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1. 

V O R V 0 R T. 

ThOBM Hanns KiinstXertam Ist am engsten verkniipft mit 

dia Hillea aus d«a «r stemat eineracdts, iind ist andererseits 

bedingt von einer tiefen, geistigen ^roblematik, welche EU 

erf orscbezi^ohl der Zwedc dieser Arbeii la t. 

TTigwin Saim» a&gt s s tins seXber, uosahlige Haï»* 

gehort mit &llen Wurzeln s e i n e s ^w^na deis Blirgertuca an. 

Trotz seiiwr Blutmiachungt <lie s»ar siemllch etark ist, 

bekennt er sioh ganz und gar asum d^tschen Burgertuciy und 

•ieileicht vm so aehr, aie es ihm zum rroblen «urde, aie er 

das Jfreadartige in slch zu ûbervinden imd in sein Wesen 

einzuordnen hatte* Cieser ^^liamus, mit dem er sozusagea 

gebaren vurde, hat ihn bis zur ubsession beschaftigt, indea 

er das ireblean a u s dem physischen, vererbten ins geistige 

und kunstXerische tr&nsponierte. Cein Bâfgertua liatte iim 

nuwntlich eine SitfLichkeit und Lebenohaltung aufgedxnuigen 

die in UebereinstîBTiung su bringen mit st^k kilnetleri scJieB 

CUiben abemals irrobleoe in sich schliesst. l^eine iielden, 

besonders dieJenigen seiner fruhen liorellen leiden aile un-

ter *dem sohlechten Gevissen*. kann nieht wunder neisaen 

d a s s ThoBiae Mann» aus einea biirger l i clien Milieu und «izMm 

ttberaua burgerlichen Jahrîmindert staxsnend» einm Jaisrhundert 

daa in Deutschland den Wilhela Meioter he rvorbrachte m i t ail 

seinen i n d i v i d u e l l e n u n d sozialen ^ n t w i c k l u n g s p r o b l e i B e n , 
mi t 

dass Thmas Kann sioh irSdagoglk beschaf tigen suaote. ia)er 

bevor er den "Zauberberg" schreiben konnte, diesen J^ntwickel» 

angsrcKnan des anfax^enden <^0"njcjirhvm(ierts, siusste er noch 



a. 

Tieles in sich ubervinden und verarbeiten. Di<::s Ti«Xe ist 

iâ»ea das i£n»e des 19<^ Jahrisuiderts. 

Yenn mm e e sonst nicht im ganzen Werice Thoai&s Banne 

hatte spûren k'ôxment liât er es offen und klar in einem der 

Aufoatze der "netrachtungen eines U^olitischen" in »isinke}iP* 

bekannt, naislich dase er uber sich, vie ein "Drelgestirn" 

Ton Hentoren erkemitt ..chopenhauer, Wagner imd liîietssche. 

In der Tat stellt dièse blosse '̂ 'iofzlhlung dreier ^as»n eine 

irmere -Kntirickelung fur T^aas Mann da. 

Die Verneinung dea Lebens wie er sie bel Cchopenhauer 

fandtantvflsrtete einer inneren Hichtung seiner iersonlichkclt. 

VBur das aa^Iingerjide 19® Jahrhundert nioht toten -tunkte 
s i c h 

angelaagt»nachdem es mit einer richtlgen iiaTi'nungslMiigkeit 

ip den Betersiinisaue oi^ Xiterarisch gesprochen in den Ma-

turalismus gesturzt hatte ? Von der Seite gab es keine Ld-

anng. IRas wur rerfuhrerischer fur einen Jungen Mann von 

grosaer --•a^indXichkeit aïs aich dera harten Leben abzuvenden 

und sich mit Xeidenschuf tXicher Hingabe der seelischen und 

morallschen AofXosung hinzugeben. Ifcts nutzt der EcEapf der 

i'inzeleziatenz ? Ihomaa BuddenbrofÀ troctet sich daait daee 

die seinige sich aufXoaen vird oder vieXXeioht gar beia 

L«t>en sich schon uiflost* ^^hûner Xiebt Thomas Sann auch so 

sehr die Musik Wagnersjdie auszudrucken vensag»irie tief 

dieser Hang sur SeXbstzerstorung UIMI die -uiebe zuia Tode ist{ 

auch das Seer, anderes ^yRibol fiir diesen Uaendlichkeitstrieb 

spieXt eine KoXXe in seinen Werken. 

Dieoe Décadence «urzeXte tief in Thaaas Ifanni den 



Verfall der -^amilie -^ddenbrook, deren mterieller Meûmrsumg 

nur Symbol fur den inneren ist, und die aeiber nur oysabol 

fur das deutsohe -Burgertum des endenden 19^ Jahrhunderta ist» 

zu schildern, war iha ismeretes Bedurfnis oich mit dem i T o b l « K 

abzufinden. la^MT hat Th. ISam ausser in Hinsiçht auf 

Schopenhauer, iisaer den grossten asthetlscnen Ceimes rer» 

scâtafft und den Kinstler in ihn ganziich befriedigt. Ua-

aufhorlich apricht er in seinenW^ken iibcr ihn und uiêse S&i-

silc hat seiner lù^nst e i n tiefes Gepirage gegeben >indem er das 

Vagnersche i^eitmotiv in seine Kunst ûbertragen hat. 

Sach diesen metapî^sischen Beiiihnngen kajs das alte x ro» 

"blma. Yon Kunctler und Berger wieder nach, nur dass das Pr»» 

blem f rûher svischen entarteten Bûrger und ëxrenvertejn 

Burger gedreht hatte. Und wirkllch sitzt Th. Kann noeh 

80 aehr a n seiiœr Burgerlichkeit fest (er wird «s isoMar blei* 

ben » usA rmr nlcht aiich Sj^openhauer ein séir burgerlioh^ 

Kensch) daas er seine erste virkliche Kiinstlerf igur Tonio 

Kroger, einen verirrten Burger nennt, ein Zwischendiqg 

zwischen KSbetler und Burg^. r ha t seinen -^rgvohn ûmm 

eigenen Beruf gegemiber noch ixaraer nicht Ubermmden, und keamt 

sogar dazu» venn auch ironlsch, dem Kunstler aile Baseinsbe-

rechtigui^ abausprechen in den ekenntnissen des iioch» 

staplerB Félix Erull." :̂ :alange der KSnstler fahrlassig dahin 

lebt,bleiijt er eîn l̂ int wic Opinell i n der vovelle "Tristan" 

und zugleich fiiru tugliche Leben untauglich. Kann kannte 

dasao-Xs noch nioht Kietzsche oder h&tte wenigstens noch nicht 

die nietz8<âi«ani8che Maltung angenomraen, die ihren Stolz 

darin legt das Schioks^l « e n n auch tragiach > a^zunchmen und 

zu erfullen- -̂ la T. Kroger geschrieben murde, «usste itonn 
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gcwiss darum und die itoTelle «&r noch nachtragliohe Dekadenz. 

Doch schianert aa Ende die ^iete, and besonders die ironie, 

durch, die trotz allm Tiaaen» trotz aller Ueberbcwasstheit 

M 8 su einer neucn Unbefangenheit 1-iten kdnnte. V'orlaufig 

•ehien dièse glâckliche Wandiung noch nicht rai^lich: Tor 

"koniglicbat Hoheit" m e s te notwendig ••S'iorenza" geschrleben 

«erden* Î as Draum etellt einen imrten ïCaapf dar svischen deat 

Oeist^nim/^eTnem anbekuœii^rten, gewisseîiloâen lôhêiselebeû eli^ 

seits <- merkwurdig dass das se beneidete -Leben der gevohn-

lichen Leuten ihr kiinstlerieches -«̂ quimlej-t in dieser 

Qestaitung gefuuden hat •» dem absoluten -eathetentum 

andererseita* Bine wi^altung der konatlerischen reraoulichkeit 

aiso; e i n e I^sung findet er nicht, nur beerahrt aich die ung»» 

heure licht dea Kunatiers eine atrasae Moral und -^beJW» 

haltung zu fôhren* 

•̂ Ine angenehjae -indearung begegaen wir in "Konigliohe 

iieheit". Das Xhœaa der i^bensunfahigkeit iat vieder aufge» 

M o n m , der >ield iat gezvongen aich eine Maeke herzuatellen* 

atandlg zu reprâsentieren* Dieae iiShle kann aber gefûllt 

«erden und zwar durch die Liebe. ^ie ironie dea îonio Kroger 

vird zuBL abgeklarterL làimor in diea«a lieben8mirdig«i 

Iftrchen» Vax die Losung zu alltaglich» exxifach t Vlr 

•ttsaen e e leider bestatigen; allerAinga hatten aus dièses 

Gleici^eiricht kelne ferke nehr entaprir^en komien I 

Das nachote Werk ist das Ji'iaflko d e r in auaserater Kon> 

aequenz gezotgenen M̂ oral aus ^iorenza. Im "Tod in Venedig* 

iat die Losong acheinbar geTunden: otrâ îie -i^ibenahaltung des 

iSostiers nach aussen, Achtung von seiten der Leute,aû3ser« 

Sfare, eine suaterhafte Proaa, vollkonaaene Gestaltang. Der 
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Droek Ton «asstoi* â«r Foitm. iiît za st&ric die niedrigstiOA 

^nstinkte reagiexGn,und kr&cimià bricht d a s Oelmude zammanmm 

î.t daa nicht attsser&ta GevlssexOiartiskeît die &llerletzten 

Mfell«âdE»lten des ^ icht^eliaftas zu erproi^en T So ist Xlu 

Ibuetn, indem «r der Gestalt n&ùla. seine allerechonete ^ov«iXe 

achrleb, der Gefahr der reinen Farm entaohliîi^'t* lus ist 

ûman retrosp^tiv ®esehen. der Ceiet bel GiroXamo ? auch mur 

SaMa«t9 Pwai* Da» AstethetenUca ist e i M i g u i t i g eailassen» las 

bleibt «iit«BD da âbrig T 

Da kaa der Srieis» der wndere ?robIea» m c h rief • 

Se Isi HMOfts 8amt «a&rend d«8 Srieges «saMglich geme^Ei et-

woM rein-âeUietisches za schreil»eii. l>e« Krieg* liât «r eelaen 

friedrich-^«featz geoi€ert, der sar nicht umaittelbar dasa 

beetimat war, d^m er In anderen 0a»tariden «urde gepfl^t und 

er den Entmwtf in einen Âtoit «Marbeitete, den -^ofe&tz in 

die Velt s(â]ickte urtd so seigte» dase der bed&chtigelto Iteie^ 

aiMh m l ûc^ietert ood apoata^ sein kann* 

^ haaat ma no raehr die ronanisohe Geistesrichtaac tkXm 

er sich aelber noch innsr dairooi beruhrt fuiilt* ^mMsrhalb 

aeioes Laridea vittert vr dieae Geister auch* Vas wellen die» 

m Leute ? 2}as ssoBcgerttm wemek^n, %ielle aller denatscÉM» 

