilosophie ist uns nicht 
vorhanden.

A ufgrund seines klassizistisclien Konzepts dcr Harmonie und Totalitat, 
ist seine Form cinheit eine Ersatz-Harmonic fUr die unvollkom m enen 
menschlichen Verhaltnisse. Seine A sthetik beansprucht cin neues Gesell- 
schaftswesen, getragen von Harmonie, H um anitat und kollektivem 
Handeln. Form ist daher fiir Lukács ordnendcs Prinzip n icht nur der 
Kunst, sondern auch der Gesellschaft. Aufgabe der K unst sollte es daher 
sein, das Leben in neue Bahnen zu lenken, dh. tendcnzios zu wirkcn. Aus 
diesem neucn Gewand der Kunst sollte cin ncues Leben hervorgehen, ein 
Lukácscher Utopism us, ein in sich vollendetes Universum. Die Idee ist 
n icht neu, sie riihrt schon von den biirgerlichen A sthetcn des 19.Jahr- 
hunderts her -  was Lukács aber von ihnen untcrscheidct, ist seine Ver- 
wendung dialektischer Kategoricn. Das E ndprodukt ist dassclbe: wegen 
des die Gesellschaft verwandclnden fehlenden Katalysators ist die Typo- 
logie zu eng, zu idealistisch. Kunst ist iisthctischcs Produkt, ist n icht eine 
bcstim m te Gesellschaftsform sprengendes Tendenzvi^crkzeug — und sollte 

es auch nie sein!
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