Staist. l>i« J'rsitge wird liai grondj^elolloti aie aein eigener 

roder sioh jfeindlloiMm ~s^er bef indet. Und «as Dm am smi»» 

ten ari^t iat dase die ^iTilisationsliteamten actiMiiit^ des» 

selben UkmX naci^treb«a als «r. rpreoben aie nicht auch rm 

Geist ? 0iid Xha—• Item sieht sich mehr und raehr in seiM 

ItfviBcrIiclwkonservatiTen i chale «trfkdCt Je aelar d lese ^.iviiie» 

ten vcm Demokratie spvedmn* ^ «ill Kultur, jene woUea 

schien 

im 



ZiTlllsa.tion. Der iMmsi iet laanelBaaX unerqaicklioli uai. fur 

HanB beeteht die Gefahr, ein i^angermnist geecliolten zu «er-

den. lie i t der i&dlTldualistische EXinstler mehr sum Vor* 

schein gelccoraeQ cl'- damls» &l«a«kl8 h&t er eich sehr siai 

Mrgertum hékn.nnt- i>r wiXl sich and dae i^Urgertua &us der 

X&tastrophe rctten* ^ oiuréibt ledigiioh um mit sich ins 

Cl&re xa konsnen* in unzahXigea ̂ iaitiscliriften, erkennt 

4as8 ottch in seinen lerken eine -évolution stattgeftmden hat, 

dass er aber nie geschriel}en liât ua den Portschritt der 

Ecnschheit herbeizufunren. î-r h&t gewias gelitten unter 

allen diesen hohlen Worten &<;iner ¥idersaciier, die doch auch 

den Krieg nicht ha.ben hindern kônnen* Uiese "•̂ 'etraclitungen 

«ines Uni/Olitischen* die iu der Mom. gegcn aile ^rwartung 

dCEsen , iras wlr von 7h* ICaiin gewohnt sind» an nanchen 

stcllen aehr a b s t r u s und dunkel sind und nur venige Seitea 

virklich e c h o n e r ^ r o s a auf-areiseu kojmen ( n u r wo die i s e g e i a -

terung oder der Haas ihn spreolisn oaclit) dièse ~ etrachtungen 

alao, erschienen am Ende dss Krieges und beruhigten den Dich-

ter f a s t ebensobald. Zvar beunruhigten iim noch einige 

Ilragen der inneren X oXitik, er der Uni,«olitiscbe sah schliess» 

lich dasn der moderne U&aackx nlcJcit umhin kann ein Politiker 

zu sein> r>o bckennt er sich einige Jahre spater zur Beaioera* 

tie, er i s t riel gsiaasaigter in den •î.eBaiiaingen"! der Hrieg 

int h i n t e r ilsa» Beutschi&x^ imt ai ah so gut wie laogXich ge-

ordnet und da er nichts veniger als uaeturzlerisdi ist» J*'̂  

gerade zu froh ist aein soziaXesGXeichgevicht zuriickgefunden 

sa habect kann er sich wieder ait aeinen intimsten Gedanksn b« 

schàftigen und kîinstXeribch rege sein. 9nd zvar in nachster 

BS}ie, indexa er ia hausXichen Kreise Beruhigung findet und ihn 



tua Oogenatasd oeiner Schàprui3g oiacht. Wir hatteri den KûnstXer 

«uf «insm Bkora l i sohen Traïamerhaufen T e r l & s s e n * l&t der 43* 

jEhrige reifer, unbefazigener geworden, h^t er wirklicli ailes 

ul}erTOsdea «as er geschrieben hfit» 'Mr «nsdet sicli der î^&mxi« 

sm. Wi« ^ring der Beltrag im g&nssen Werke auch sein 

»ag,un3 erscheinen die mmi Ĵ dyllen eine Umrandlung bei Tiuum» 

M&zm u M nicht nur iitert^iache i^uggestion* I^enn um aie sclirei 

su kormer^ i&usôte er in d&r cutsprechenden Geamteverfassiaig 

sein* -̂ r baut l&r^a&œ aeia -L̂ ben &uf, vos ixikuslichea -ueben ab» 

dankbsx xtir daejeniga vas es ilm gab. ^ &t dâ ^ Huckkelir sur 

Materie; nein es ist niir >4ierkennang £e^cheidenheit» Seh?i^ 

vor s grossen Wbrtern^Geist, vielleicht auch ein wenig Snt-

s&gung» iSr fângt von neuezii au leuen an, hait literarische 

vortrage ur«d genieaic»t die aua&eren â^nUf ciie su aohatsen and 

ssu tragen er Bidi endlich wiirdig fuhlt» Der GeseUschaTt si-

chcrer gegenuber bewiiijLrt er aich alliaahlich der Ueberlcgena* 

Ledurfnln der x&detgogik duroh Bekenntnis, - xadagogik iti% 

Ja objektiriertea und angemndtes Bekenntnis, sagt» ïhooas M a m -

iBt ztt stark, Bie allein iot iin : tande iim eino moralische 

Eerechtiguag seinee Kunstlerttms su geben* 

Der CfeUanke einee Bilaungscsa&ns ist trciditloneXl deutsch» 

Mann hat d.ie Tradition der JaJarîamderten ui^joles Génies bei s«i» 

asr ^ ^ i t riiiilen wsà&&9n- I>«r "Eauberberg" setzb die Tradition 

deas ^'Wilhela Xei&ter" xmd des "Grîîneii lieiriricli" fort. £a slnd 

Im WLasÊBMa ao viele aktuellen l'roblasMi Terarbeitet, da^aa es 

beinalie eine Ë^ultur-âeschichte des anfangenden -0® JalirirmudertB 

vird* 

So hat ifeaiiy Bd t vie triel Leiden und MiDien, seine liaupt-

eigenschaft» nl« das ^ekennerische su hôheren, iiuciserihm 
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liegend«n Zwck siazixvenden versœcîit. Die GcfUùr der /mwc»end-

heit sovieler Geàahkenprobleimtik iŝ t daes die Eauptpersoneja 

keine le'oertdige ïi^juren »eiir seia und zu Verkorperung der re-

papSnentctlven Idée -«rerden» iitât er denr. hier an der Worm. ge-

silailigt 3 ccneint uoa so, obgXeich er aoch mi^idervolle 

d«iteii zu achreiben versteiit • ^ i n âomaa iist virklich eln 

Tribut an die Gesellschaft von Ihr entfernt Idrnt Hans Castorp 

forst von ihr und wtrd ron Ihr erzc^en. 

Wie wird Thoaaa îla.m alch Jetât vendoo t jSach dieser 

uîigehetireren Anstrengung heit er mich wiedor 3e: neîa eigenen Herd 

«Uf^ewandt u/id abermals iz^zei^t daas der srooae Healiot und 

der 1fortkur>:3tler nicht g^storbon 3ind in ihra- Wa» img das 

yr<,̂ .a,;i>t "Hollenfal^rt* in der îesembernu^amer 13-7 der Seucn 

Rundschau bedeuten, einen neuec ïïcaian odûTr aar eijoert Variant 

der ;ieiativitât» la Eaane jetât, statt im "Zouberberg" in der 

Zoit ? 

ïur d&s ubliJcum ttnd die Jungoren ge.̂ o. aonM Maïai 

schon su den XX&iisilcern und er aelber hat viel &XZXL belgetrag«a 

«eg«n aeiner ^orm xmd îitiistreng©, wegen seîner î ntirickeliing 

voa jungen î p&tr<»Eejitiker m;d î>ek<Âdent 2un uositiren Tataaen-

BCbexi (nicht im ziyi lisatoriecbsn Si me I) 



II.- DIS JUGSSDJAHRE THQKAS IIAHÎ S. 



tn Kaims Werken spleit d&s Autoblographische ein« so 

hervorragende Rolle dosa aaa nicht uashin kann» das imtobiagra*» 

phisehe oder um geziauer zu sein^ das bekenntnisartlge -î lement 

b«i Ttetnas H a m zu bestimen, nachzuçpilren luid zu erkXaren. 

%r ist la hohen Grade egozentrisch reracaagt. Dièse 

Selbaterfulltheit ohne velche eine starke kuzœtleriscîie ler-

sonlichkeit nicht denkbar ist, lot aie dem ESnstler nicht von 

•ornherein verziehen ? Ja, fragt aan selt der Hoœantik uber* 

haupt noch étiras anderes als dae eubjektive i^riebnis, der X'ich-
auch 

ter B ^ e es ira Sunstverk noch ao vieX obJektiv.ert haben. 

Aber dieoer ^anneche %oïaau8 dient zielbevuset eineai 

Zveckt "Xn mir lebt der Glaube, dass ich nur von mir zu er-

" zahlen brauchet um auch der Zeit, der Àllgesteinheit die 

" Znagft zu losen, und ohne diesen Glauben konnte ioh raich der 

* iShen des i^^roduzlerena entschXagen. .(1) 

Dleeen Bgoisiaus aie einzige i^edingung ailes Kunstler» 

txam zeigt sich noch besser iif^olgenâcn ^eileni 

* Ich habe dem ("HlBotel vie er sich wlehtig niiasit! ) 

* nichts entgegenzustellen als die Tatsache» dass ich ohne 

" Bich vichtlg zu nehBtsn, nie gelebt habe noeh leben konntei 

* aïs dae Wissen» daee ailes «as mir g u t und edel scheint» 

* Geist, Kunst, Moral • aenschlichem Sichvichtignehaien entstaaamti 

" «la die klare SSinsicht, dass ailes «BIS ioh je leistete und 
« u M z«ar der Heiz und Wert Jedes kleinsten Bestandteiles da» 

* von, jeder Zeile und Wendung wlnes bisherigen i^beneve^rïWs 

(1) Rede und Antwort - Oebcr konigliche Hoheit, 1910 • Seite 547. 
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"aa&8ohlie33lich daru,ur zuriickzufûhren ist, dass ich micli 

*viehtl£ Qahia9 ( Vorrede zu den "-Betrachtuz^en eisea Unpo* 

Xitiaches. S.XVIî). 

Die etark oorallschen eelbst B^suhungen Tîio»as Ummm 

1>eeinflus8en auch M e r eeixui Sonet, o'mi sich reden* ait der 

Eedingung daea es anderen hilft, ist die einzige, aor&lische 

J^tschuldlgtmg der eelbstex^ulltiwlt, es ist zugXeioh auch 

•BMingung des Eunstwerkes umie Thosssas Ŝ îxrt es sich deskti 

*Sieht aof das Vnrlc, auf das Le\>en kosomt es mir an. -(1) 

In dieser Beleuchtung ist Thenas Ma-rm ein P&dagoge und 

Didakt. Bureh Bekenntnis ztxr Irzielmag, in zmsi Fragmenten 

•el&ee grossen Âuf satzes "Goethe und Tolstoï" liât er grUndlieïi 

dièse svei Begriffe erklart. ilat er nîcht ^uch eine ganze 

géniale Tradition hinter sich, R(ms8eau und Goethe ? 

Aber be7or der Kunstler seine Bekenntnisse so hat objek-

tivieren kœmen, dass aie fiir die Menschhelt einen p&dago-

gisdben Vert ïmbmn, ist das l^kenntnis ihra TôT a l l ^ ^losuog 

1911 konnte er schon mit einiger ironie, ira "Abstand r<m Lehea* 

mfpmt "Sa ist die al te gute Oeschlchte. Vc^rther erschoss 

ai eh, aber Oœthe blieb aa Leben." So blieb uuch Thosas Msucm 

ma Leben nachdrai cor sich ait viel^ in Buddenbrooks abgefun-

dmn hatte, woruber spSter zu reden ist. 

Sa bleiben die positiven Sinzelheiten» die» wenn sie 

auch ait der seelisohen Kntvlckltu^ des Bichters «taig zu 

sehaff en haben, venigstena das Geaaatbild eines SSnetiers 

lebeiràig oaclwn* Dlese Détails rerbreiten sich uber die Verke 

(1) Betrach^ngen eines Snpolitischen - Blirgerlichkeit <-> .~'.78. 



Thons Manns. Vtr f Inâen axidi derartigs imtsliche Aogalïsn 

bei aeinem Jugendf^eurîde imd Biographes Arthur iiloesaer.^^ 

Thowaa Hann mirde aa ê. Juni 1875 su iiil>eek geborss» 

ET kaa an sinen schonen Sosintag n&ctiaittag zur Welt und 

Slseaser veise aosBir su crsahlen daes «in iUstrologe ein sehr 

gunstigea Horoskop fur ihn feststellte. J^T war das sveite 

Kind seiner i^ltcrn, sein Tmder Meirtricïi î it 4 Jahre al ter 

als er> Ilaa foXgten nachhsr neeh 3 Oe&chsriâtert ein Bru* 

der und xwei ^hmoteorn. 

Sr stamit ans einem GeschXecht das sur ^eit seiner Ge* 

burt schon lœhr als ein J^ahrhundert lung in lilbeck ansa£>sig 

var und dort i^er ein Getreidegeschaft betriebea hatte} 

seine Glisder hatten ron Jeher bedeutende i osten in der Stadt» 

r^lierxmg bekleidet. *ie konnte ein Milieu burgerlicher 

sein als dasjenige der haiiseatiachen &tadtrei.ublik IÂîbe(^ 

die selt JsLhrlxunderten von einigen angeeehenen J'amilien re* 

gi<»rt mirde. Bies Milieu ist burgerlich und zugleich aristo-

kratiech denn diefi« «snigen ^aailien regierten sellïstverstand-

lich in ihrem kleinen Geeteinvesen die Bevolkerung wie eine 

^"-ristokratie in grosseren Verhaltniseen ein ganses îAoâ uber» 

mkg% intdta sie svar nlcht die llaoht der Itehrzahl darstellen 

sich aber zum Zeichen ihrer Ueberl^eaheit eich absuschliessen 

TOrsttChen and sis sussohliesî^liehes BœiehB»8 an den Ta^; 

Ist^n* Bieser Gedanke ins kunstlerische und ethische 

tranaponiert vlrd spater ^larakt^istiech fur Thosaua Manns 

Arthur Blsesaer * Thomas Mann» sein Leben und sein Werk -
lerlin G.Pischer 1925. 

Stede «nd Antvort « Chamiaso S* 226 
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gelstige Hichtung. Wmm m a so ur* biirgttrXich fohlt wlll ram 

aich auoh. seine Burgerlichkeit erkiarcnj daher sport m&n ûbear-

a£- in Maims Verk dieaen Hang zur FaiaiXientraditiont 

* Vtr bin ich, wober koan» ich, daas ich bin, vie icii 

" bin ttttd mich anders nicht saachen noch vunschen kann ? -

" Ich bin Ctadter» Burger, ein Kind und Sprossling deutsch^ 
• 
biirgerlicher KuXtor. laren laeine Ahacn nicht Surnberg«P 

* ^lirtiliTl^ Jenea ochlage» den 2>eutschXand in aiX« Velt 

* und bis in den f emeri vJaten entsandt* zum 2^eichen» es M i 

" das lAnd der ntiSdte T 

" Sl« sasaen aXa Batslaxren in HeckXenb^giachMa. si« 

* kaaennftoh I4ibeck, aie varen "KaufXeute des rœaischen 

•Reichea."(-^) 

Dièse SteXXe, die aachXiclie leotatigong vcm dem «as in 

"BoAdtoiibrool»" ûber die PaaiXle geschrieUen steht, beveist 

wie M h r Thomne Maims innerstes Vesen mit dea z iirgertua I^eut* 

sohXands verkmiprt ist, vie es sogar den Grundstein dièses 

4hrgerttBa8* den aXtdeutschen liandverkerstailA in seiner Ge* 

schXechtsXinie nicht ent1:ehrt. 

M«iwr liUrnberger liaxuiverker, d ^ lirahn der ^saUXie ist 

in "Biiddenbreoka* ein Gevaadschneider zu Hostoclc, die Ha ta* 

herren im MedIcXenburgischen TerweiXten dort im 17**° Johr-

hondert su J^archim und Grubau* iiatte Saons -ersonXichkeit 

aas â«a MeckXen^surgisohen dieaen Zug TieXXeichi aitbekoaaD»n« 

"den soharfen BXick einea gesunden Verstandes, fiir das was 

"sehief und XachsrXich iat, und die Seigmogt das ao Gefasste 

(X) 2eteachtungan eiass Uziy^oXitiacben t.90» 



s. 

ait i^aoben zu 8ag«n| su satirlschar Auffasstmg and huaorla» 

tischar BarsteiXong neigen die bedcutenden lîecklenburgisclMBu 

Schriftst«ller fast aile.»^^) 

Bl8oa8«r Terslchert dass das B«ft vo1^in dièse alten 

Aaf2eichnujQg«n stehen jtatsachXlcli noch in der Faailie Majon 

bevahrt ist* ao auch einige Gegenatarule, wi« das Tttrgôldete 

ÏKifbftdcsR mit der silbernen rchale die er drciml zitiert» 

in » iuddenbrookô» unu i» "Seaueruerg* wo sie yerkorperuag dcx 

uralten Tradition gcworden sind, und im "Gesai^ rm ^iadoiutn 

ivobei der Taufe Ton Thoma Items eigescoi Kxnde, (im iiause, auch 

der Ifanilientraditxon geoftss} disse.namlichen cîmlen ge* 

braasht vurdens 

" Las echsn aber gehœrt . 

" Zu melDOoi jriAttss seit alters- cchon vier GeschXechter zur Tauf e 

* ̂ îelt m n dariber;urtd du bist vonx rierten. î̂ ch'én 1.1 die wCh&Xs 

" ^infach» Ton edler C«ntalt,ayis glattsn, gi^e^sxMHai Silbsr» 

** Hubsnd ouf rundIichSB INum und innen 7ergoldet|doch bllck: gchao. 

* Hin das Gold von der Zeit bis £ua gslbliohesi Lchimmt 

Dis Cchale stamt &UQ d m Anfang des J^',Jalirhunderts: 

• • Doch der silberne Teller, vorauf wlr sl« stellcn, 

" ici bedeutend al ter; sechzelinhunâertiindfunfzig 

" lôindet die JTahreaziff «r. 

Tlttoas Saïuis Tïrgrosavater ist Stifter des GetreidehandeXs 

der bis ztun Tode selnea /atera beatanden îtat. Mx «arde reich 

viebald chwarz: Landesloinde des Grossherzc^tuzas âeckle;n&urg; 
lond der frelen und lianssstadt lûbeok « Manuel GSscben •> 
Iieipsig ISaO i)*101. 

Oesang rem ^^indchen 1919 erschl nen zuerst in dsr "BSOSB 
ÎÎ4Krkur (Pischsr Ausgabe oeîte 174 }• 
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indasB er dem napoleonischen imd nîcht wie in "Luddenbooks* steht 

dem lO'euesisohen iieere daa notige Korn lieferte. Vie der alte 
der Geistesverfassung nach 

làbium Bi^denbrook,solX er eln Uaum ge»ee«a sein der noch 

ganz an der vernunft. J^poche hing. 

£r sprach aelstens fransllsiech und kazmte nur platt-

deutsch. Der GrossT&ter Konsal Johâ aî  l̂ .l̂ ByM̂  Ml^^ he ira te te 

eine franz'ôsisch-schveizerische 7rau mit ISamn ifiliflabetli 

Marty und ait dieser i^eirat scihlâi:̂ t duB erate freadblutige 

Bl«Mnt in die i'aailie Mann. Ausserdem var dieae Grosiraxutter 

iietisten und scheint in religiocer iiinsicht vohl einigen 

BinfliiBB auf ihren Mann ausgeiibt zu h&ben; er war niederlan» 

diacher Eonsul in I^beck vo das Getreidegeschaf t noch issaer 

bluhte. 

3>er Vater ubermOia daa Geachaft* lieinreicjhy Mann» Sena* 

tor und spater zwelter lurg^œister der frêles Baaseatadt 

Zâbeck ïeiratete 1870 Julia Eruhn»I?a L-Hya. Ihr Vater, 

ein Beutacher, war Ff lanzer in Brasiliea gevesen» hatte dort 

•Ine portugiesisch-lndianiache Sreolin geheiratet und seine 

kleine Tocûliter zur ^ziehang nach I^becJc geachickt. Sie 

Sie bringt also aas zweite exotische ^lèsent in die î'amille 

Ifoan» und dieser influas der Bltttaiacïmng vlrd sich hBxtfig 

In Thonas Maane Verke fiîhlen laaaen. Unaufhbrlich spricht er 

•on dieaaa Problem daa ihn anfanga nur ala piiyaiachea î^robl» 

spSter aber aach raoraliach beschaftigt hat. I>a«8 daa frobl«Bi 

zuerat physisch aussei'Xlch es^unden «urde, erklart sich z*B. 

aae der -«̂rt Vorelxigenaamenheit ait der TQRIO Kroger aich an« 

dera fiihlt weil er eine auslandisohe Mutter hat» «eil er 
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•inen auslandischen Vornaaen tr%t. G^enseitig virkt 

dieser X a m schon s o g g e a t i T auf aeine Kameraden die ihn denn 

auch besondere artig f inden. Kbenso hat Mcuina gfaaiachten 

lut ilin ausgerieren mssen. So filhlt M&cn sich &ngezogea 

ron Fontane» von Chazaiaao, 7on dam der ers tare fr«.nz3sl»elMBl 

Blttt in dan -ĉ lern hatte» der ziraita rein franzoeiach «ar abar 

durch flyayp&tMe und Uqgebuzig deutach rùHlta und so einea 

Svieapalt. 

^XbstreratsUulXich su ûberfrindan hatte. Bia Halden 

•ialer seiner i^ovellen und œuaentXich seiner tfeister lîoTeXXe 

*7ealo XriSger" haben Ja oftera gœaischter lut* 

Seine Ibttter «ar eine aehr aajuBikaXiach :Fraa, deren Ver-

anXagaag ea ait sich bringen Bnaate daae aie vunderschon Cho

pin spieXen kosmte was der kXeine Thcaaas aasserordentXich 

Xiebte, und ihn noch isaner Ilebt »irie er es vergangenes Jahr 

bei seiî ffl i^^faia^ in PoXen in einer Tischrede noch beteuerte* 

.AttGh 8|ieXte sie ihren Kind«rn •ï'ieder vori "Kaa a)»r der i>bend» 

* ao aaeaen vir steXXe im SesseX und Xm&achten wie die &itter 

" am FXûgeX den sanf ten Idederreigen von J^aueoXiebe und 

• X«ben voruberfuiirte. • (1) Die ICircheB Xiess er sich von detm 
den 

KindenaSdchen vorXesen und ein Baweia daftir dies schXichte 

Mldohen herzeiuigut hat sein aâaaen ist wohX daaa Ida Jun-

genamn aus *Biiddenbro(^" und "iXau-^iaia" aus" Unordnui:ig und 

frûhas leid̂ t ihr wohl einige 2,uge entXiehen haben mogm» 

Der Va ter «ar einerseits mit aein«D Geschift, anderer-

aeita ait seinen SffentXlchen - cos ten s o aehr beao^Aftigt daaa 

er dea kXeinen Thenaa ianu* nur im ^botand und in aehr ver* 

Bchleierten Uinrissen erschien wie in "Tonio XrÔger» ein Xaoger 

(X) BM» mà. Antwort • Chaioisao ôeite 202. 



sorgfàltig gekleld«ter Herr, atit einnenden bX&uen -ugei:^^) 

der sich aber richtig bës* aaciion ko&nt« VLO&T die schlechtea 

Z«nsttren seings Sohnea* Dieser sela Vater» der in Buddeubroolcs 

wohl irototyp riir Thonas ^«««exi Ist, hatte sicii such virlclich 

•in omoMa Haas bauen lasann in der ^aoicer^iilie. Seine pein» 

Xiciie Saaberheit und S2«ip^ (um nur bel l^soerlichen X^t&ils 

ztt rerveiXen} wie die bei Xhenas ii>« jmr ^U^ie werden, echeint 

Thonaa Ma»» geerbt zu h&bent 

" Xeia Sinn fur ^l^suas iat urbanen Uraprungy» er ist KuXtur 

" uirà nicht internationale ZiTili^tion, «le la i'alle des 

• eieganten -ourgeoia." 

Baes der Vater wirklich ein edler Menach geweeen sein 

aoii, beveist eine r telle wo Thc^sa^ Mann erzahlt vie sein 

Vater mit aeine;. .-rbeitern ucagii^t 

* Vtan ich mich an den Ton» das Verhaltnit sviaohen aœine» 

" Vater naà eeisMQ b^icherarbeiteim erini^e» so bin ich «e* 

" nig bereit su glauben dass diu'ch ^eanslpation und aozi&lea 

• Gaaets Menachlichlceit und Menschemmrde sonderlich gefôrdert 

" Wiurden sind,* 

Bp&ter wird Majetn den Sachdruck mt dièse Menschlichkeit 

legen, der aan in der ^kristokratie der arbeitei^en Klasee 

gegentber oft ban̂ î paet u M die so viel aelbstreratandlicher 

ist aie die Z«ai^pûiua&nitât der X^eaèkratie. ̂ -eine ganse 

Théorie dea ^amaxlnmaa in den **• etrachtungen einea Uojt>oliti* 

schen* sei^ea den f esten Glauben daran dasa ia einer konaerva* 

tiven GescULachaft die Bedingungen sur wirklic^en (und nicht 

scheinbaren und Ton ^uaaen gevollten} Verbrudemog der Klaeeen 

Rede und Antvort - Chfiaiaao Selte 172, 



die gunstigsten sind» (¥le auch Ijul>eck elne kleine ^ristoi^ 

Icratie darstellte). 

Î ie Sindiieit des kleinen ihomLB Terllef ruhig. Die ï^r-

zielmog nmr TieXleicht ein venig zart» der Vater «ar za be« 

sidiAftigt, sein Bruder «ar za ait riel mit iim za spielen» 

aed&es er ganz den Trwmm VLb«tlMnsen m r * Uebrlgens war er 

eiQ lurtigee Kindt 

" Xan sagt ndr das« Ich ein rohiges Klnd var, keia 

" î ciareihals und StBrenfried» sondera dcss tcliiuaaer und 

* Malb&chlusistôr in eii^a den l^terinnen bequeisen Grade zug^* 

" tan.*^"^^ (iu welchea hehen Grade ThoïsaB Maan's Werk auto-

bi«smphisch lai, wird aateriell fuhlbar wenn nan apurt wle 

er b^ichatSfslich diesen tîtktz in aeinem Honanfragment einge» 

klnnert hatt B^enntniaae dea iioeiiataplere Félix Krull S. 13. 

•inaa 2'raga»nt daa crst 19i^ Teroffentlicht» aber cchon um 

1910 geachrieben tnirde}. 

ITir koim«B nioht annehaen und l^laeeeer bestatigt e s , daae 

Hm» ^Ind Thonaa Bann irgendeine Aehnlichkeit liaben koimte mit 

âmiÈ kleinen fiaisrifi Buddenbrook, der âma IMi9n in keinerlel 

iiinsicht gewachsen iot. •'̂ ber vieiiaehr k'dnnten wir ein e t i M 

T e r z e r r t e D i o r t r a t des kleinen Thcsnaa im Jtuigen Pelix Krull 

«ehen» deasen aussdxireif ende ir hantas le iïm zur Krlalnalitat 

fîîhrt (iîbrigens eine -i-arallele mit dem, Kânstlertum die Thenaa 

I£ann lieut uni velche er n&œntlicii inTonlo Kroger entwickelt 

hat.) 

Bieae l^hantaale nun aanifestiert aich bei den Sinde 

zuerst ia Spielt 

* ^<ùi darf aagen, ich bedurf te zura Spielen des -^pparateo nicht 
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" simdern «ar mir ait stiller ^enugtuung der anabbilngisea 

** Ktatt œiner Fhantasie bewvLsst ,die nichta nir raul>en konn» 

" te*^*^^ Ich ervachte z m Beisplel «iiMs Mergens mit dea 

* Stttscâilttse» heate ein achtxehnjâhriger .rlnz mmmas K&rX 

* za sein. Ich klitiete mieh in e i n e gewiese liebensvurdig* 

* Soteit und giiac wàmr, stolz und gXeichlich ait desn de* 

" heiaais swiaer VSrde» Ktm koxinte Onterricht hr4.ben» apa* 

** sleren gefuhrt werden cder sich HErchen vurXeeen lassea 

" ohne dae dièses Qpiel eiiM» ̂ wsgenbrlclc unterbrochen 2a 

* iferden brauctite* 

2mt Vergleich eine S telle aua Félix KrulK 

" loh glaube raich irohl zu e r i n n e r n dass ich, als ich noch 

" KleidtiiMm tnig» gerne spielte» daes ich der Saiaer sei itnd 

" auT dieser AwrariwHt wohl stundenlmai; ait groeeer Zâhigkeit 

* liestand . In einem kleinen '>tuhlifaiĝ  sitzend, worin aeine 

* MB4sd a i c â i iijer die Garterang 20g» zog i c h a n s irgendeinea 

" Grande xaeinen Xuad so veit wle aoglich n a c h tinten» eo daes 

* aelne Oî^^rlippe eioh iiberaassig T e r l a n g e r t e , und blinzelte 

" langaaa ait den Aogen, die sich nicht n u r inf olge der ver-

** zerrung, sondem auch Teragg* aeiacr Inneren fiShrung 

" rotét«a nnd ait Traaen fulltea* £>tiil und ergriffen Ton 

* aeirt«r Betagtheit und hohen vUrde, sas» ich la liSgelohen; 

* aber aeizM» ibî pd wsae gehalten Jedea B^^nenden von dea l a t * 

" b e s t a i r à e zu unterrichten, da eine Bichtachtong aeiner 

Scht^lle mich auf s ^saerste erbittert haben wurde.* 

HixsM groteskat Vahnsinn wittarnde Verzerriut^ aeisar 

Rede nnd Antwort - Kinderspiele 1920 S.390. 
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selbstt elnâ Phantaaie die der gewôhnllche Mensch nicht 
MOT 

TerTTirken kaxm» aus der Kunstler abar sein Werkaeug isacht. 

Man braucht nicht von "Verdrangung* au reden um jedoch au 

aehen »wie der Kilnstler aus einem einzelne» Kindertraum und 

aus halb bevuasten Wunschen ein Meiaterverk wie'Konigliche 

Ib>heit*' zuaammensetzen kann, wie bei ihm dieser Traum gerade 

zu voiler Bewusstheit wird und ôrundstein uoraliacher und 

sozialer Gedanken* Se gross ThoîaaB gedankliche Problematik 

8i>ater auch werden moge, er hat nie dtvafl "verdrangt". 

Wie fruchtbar die Phantasie des Kindea auch wart e iR 

echtes Kind aeiner Usogebung vergasa ea die Wirklichkeit 

nicht, denn "der Kau^tiaannaladen dit Ladentisch und Wage» 

• TOX wundervoll, beaonders al» er neu w&r und die Schu laden 

» voi"̂  Kclonialt/aren atarrten und der Koraapelcher genau von 
* der Art derer» die meinem Vater drunten an der Trave 
• 

gehorten - ea fehlten nicht die Sache und Iiallen, die man 

* emporwinden konnte." 

Sein Schaukelpferd und Hunde aller Art liebte er auch 

ionig. 

Sine andere Âueserung aeiner Phantaaie war daa •Oottca-

spiel"»Homer und Ycrgil hatte er lieber als aile Indianerge-

BcMchten. Daa» er seine Hiantasie auch verwirklichte, hat 

a€ine kleine Schwester empfunden: "Ich achleifte als Achilleus 

" meine Schwester, die wohl oder ubel den Hektor daratellte* 

* unerbittlich drei mal ura die Hauern von Ilion." 

Dieaem so nenschlichen Bediîrfnis Trauine und Wunsche 

plaatisch zu gestalten, àuch dem'ûber Schickaalczu walten 

enstanaat wohl aeine Liebe zum iuppentheater. 

Der kleine Hanno Buddenbrook hat ein Puppentheater, 
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Bajaxso «us d«r gleiclmialg«B SoT«lle h a t élus* salbsi 

teMEite B i c h nur 8cb.werXich Ton ém Splele loarelssast "Ich 

* lie'Dte dl«s SpieX «o s«hr» da»a mir der aedaxilce« iim Jamais 

« e&tvachMA ma k&inen, usmoglioh aoMea. loh freutc wloh 

* d a r a u f • limin ich die StissM «ewechaelt haben vurde» m e i n e n 

* Basa in dan Dienat dar aocderbaren Muaikdrasen au atellen» 

* dla ioti bai TersehloeaeQan ïiren sur Auffulxruztg brachtet 

* und «ar êiapSrt meim m&in l'^oder nur Y o r i i i e l t v i e licherlich 

" es aein wûrde* wenn ich a l s Baaasin^eader Mann noah T o m 

* Buppeatbeater sitasen vollte.^^) 

Vix mooliten iceijian AogfflsbXick zweifeln a n die âohtheit 

der Bekenntni^ ^Ton !RuMaft8 Xaa»s und d u a a er a u c h wirklich 

daa <tupp«Btheater aehr geliebt h a t * A1»er daruber aind mehr 

ala 20 J a h r e v e r g a n g e n und konnte nicht unbevuast etwas 

litanuriaclui Suggestion und m e a ^ i t l i c h dea "Wilhelm Heiater" 

•iagasehlSprt aein, indaa Bann kunstlerisch d a r a t e l l t e «as 

er ala Kind erlei^tc ? 

Sajaxsa ersfihlt wie er m i t li Jahren noch mit seinsn 

Bippentheater spielte» vie er Kapelliaeistert SSnstler allés 

sugleieh iwr« Sr entsinnt aich noch dea raffinicrten Oe-

piasest d en daa allgaiaftine i^chveigen vor dem erst^ fakta 

der Ouverture lia gsli. Dieaa Sonat d e r raîlinierten ^pnvLUtm 

hat etvaa aizuilich-aathetlaches und es lat merkvurdig mit 

velcher Blagebung der kleine ThoBoas aloh dmx aohlafe vidsiete» 

und besondera aûs die Sduile iha daa Leban siuter machte» 

Xr riUohtet alch in dan Sohlaf via «in Philoao|& in die Un» 

ettdliehkeitt 

(l) fi«4« tt.Aatwort. i^inderspiela 1920 p. 289, 
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* Xoh habe nie kostliciier Qe»ohl&f&n» als in ge^sen 

• iSchten zwiachen Sonntag und Montagt wenn n a c h einem ge-

* schûtzten Tage* an irelch^ ich mir» und den Melnen Iiatte 

" gehoren dtîrfen» der nachste vieder ruit fremdem imd hartea 

• Ungemach droht. Kie schlafe ich tiefer, nie halte ich 

" suseeren x:inlc&>hr i n des Bchoes dor i^acht» ala wena ich 

• unglucklioh "bin." 

Denn Thomas Mann hat die Sehule gehasst. Ohne aie noch 

besucht zu haben, hatte er schon Angst: "Ich hielt mein«B 
(1 

" Vater» ala er a i c h entfernen wollte, weinend am Rocke feat* 

3ir kann es uns nicht oft genug aagen vie grosa sein Ekel T o r 

d e r Sohule wax* Seine Einbildungskraft haif i h a auch hierî 

daa vorhererurahnte Spielt e i n ïrinz zu s e i n " h a t t e den u n -

" achataoaren Yorzug daaa er i n keineia Mgenbliok und nicht 

* einjoal wahrend der ao uberaaa Idstigen Schulatunden unter-

• brochen zu werden brauohte."^^^ 

Ein Trâumer war er ala in der Stunde. 

5er Wille zma Gluck im 3i«nde$ Der kleine Herr ïtiedezaann. 
Fiacher - 5erlia - Zuerat erschianen ira Simplizziamua 1896 -
17« 

Bekenntnisse dea Hochstaplers Félix Kruil Seite 17. 



X4« 

m JknOm 4mB Z» S u t d e s TOQ «aoAdittteoolcs* in il. Teile» 

Bohilâert Thomas Maim ims wie peinXich ûmr kleise â u m o » 

wk<s% einar Vcratellung Loheii^riiia aa vorigan iJi«Dd» tm X w t a s * 

@oyg«i az«acM> i ichts liât «r gatao* meïBÊ«tm fiMraaaaa sékkb 

ar in dia schula» in der Moffnur^ for kaiaa Stiaiâa aa âia 

Bail» sa lEOMBm* Had nua «irâ Bit eia«B aaaaerorcUmtliehaii 

Baal iawHi 1Uiaehxrial)œ »ia icXaiaa uod sarta Jtmga aioh 

durchaaringen veraucht. 

(%i£tar in aainen "latraffihtiiaga» eines Snpolitiachaa* 

hat jtama avaiSHia g a j a a a a r t daaa diesa Kapittelrailie aijM lia* 

miaata AatlOaga gagan dia *aëudeata$iia iCittea.aâhuXe» gaaaaan 

aaif alao aine tendi^asiaaa faai *politia^ha" Seîurift» «aa E* 

daeh iN> iDchat sel tes antaiit )• 

Smr l>irektor WvHiohe batte aaa éar SchuXe aisan 

Sta*t ia S^uit geiBaalit , in dem Bienatetnaa^ii 

M gMaltig liarraohte, daaa niciit aXlein die lalurer» aoodexn 

moGh. die otmlez' aioH ala Baaata mpfMMtea* dia ma nieli'Ui 

aie ihr ATwiefiffl»nt uad dartaaa iMMHffit «ur«a» bai dan Machtba* 

b a m gtit «Bgaaoiuriaben au atehen.* 

Xaa s t«aâ der jtoiga fte»a Xaidar aaitr achlaeht aaga* 

* laul* varataolct imd voXX Xi^erXiolum Hoins Hber daa 

Suuse* Terhasstbei â«it X«hram d«ar aX tthrwurâigan^staXtt 

«aagaaaielmataa Mittiwtrn die mir den alubercn tâitaxsaBg 

para plMwai tan ^ ^ ^ 

Mtmm Stttade aber waatéê TiaXXeicht niaht ajrteiXt von etwm 

Im S p i a ^ X * B a é a a . i i o t a e r t S . 463. 
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«mesqulnec Machtlial>er rankunoser Schrulligkeit* (airallcli die 

X4MM ottœde.) Oder Ims es vielleioht nvat ma Leeebuch iroran 

M. SoXche gute i î r i i m e r i m g e n knupft. " SM TWMP - wie 8onderl»ar -

" ein i m t e r h a l t e B d e s mob.*, vmd oime JedwMle T«r liclae ^iw 

"sch&ltime mur es von v o m bis hinten mit aosoutigen und oastit-

"tellMUr feaaelnden Di&gm gefollt. (Rede und Antv/ort) 

l i M oachte er Amm ? 'Staltcim ^ertat er seine Zeit wi« 

Tonio Kroger, apielte KlaTier» jaSchte Ine Theater gehen und 

sam Er»&tz apielte er m i t aeiitSB Puppentheater. Aber in der 

SchuXe achnitt er Geslchter vie Christism B» wiiL das Ubher-

liche i n Jed̂ BBi Lekrer* (sogar der sanfte Banno sieht es) seicli 

sete Karikaturen aura ZeitTertreib. 

QHd doch a a g îhcnfts ly^mns achXechtee Sewiss^ ilm da-

aml.» schon ^epSugt h^b^» und er iBuas wie Tonio Kroger s:e-

ffiO^t itaben dasa es se elgentlich aicht in der Ordauag murt 

* Ai^reraeita alm' eoj^anâ «r* daas der tttm des Vatera «eit 

" «Grdiger und resî^ttabler -ffior, waà «ar» obgleich er voa Um 

* gescholten wurde, im Grande gana einrerstanden rait iîmm 

" 'wa^^end er die GleiehgiiXti;:keit der llutter ein wenis; 

* llederXlch fond» 

la» der Sts^se nnbewuset TOllte iat gaasua âaa selbe» 

wam der apatere Idrtmehseae jdinstXer wiXXs ma GottcsivllXen 

Iceinen Ibisseren sowohX aXs innerXichmi Zmyagi er stz^ubt siah 

in der Sehule, er doXdet rielmehr paasiv» aber er Xeidet 

darunter* So s t r â u b t er aieh nftcl^^&XB er als Vol(»rtar in 

der Feiierveraicherungtgesellacheft den uienst achwanat* 

Tonie SrSgers in Baœ^et Tri a tan p . 173. 



Inde» er tanter dem Tlsoli ma eiae îSoTeXXe arbeitet. Ab«r nooh 

Tlel veniger will er TolUcosaiaene .ÂnarcMec Bohèae* JTahrlassig* 

ksii. JD«r ïod aelnea Vaters im Jahre 1Ô90» als ThoxBas alA« 

19 Jahre ait «ar» trug «ahrsclieiztlich daau belt daas die 

n&ehsten Jahre» aus 2îa«igel an tûchtige leitimst ausserlich 

T e r p f u a c h t s u meia scheinen. Sebald seine irersonXiolikeit 
aber 

doreltgelirecheR iat» legt er slch elne Innere DissipXia mat 

deren Basls geviss dies boae Gevissen aus BurgerXiohkeit ist. 

Wma er aus der BchuXe uitnahm,war also ein Blnimum» besonders 

ém. er nmoh éma Oberactaunda schon absoXrierte. îlwitoaiehr soXX* 

ten wir staunen ûl>er die TieXtufussenden Kenntnisae die be-

sonder» seine Xetzten Schriften auflreisen, phiiosopiiisch* 

wie reiixvissensclxciXtXiche, die er sioli aXao seXber beigebracht 

liait «nd woi>ei rami iierausfûlilt, dass der ;;toff veilig von ei-

aera starken Oehim verarbeitet worden iat. Ausserérdfcmtlioîi 

ist t r o t z den jiaageXhaf ten Unterrioîit seine ^prachenkexmtnia 

in "Zauberbers" Xâsst er Uans Castorp und I ^ a Chauchat 8ei« 

teaXaag auf franzosischesich unterhalten. 

Wedw intelXektuôXIe» noch L'>oraliQch,e HiXfe konnte der 

junge Ihozoas Ton der SchuXe erwarten* Obgiaiich keine grosse 

Xatimitât zu Bause herrachtôf sind Thotaas Mann sieber dyer 

AusiXienatoXz» daa j^eaorgais ua Haï tuas und Wtirde eme grosse 

Stutze gewesea» soXange er an sein :xiSnataertum gesweifeXt bat* 

Solange er nocli keine HeXXung sur AussesoveXt genoomea batte* 

Dean dass Thoma Haan S^iXienstoXz hat» i s t kXar» wena laaa 

bedeaktt daaa Tony Buddenbrookt wie ubartrieben ibre Meiaaagfs 

flber die ibre und den Bang ibror IsniXie aucb erseluiaaa mogea* 
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•1JI«B sehr aufrichtigen und schonen Gefiîhl anhangt* wonach 

aie ihr ganzes, armes Gânzedasein riohtet. Stvaa von cSeseia 

Oefuhle muss In Thomas M. gelebt haben} es iat zu-

gleichAlfang und Ursprung seines bôsen Kîinatlergewissensî 

• Wir sind doch keine Zigeuner im grîinen Wagen, sondern an-

standige Leute. Konsul Krogers, die lamilie d«r Kroger* 

deukt Tciiio etvas bedrûckt. Brauchte der Junge Thomas 

Preunde t Wir glauben es nur insoferne der Jteund iha 

dem virklichen, alltaglichen Leben nâher bring^a konnte. 

Baher ^iese Bewunderung Tonio Krogers fur Hans Hansen» der 

kleinen iianno fur den (Jrafen Kai» mit ein wenig l-eid ge-

EÎBCht fiir ihr gewôhnlich-sein, sportive, tiichtige, niicliterne 

Jungens die sie sind. Bieser l&ecklenburgische Graf hat wirk* 

lieh iia Leben Th. M. be s tan den: "Der Schuler Thomas Maan schloss 

sidi einem jungen Grafensohn aus dem Mecklenbiirgischen an -

sein Yater naira ilm auch einige Haie auf ein aecklenburgischss 

Oiit zum Getreldeeinkauf mit. (A.Iillsesser: ouvr» cité p. 32 ) 

Bies Gefiihl jedoch, wie aile Minderwertigkeitsgefûhle« ver-

birgt ganz tief das der spàteren Ueberlegenheit. In einer 

Etudie uber den "Tod in Venedig* erklart Dr.Oppenheim^'*'^ 

dies Gefiîhl der Schwâche mit dem stillen Verlangen nach 

g;rosse und alrhohung ala charakteristiseh fûr den nervôaen Type 

Benn es war das merkwurdi<^, dass Tonio» der Hans Hansen doch 

im seine Baseinsart beneidete, bestandig trachtetet ihn zu 

aeiner elgenen heriiber zu ziehen» was hochstens auf Augen* 

Bichtung \md Menschenkenntnis. Mûnchen 1926. 
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blioke» und auoh dann nur sohcinbar ^elingoi koante.** tîumaM 

Xann iMmerkt selb-^r "isi ^j^iegel" dass aeijas Sohulkaaeraden ilm 

wsosi seisar tmachulimssigc^ IntelligOTz schatzten. Verlegen-

liait vaiâ BadrCîcktheit bedeuten u»e> wenlger elxie OhnsBuichtt 

d€B*Lel»en-xiicht-seifnc)3aen*selnt als TlelKiehr eine J^olge der 

aioht-verotandejit nicht^geachatzt mina* I3a8a M a m sel» 

ber ein treuer Freund ^mr, beteaert illoeaaeri daaa er sagar 

•iae etaaa veri»&iegene JreandschajTt gehegt haboa xaag» aoiieint 

das £apittel "Hiji.pe** la ^auberberg zu beweiaenf eine I^eund-

•chaft dio Hana Catstorp apEtere Liebe îûx Tra-u Oiauchat be

at imte. Wlr gXauben also olcht dasa fur Thoma lEanna limera* 

tes» d.h. l^atlerisclieB Dasein eizi lïeund lïm notvendlg 

gew^aen sel. Alaaiasere Zerstrcuung «BX noch dla Tans* 

atunde da; in Tonio Kroger vie in Buddenbrooks splelt Berr 

Knaa^ der Tanacatêister eine gewlsae Hollet in Wirkliclikeit 

8011 er uberaoa koolsch geireaen sein* *Jedezsaim «ard «7* 

di'Cîokt durch daa uebemass aeiner Sicherbeit imd Wahlanatandig 

keit° aber zugleich flndet Tonio ilm doch einen Âffen* 33a 

lernt er einige Juagan Hâdchen kexm^. Wenn wir rm Th. 

Mamia Helden auf ihn selbst auch in diesem JTalle schliessan 

d{lrfen« so kocant heraus» daes sein Tempérament nicht beaondera 

beiss ist» da die Liebe in aeinen BSchem eine gans ba* 

Bchrankte Rolle apiolt. Tonio KrSger flndet aich mit dam 

Leb«i nicht ab vermittelet seiner Liebe zu lisaweta aber wohl 

durch eine andei^e , liohere. Liebe. i.ur iu M^'ahen "Konig-

liche Uoheit" apielt die alltagliohe Liebe ihre B£roh«n>iart« 

Srloserrolle, aber wie wir spatar aehen werden'wurde dieser 

Roman von ein«n aehr glucklichen Brantigati geachrieben* 
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làs Thomas KEuans Jugend wlrklich beherrscht das sind 

seine Lekture; vor allem Schiller. Tonio Kroger achwàrmt 

fur den Don Karlos. i^chiller hat Th. M. aber langer als in 

•einer Jugend und nur wegen deia xathoa beschaftigt» Thoxaas 

Hann hat in ilchiller apater eine venrajidte Seele erkannt 

diejenige die in "Schvere Gtunde"̂ ''•̂  die tiefe Quai aller 

Erkenntnis aie eine Hesimung zum Schai'fen empfindet, die mit 

einem gewissen Keid denjenigen (= Goethe) betrachtet, der 

diesen Abgrund vermittelst seinem Génie su ûberbriicken weias 

Dieser nasdiche £eid loag auch Mann befemgen h&ben» denn gera-

de veil er so bewusst Isbt» weiss er ganz genau w&s iha 

zun Cîenle fehlt. Mann hat sein lalent ausgebeutet aber ein 

Génie ist er schon daher nicht, als ihm die gottliche schôp» 

feriache, iip.lb unbe\irusste iCraft fehlt. Wenn man auch glaabœ 

BOig dass dièse Gedanken in der ^ovelle in Schillers Persôn-

lichkeit hineingetragen vorden sind» so blelbt doch immer 

daas Schiller es war der die Gcheidung machte zwischen "naïver 

und «sentimentalischer* Dichtung. Dièse Ueberbewusstheit hat 

Th. Mann zu Schiller hingezogen. Indessen vergasa er daa 

Theater, das er iiaiiier aehr l iebtet nicht und die Beschreibung 

seines ersten Besuches an das Iheater ist ausserordentlich 

lebcndig. Der Bajazzo» der junge Félix Krull» Hanno» bis zu 
in "Walsungenblut" 

Signiund und Sieglinde lieben das Theater wie die Oper leiden-

schaftlich. 

Thouasiiebt es um des Âbenteuerswillent "Schule und 

Haua lagen Grau dariinten. ^^axi wandelte in der ïieuheit» ira 

Schwere î3tunde - erschien zuerst im SimplizissiBua X j î n*ô 
(Schillernuimoer). 



* Abenteaer» Is der zâgelloaen Welt* Man hatte aie aus ezo» 

* tischen Trieb erseîmt und erbeten» dièse selt^oui £>etorunSa 

" aan liebte sist siol:̂ ]; m n tzmnk, aœtn betrnnlE und Tez^as» 

" sich darinT Bas g^tUBiJ^isvolle steigert sich nach «ena 

der Junge denM an da« ints hinter den Kuiisaen wobl geschehea 
in den 

Bng. Die Snttauschung vird prSchtist >^keimtni8se des Hoch« 

staplera ^•Kmi iMschrleben. Aber sofort konsat das naclitrag> 

liciie bose Gewissen: "Aber "wsir aie dns eigentllch fîechte, 

" Gute und Am^mmmmm* Was war das ? Unfêhigkeit zur Ail* 

" tigliclûceit, nachdem aan die £chd&heit er kanxtt ( es handelt 

aich um eine erbSrmliche Mordstrâgodie I} oder Katzenjaceter 

" lœd Reue nacli einer zehrenderi Zerstreuung. Je das 

* Spektakel die reine, heitere, vertrauenswûrdi^, kraft-

" wechende Wirkung geubt» die Griiaae «nd Andersens HSrchen, 

* Heuter und VTOoensHoaerSbersetBung ubten ? lùiesials !^^^ 

IStagners Loheogrin «ar aucîi ein Lieblingsoper • i&mno 

ist entzucht vor W<aine an jenem uonnta^iabend deia der un» 

Sluckseii^ Itoastag folgt .Hi^ suclit und flndet Maxm seine 

«e»«atliclie ¥erbindtu^ und Dankl^keit fur das Theaters «Ilnd 

dièses ungeheuere und fragwiirdige Werict dièse îtluge und 

sinnige IstaroYisation» die auaaerfaaZb des îheaters nicht Yor-

.îianden iat, sie ist es die mich auf Lebenszeit d&& l^eater 

•erbindet. Das rollatajidige, heisat Wagnersche Musik ^Ureuam. 

also, das er ala Knabe soliabt» befriedi^t noch den ervaohae* 

nen Bichter, vleder ein Beleg wie msrlnvurdig einheitlich 

Rôde u*Antwortx Versuah 3ber das Theater 3. 34 ff. 
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Sifaaglos,!ind harmonisch Msjms Persônlichkelt sich entfaltet h.àt 

"Vus TerdABlce Ich dem Theater ? Bas :^rlebnia der Kunat £• 

Wm^aars: eia J^rletois das ich dea tliaatar «bgê .virinan isusate 

So verlebt er 5 Jahre nach dem Tode seinea Vatera nooh 

in Lâbeck. Blieb mehrere Jlale sitzen» trieb nichta gutea. 

Sa lna ifattar siedelte nach Liquidation der Cretreidefirma nach 

lichen uber, der Brader Heinrich i m r Volontâr in einer Bres-

dener âuchhandlung und Th(»naa stiitete mit SûhulkaBieradea eine 

Zeitachriftt "l^ateechrift tar Kunst l'iteratur und Ihlloao* 

phie", deren Herauap^eber ep war. Darin schriei er unter dea 

iSeudonym -aul Thoroas eine kl eine Skizzci "PruhlinPiastuiç^* 

und ein &edicht "Zwetaaliger AVuatled* deaaen latzteres a p b » 

ter die ]£hre hatte in der "Geaellschaf t* abgedruokt zu wer-

d«Q. l'as ailes ist so mittelxaàssig daas dabei lange âtill 

zustehen uns unnotig erscheint. Qlmrakteristisch fur Thomas 

Mamts BpStere Produkti«a iat dasa der ""wei:mallge Abschied* 

Ton der .^eliebten das erste Mal das Meer zum Hinter^ur^rl hat« 

das Meer das Th. M. so ausserordentlich-i-iebtt leidenachaft-

lioh» bia sur Auflosune: in ihr Ber sweite Abschied findet 

moTgena am Bahnhof atatt* yiiîr elnen so jungen Dichter iat 

Bicht ubel der banale* nichtesagende Abschied a n einem un-

ruhi^en iàahnbof «lederge^eben. ^s gibt u.e. nur no^^h an 

wenig zu viel rSnktchen und btriciie iia Gedieht. Sas j^athe* 

tische "Mie^nie nais" wieder ist wohl i=;ar zu tragisch fur 

eine auBi<^ehende l'ialberliebe. Klsesser belehrt uns daas nicht 

idgar Allen ït>e der achuldige aii dies«B ̂> ie-^ni«nal8 

ist* aondem Theodor ïïtonn» " m i t dem der snpfindsame junge 

* Mann aeit frûher Jugend uo^egaagen war und der auch aonst 

" taehr aie das Abschiedswort i n das Abschiedagedicht hinein» 
til dleser^ plcigae^iat ypç A.Sl^aaer in seineœ^Werke uber îhomae 
genoBoen^Ma Verorfentlichuag lÉanno eraten oedichte verdanKen 



22, 

eebraocht hat." (oirrr. cité p.47) 

]>1« ilMsie* die sein«B X«Bperam«nt gar nicht gniim 

iatt konnte Tlmnas M u m «le Kunstausserimg nioht befriedigea 

tem» wle 0«»ald Brâll es aui^ezeiclmet gesagt hat, *T1IOB»S 

* Hann ist so sehr von bârgerlicher SolMOÛtaftigkeit erfullt» 

* dass er die .Jrbl$saang seiner selbst iis Unmittellar 

* Icrriachen gescheut bat* Das hindert nicht dass sich 

das Bekenntnia anders aussagen lasstt objektiyiert d.h* in 

der épischea Form» Sie Scham ist gerettet aber» das r>ch 

)mt doeh seine aenugtuung. Barom ist f3r Tii. Mann die episclis 

K>ZBi die einsig SK^iche; dass er manche schwungroUe Seite 

j^fthmiertester ^^xosa geschrieben bat ist ein Beweis raehr da-

fûr 

In Jahre 1893 vei^iaas Th-^^ann seine Oeburtaetadt mit 

mSum ^Einjahrigenseugnis* in der Tasche. £r aiedelte naeli 

lichen ûber, «o seine Hutter seit drei Jahren wohnte. Bisher 

liât te er nicht Tiel gutes genaehti die Selxule nicht BMI gans 

absolviert* hatte er obendrein noch elnige sehr mittelmssi* 

gea Jroduktionen auf dem Oewissen* Km «ar ein Gluck fur Th. 

SHUI* dièse aebersiedelung nach Mûnchen* lïaa Milieu in Iâ« 

^ e k «sr jtL nicht anregend und obgleich Th. Mann in den 

lÙLchsten 5 Jahren âusserlieh nicht den Bindruck geben wird 

alsob er et«as iCmsthaftexestriebe, konnen wir aus den spa-

teran VsrJcSft ableiten «ieviel er gerade damais erlemt» ge« 

wir auch iha. 
(1) J^ail 0. ini Bord u.Sdd- Bezœiber 1913 • S..3l2-â3S. 
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I«8en hat, «le Beiu> e r gereift ist. Sergleiebe £aturen echlor-

fen J a h r e l K n g ein» b l e i b e n unfruchtbwr um nachher plStzllch 

wxat Tollen Blute su gelangen* la KOachen wurde er Volontar 

iii einer yeuerTersicherungsgeeellschaft. Da «ar es wieder 

BQrostunden absitsen» der Beruf sagte Um aehr wenig zu. 

UBsefihr so Tlel «le Christian Buddenbroek tut Im Ĵ iro» d.h* 

(Jeschlchten ersahlea» elne Zigarette rauchen u.s.v. aag 

llifliBaa axioh «ohl getan haben» Bine kleine llterarischè 

Rache hat er sich allenfalle gestattet. Derunehrliche schwie-

^rsohn Tony iàiddenîjrooks, der i^mkrott macht, lat gerade 

Direktor einer yeuerversichcrungsgcsellsciiaft ? Unter dos 

1894 j^otisoh aohrieb Thocsas Maim an einer î.ovelle die im liovem» 

berheft der "Gesellschaft" erschien und die iim das Lob Bi» 

eiiarâ Delsoela beeorgte.^^^ Die fiovelle ist spi-ter nicht im 

Verke 7hxxm» Henn aufg«iOBmen worden. .i-je naant sie elniga 

Jahre spatert "eine mit Versen untemlschte Llebesgeschiohte** 

Xtiir hatte er nicht nôtig um M i n e n Vor^setzten d«s 

Dienst zu kundigen. CT wollte Journaliet werden oder Tlel» 

mehr* er gab an, es verden "su woll^"t und horte ein -caar 

Semesterlang an den Mi2nch»ier *Boch8chulen In buntem und un-

erspriesslichem Durcheinander historische schonwissenschafto 

(2) 

llche und Tolksvirtschaftliche Vorlesungen."^ Sicher hat 

tir vissenschaftlich et«a» dmbei erlemt, vena maa an den £1-

fer denkt mit «elchem Hans Castoxp sioh zu bilden Tersucht* 

Die Umstande aind insofern die nâmlichen als die Studien eine 

(1) Der ]^ief ist im Suchc Elsesser abgedruckt s.52 

(s) Im Sple^l E*T*A. S. 394. 
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LCicke.elne L«ere su fullen versuchen die beide echmerzlich 

mapîxmûen uuiasten. iSngt Hans Castorn» wie der junge Thomas 

KuBif im Sanatorium wie in i Qnchen nicht erst su leben an ? 

Selbatverstandlich ist die llnbeholfenheit» i.c. die intel

lectuelle bei Uastorp Tiel mehr ausgesprochen (worûber spater) 

Aoch das Leben befriedigt ihn nicht; dae eohwierigste fur 

einen werdenden Dichter ist wohl das Warten bis d a s Talent 

sereift ist. 

Mit te 189Ô ergreift ihn die Luat nach Italien za fahren. 

Der ausserliche Anlass «ar wohl der Umstand dass der iiruder 

Heinrich gerade dort Tarweilte. Aber er war einer innerea 

Wssdlung grundbediirftig} fuhlte e r dass Italien ihm diesm 

l^ehr Terschaffen konnte ? Zwmr Mgt er einige Jahra 

spater; "ilStslich jedoch wie ein rlchtiger \iagabund, liess 

ioh ailes li«gCB woA ging ins Ausland» nach R<m, wo ich mich 

ein Jahr;élang plan- und beschaiftigungslos umhertrieb* Ich 

•erbrachte min» Tags mit Schreiben und der Vertilgung jenes 

Lesastoffes» d m maa den belletristischen nsmtt und deœ « In 

anstandiger Hensch hSchstens zur Zerstreuung in seinen Muasa 

stunden zuwendet - und meine Abende bei Bominospiel und xunsch 

Ioh besasss genau die Mittel zu leben und unmassig viele je* 

ner susseii Soldo-Zi gare t ton zu rauchen." 

Plan- und beschaftigungslos» ausserlich ziur. Die 

eanse "Autobiographische Skizsa" ist stark ironisch gehaltaa 

and Thnaas Mann selbst weiss sehr wohl dass er nichts tat 

als seinati iichick8ê .e folgea er. der an so mancher Stella 

seiner Werke sagt» dass Kiœstler sein ein Schicksal haben 

Itôisst. 

file:///iagabund
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ir b«sog «Iso Zisœtr in der " Via Torre Ax^entiaa 

trenta quattro* 5 Stlegen hoch." 

iat werlcwiirdig wie verachieden die wlrkong Italiens 

Bttf die svei BrSder «ar. fieinrich fand dort «as in ilua sel-

Iwr achon gegoimlrtig «ar» daa Heiaablutig^* Ueberlebendiipe 

wie es sua JBeispiel in *der kleinen stadt" erscheintt die 

grellen LicJbteffektet das larcœnde ^itrasaenlebsnt die lis* 

veglichkeit der Hensshen» das politische Oetue (vorûber 

spiter). Wo néiiolich diea politische* Sffentliche Leben der 

fionanen wo jedensazm politisoliss Intéresse bat* Heinrich ei-

tts Offenbarung «ar» iat sa Thsiaas ela Greuel. Biese Abkehr 

Ton allem politisches behalt er isBser bei und sie wird aogar 

sur JSriss «ahrend der Kriegsjahren» «as svischen den zswi 

Jl^Sdem eine grosae îduft Terursacht* 

ir^sitiTes gab Italien Thofaas gar nichta» er liebte nicbt* 

an Italiens * Italien iat aiir bis sur Veraohtung gleichgultig. 

" Das ist langeher dasa ich mir einbildete dorthin zu gehoren." 

(Tonio Krôger zu Lisaveta) Bildete Thomas Hann siah das Tiel-

leicht «eg«a seinea rotasaischan Jblutes ein« aua einem reia 

physiologiachen* naturalia11 achen arunde. Jedenfalla hat 

die Illuaion nicht lange gsdaaert. Cass der irozess Tiel un» 

be«us8ter von Ltatte gegangen iat, ist selbatTerstSndlich. 

Wie kozmte Thomas Mann lange ara l^turalisauis als Kunstâuass* 

rung hangen bleiben. r^ratena iat er eine 7iel zu geiatigs 

Satur. Der iussere ^indruck iat nur inaofem fur ihn geltend 

ala er ihn durchgeistigt. Was bleibt im iaile von der abao-

luten Wahrheit» den Schlagvorte der l^aturaliaten» Sbr|.g* 

Sas iat keinet "liature vue à travera un tempérament* uad es 

bleibt uns voll^komaen unveratândlich wie Cari lielblinfr^^) 
)Carl HelblingiDie Oestalt des Kûnatlera in der neueren Dichtung - iSins 
Studie uber Th«Bas Xaan • Verlag Seldvyla - B e m 1922. 
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mehr CLLS ein Viertel seines Biches dem Verhaltnis Manns zum 

Saturalismus widmet um schliesszich su zeigen dass er dem 

S&taralisjmjts so ungefahr gar nichts verdankt. "Ich mag auch 

aile dièse forchterlich lebhaften Menschen mltdem echwarzen 

Tierhlich nioht leiden. Dièse Romanen haben kein Gewissen 

in den Augen..•> Ifein* ich gehe nun ein bisschen nach Dane

mark" . (Tonio K.) 

In den awei leteten Sâtzen liegt das ganze Geheimnis 

ffianns italienischer Reise. 

JSebensache fur uns ist dass Fann denkt dasa die Germa-

nen mehr Gewissen in den Augen haben als die Romanl^'Hauptsache 

dagegen daaa sein Gewissen in Italien zu stechen anfing. Tief 

sich mag er wohl gedacht haben dass das ewige Schlendem ein 

Inde nehmen masse j aus Kontrast mit dsr Umgebung, die selbst-

Terstândlich einen fahrlâssigen .^indruck machte,erwachte sein 

burgerlicher Sinn fSr ii^licht, Ordnung und Tuohtigkeit. Das 

iat die moralische Seite. 

Intellectuell konnte Italien nicht auf ihn wirken denn 

in ihm wirkten aile Sindrûcke nach die er aus dem Eorden 

mitgenommen hatte; auch mag ihn dieser Korden wohl wunschens-

werter aus der Perne vorgenoianen sein und eigentlich gehort 

er da auch zu Hause. "Vielleieht war es das Erbteil seines 

Vaters in ihm, des langen. ainnenden, reinllch -^ekleideten 

Kaxmes mit der Feldblume im Knopfloch das ihn dort unten so 

leiden machte. (Tonio Kroger)." Und welche ïiewandnis hatte 

es denn wohl mit "der Vertilgung jenes Lesestoffes". Sr las 

da hauptsachlich die Skandinavier und Russen. las Taisent 

Jacobsen, Ibsen, Turgenier, Dostoievsky und Tolstoï; Storm, 

Pontane. Das sind seine eigentliche Verfahren, er wird sie 
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Aimais verleugzien. Tatoache Ist das bel allen das ringen 

wa daa »oralische» ua die eigene Kûnâtlerperaonliclikeit 

Hauptsache lat| daas er bei allen Anre^ungen fand ftir daaje-

Big« wm» schon in U n aelbst Torhanden «ar; bei Bostoievalcy 

daa bekenneriache» bei F<»itane die BSrgerlichkeit bei Ibsan 

die Sorî e um d ^ rtoralischen Menschen* bei den kleinesen 

Hkandinavieren Ironie und î ùuoor und wenigstena iûuiaare ituha* 

Auch die Muaik verfolgte iisa. bis nach Italien» und die 

liBsik ist bai Xann gleicbzustellen siit IRagner: "Den jungen 

* Xmschsn fur den zu liause kein ilats war und der in einer 

" Art Ton freiwilligan Verbannung in ungeliebter Jremde lebte» 

* «ar dièse Kunatwelt buchstablich die Heisat aeiner Seele* 

* Slngeaprengt m dus banal geniesaende GewiioBel intematianaler 

" Slegana atand der armliche und halb vcrvahrloste «Tunge und 

" empfiag achwaoh in daa Etai«Ei Ter Bi^aiateru&g» die r«uaitiBchen 

* Botachaften des Lohengrin-Vorapielea» Der «TOnzigJâJirige 

• J^reade - frecdhier wie dieae Uusik. mit dieaer Muaik • stand 

"a%igekeilt in der Xesoge auf dem llaster*^^) Und er beachxeibt 

wieiiin die TrSnen in die Augen atiegen Tor lauter Begeiaterung 

and Stola . Tiefer aie die I«kture der obengenannten Dichter 

liât Wagner iim beeinfluaat mit î̂ 'ietzsche und schop&nbauer » dia 

er ein •Drcigeatim" ûber ihn nennt* 

ET Bchrieb also Quch in Ren. laxa Rois schickte er Oscar 

Bie» dem Rédacteur der neuen Âiundschau» seine zveite l^ovelle 

die» nach i^lcesser» eine Uebung, eine iTobe fîlr Euddenbrooks 

daxetelltt wir meinent der kleine Herr gr^f^ffunn Willa 

zua aiuck*. "Der Tod» erschienen im Simplizisaiiau8J"Ich er-

Beta eines Unpol - S.49 (Der Zivilisationsliterat) 
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" «artete Jed« XiBaner mit den Appétit meiner 19 Jahre (heisst 

* 2]̂  Jàhre?} - smaal ich sofort einen Beitrag geschieht hatte* 

• Sr erschien» er erschlen I Er ging durch swei Mvaamxn^ vider 

* ailes xxinzipt so ausgezeichnet hatte aan ilm gefunden* Moch 

" sehe ich die sohonen Doppeldukatent die Wassermann mir dafur 

" in die Hand driickte? (B.a.A S.324 - GlSclcvunsch an den ialmpll*» 

XiSSlBUS 1920). 

• Der jBa.1aazo^'In der neuen Bundschau* 

und "Yobias Mindernlchel**. 

^ d e 1897 kam Thomas Mann aus Italien surûck. 

1898.Erschienen in einem Bande unter dam lamen "Dey kleine Herr Prie» 

jlm^Ql^t die funf Torhergehenden l«oTellen und *.î nttauschun/̂ r* 

bel Fischer In Berlin. 

I^r Klelne Herr ï^iedenann hildet dan aigeatlichen Kern 

des Bcyidea. Herr Triedemann ist ein klelner buckliger M^sch 

mit einem grossMtHslimweh: nach allem vas gesund. kraftig und 

frShlich ist. Wean es der ErgShlung nicht schadete, kosnten 

wir kurz sagen dass dieser Buckel «ymbolislert, sas den Dichter 

vom Leben trennt» seine Schirâche» seine iiefangenhei^, sein tiefe* 

re. Wissen : um die innere Traglk des Lebens. Der kleine Herr 

it>iedemnn hat sich aber eine Art eplkurajâsche j:hllo8ophla 

susaao&enkonstrulert in der er sich zum Abwehr htillt. ^r tragt , 

ickel, sein Ungluck mit grossar Wurda. 2te wlrd Ihm sein schSnes Ga* 

baûde zertrtsmnert durch seine Liebe zu Gerdat der Prau des 

Jberstleutnants der klelnen Garnison. Kachdam aie Ihn grausaa 

Terhohnt hatt bagaht er selbstmord. Ihm fehlte ein innerer 

Haïti der ilm in denF̂ t.and gesetzt hatte dem âusseren Gluck zu 

antMgan und nicht am Laboi zu lelden* i^benso hat l'aolo Hof» 
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a u m Im Wllle »um glgck noch die l l l u 8 i o n « das X«ben« dais GlQolc 

erringen su kônnen. Ber uberaus schwache Jungliag erhalt sich 

JaJbkre durch die Hoffnung slch mit der Oeliebten verhelraten su 

kSimea and serbricht «B Sage aelner Hochaeit groteaka 

Ja verachtliche Sbertragen wirkt dieaer Qedanke im "Ba^azzo*. 

itira I>eben ganzlioh untauglich^ treibt der villenaschmche 

fiajazao aich Im Î ebexi uiyier, bia ea ihm rer lauter Skél «a die 

CCanzeWalt Tor ihm aelbat ekelt* Hier kaont noch ein anderer 

l^ktor t die der Selbatanalyae zum Vorachein} Bajazzo ist aich 

aeiner Unbedeutendheit vollkoiBiiaii bewuaat und daa lahmt il» 

aeinen Villen noch oehr* Bie moralische Schvache des jBaJazxo 

wird mitleidloa entblôaat indem Mann zeigt vie er stândig Tor 

aich aelbat Komodie spielt;aolange daa Komodiespielen and die 

Selbatanalyae im Gleichgevicht bleiben ist ihm d a a Leben noch 

ertrSglich. î r klasmert aich denn aiKsh hoffnungaloa an allen 

aeinen Kûnatea feat. Komiach auoh vie er nur Ja nicht zur Bo» 

berne gezrechnet werden vill. *Ich bin ein Menach voa i^rziehuog» 

ich trage aaubera Hs^iat vad ich finde achlechterûinga keine 

Luat darin« mit ungepflegten Jungen Leuten an abainthklebrigen 

Tiachen Geaprâche zu fuhrea." Seine Liebe zu einem Jungœ 

Madchen zergliedert er dermaaaen daaa ilm nickta wie gerelzte 

Eitelkeit Qbrlg bleibt. ^In anderea Aepekt dieaer uagluckXichen 

Grtiblers îobiaa Hindemicke^* ein a rmer Tropf» aller Straaaan* 

kinder belle Treude» hat einen ungliîcklicheren gefundea ala e r » 

elnen kleinen Hund den er Saau tauft. Solange der Hund achonungs 

bedurftig iat> ist Tobiaa TOII Mitleid und aeiner aelbat aicher 

geatindet «r aber« ao ateigt in Itonne eine blinde fiaaerel auf 

daaa der elende Hund gliicklicher iat als er.und in aelner Wut 

t o t e t er daa araie lier» 
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1909. Spater wurden Im iâande nochaiafg«ttOMnen "Lulachen'*. 

"die Hungenden* und das fîTn^MlÉBftifT 1 "Qk« Von Luiachea 

«ollen vir hi«r reden weil er gans in der ohen angagabenen 

Linie liegt. Auch liier haben wir mit einem unglucklichen» 

lebensuz2£ahigen Rechtsanwalt zu tun» der bis zum Zyniostus 

von seiner 7rau verulkt wi rd» von Ihr gexvitagai wird la 

•iRM Babyi<:j.9iach3r|einigtt BUaplette auf der Btihne zu sin^en 

und mitten im Spiel vom ScHikg gatroffen wird* 

^icht im selben -bande abgedrucktt aber mit einem aha* 

lichen aedanken als Hintergrund haben wir noch." Der Weg zua 

P r i e d h o f K i n al ter Trunkenbold wird auf dem W ^ e mtm fried-

hof Ton einem tobenden Badfahrer uberholt und fast ûberfahren. 

Hier wird Th. Maaa ganz symboliaâi.denn er neamt den Jungen 

Badfahrer" das Leben" das den armen, as Leben zerschtîitertea 

Eerl Terholmt. Die ohnzsachtige Vut des liannes ist rortreff-

lioh wiedergegeben» 

Glauben wir ja nicht» dass Th» Mann seine Kelden osLiitldidal 

Hit scheinbarer KSlte ai»i Objektivitat und aanchmal mit Spott 

(Luischen* Tobias H) und Kkel (iajazzo) erzahlt er. Wastlrieb 

fierzïiJacoby «mitzuaiachen an dieser Iseleit hatte er nicht Ter* 

nSnftig liber sich selbst urteilen konnen dass der^leichen 

iïm nicht passten* Aber»und hier liegt eine zierlich felne 

nuance* heinlich hofft der aechtsanwalt den Anderan» die kei-

ne Minderwertigkeitsgefuhle driicken und frohlioh dahinleben» 

naher kommen zu konnen indem er mitmcht* Die sklaTische 

Liebe zu seiner Trau» und seine ewigen x^ntschuldigungan ihr 

^egenuber sind geradezu mitleiderregend. so aber nicht TQB 

Dichter gemeint und objektiv besehen auch wenig wurdigi 

daaa ar es so schreiben konnte ist eln £««ai8 dafur» dass er 
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aelbst dièse moralischen Schwierigkeiten schon Sberwunden 

hatte. In seinen lirzâhlungen "bleibt er aber (ist es aus 

Deutlichkeitsgrûnden ?) noch sehr im ihysischen verstricht. 

Ware hier der Naturalismus Thomas Manns zu suchen ? FûT 

unseren Geschmach konnten wir in Thomas Mann nur eine wirk-

lich naturalistische Stelle belegen,nâmlich die Vorstellung 

und den Tod des Hechtanwalts Jacoby in"Luischeni' Die ganze 

Kovelle ist etwas gesciimac aIOB; es ist mêrkwuruig dass nach 

80 etwas gutem wie "der kleine Herr î^iedemann" "Luischen" 

Tiel schlechter ist.Dass seine Frau sein Kuplett von Luischen 

mit ihrem Geliebten vierhandig begleitet,ist auch etwws 

ubertrieben und ThLî.nicht wiirdig. Es folgt hier die Leschrei-

Ifoxig des armen verkleideten Rechtsanwalts. 

" Ein weites , f eltenloses Kleid aus blutroser Seite, welcheg 

• bis zu den Fiîssen hinabfiel, umgab seinen unformigen Korper, 

" und dièses Kleid war ausgeschnitten, so dass der mit Mehlpu-

" der beitipfte Hais widerlich freilag. Laxi^e, hellgelbe Hand-

" schuhe bedeckten die dicken und muskéliosen Arme, #ahrend 

" auf dem Kopfe eine hohe, samelblonde Locken-coiffure sass, 

• auf der eine griine Peder hin und wieder wankte. Unter dieser 

" Periiche aber blickte ein gelbes, verqudlenes, ungliickliches 

" und verzweifelt munteres Gesicht hervor, dessen Wïingen be-

" stândig in mitleiderregender Weise auf und nieder^-ebten, und 

• dessen rotgeranderte Augen, ohne etwas zu sehen, angestrengt 

* auf den Fussboden niederstarrten» wâhrend der dicke Mann sich 

" muhsam von einem Bein auf das andere warf, wobei er entweder 

" mit beiden Handen sein Kleid erfasst hielt oder mit kraftlosen 

" Armen beide Zeigefinger emporhob". - Das lortrat ist richtig 

grausam. Es liegt in allen diesen Uovellen einenichtzuverkennende 



32. 

Selbstverachtung und Selbstungewissheit yerborgen^die sioh erst 

beruliigen werden im Schopenhauerschen ireasimiamus und Lebens-

uberdruBs der "xsuddenbrooka". 

Auch "imttttCischung'' gibt uns den ^indruck einer sehar 

jugendlichen i^nttâuschung die bei jungen Menschen besteht be-

vor aie noch tatsachlich experimentiert haben* I>er unbekannte 

Herr auf dem St«Marlrusplatz zu Venedig,der plotzlich zu reden 

anfàngt, zeigt gewiss schon einen Fortschritt: er hat wenigstens 

"das Leben" zu fassen vermocht. Ba cr aber unmoglich Grosses 

und Wunderbares von ihm erwartetet hat er bestandig Enttâuschung 

.... und geht selbstverstàndlich am erlebenswerten voruber; er 

sreift zu woit ( Warenda» vielleicht bloss wertherianische 

Reminissenzen). 
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Aile dièse Helden Thomas îSanns sind Eûrger und der 

Schauplatz seiner Eovellen ist denn auch meistens ein enges 

burgerliches Milieu. A u e n diesen Eiirgern fëhlt scbev etimsj 

der biedere Sinn fur die fiihlbare Wirklichkeit, die land-

lâufigen, gesunden Gefuhle, die frohe Lebenskraft. ^s sind 
ch. 

aile entartete Burger, und hierna ist Mann ein Dekadent. Er 

sieht aber in dieser Entartung des Burgertums, in dieser 

Intburgerlichung eine Moglichkeit: namlich die Geburt des 

Kiinstlertums, wie Thomas Mann das an sich selber erlebt 

hat* Dass man ein entarteter Biirger ist, will darum noch 

nicht sagen ,ein Kiinstler sein, das werden wir an Thomas 

Buddenbrook beobachten, der als burgerliche Exictenz das 

unmogliche tut, sich moralisch aufrecht zu erhalten und 

nochlange kein Kiinstler ist, weil es ihm elien an schbpferi-

sche Kraft, an Schioksalsf âhigkeit fehlt. 

Jetztverstehen wir auch dass das Wort Biirger bei Mann 

geradezu die loblichste Eedeutung erhâlt, imGegensatz zu 

dera Worte Bourgeois, das er denn auch gebraucht fiir den biîr-

gerlichen ihilister. Dièse namentlich fur nicht-deutsche 

Léser etwas subtile Unterscheidung ist mit viel Verstandnis 

von Ernest Seillière in seinem Bûche:"Les pangermnistes 

d'après guerre" u.eleuchtet worden,yenn denn auch mit 

einiger Ironie, umsomehr als Mann wâhrend des Krieges 

diesen ursprunglich gesunden Gedanken vielleicht etwas na-

tionalisiert hat, das heisst nur fiir den deutschen Bûrger 

dièse Entwickelung anzunehmen scheint. 



âussere dieser Xtoyellent I>» Ôchauplatz in "d«r kleioa 

H«rr 7rlede)sau:m"ist Ieb«ck» der Held ron" ^nttaaselmag"Ist "in 

* «iner gaos kXeixiett otadt aurgew&ol]^& lu eiom i-astorhause» 

" in dessen uber7einlich«n K&aafi& ein alta^iecli pathetisch«r 

" Qelehrtenoptifflissus herrschte. •Âudsi *BaJaxso voJant in der 

" iianscstadt, Tobxm ^inderniol^l" und " l 4 i i s c h e a " ebenfalls* 

i'aoXo hotaaxm v&iclebt iri«le Jahre in Italien. «Tedoch spielt 

sirgends di« i^â^sobaft ^im Eoil« mià wird es nieia&ls spie-

lent das ist |a %^ik* 

lias -^xotische verrat sioh in den VordernM»! der h^X» 

den» das Theater spielt seine HoXle. "Der lajazso eieht den 

G^enstand seiner Liebe xum ersten Maie im Theater,der kle iae 

iierr £*ried«Baan liebt das theater uber aile Maszen* 

Ailes wittert schon •Buddenferoolcs" und «der kleine 

Herr FriedMMiui" ist einc richtige Skisse dasu' ^ i^t der 

Sohn einee Cœsuls, lebt in eimea JiKuse oit einer Diele» mit 

einem kleinen Garten worin ein Walnuasbaua» eagar die ïape» 

ten mit den verblichenen Figuren und die dunkelroten vorhange 

sind da* 2>a8 allée ir;t mit einem seltenen Virklichkeits* 

Binn dargestellt. Âuch die Pereoxiea sind auss6r<»rdentlich 

realistisch* Der £intritt d&B kleinen Herm mit dea Buchel 

wird durch eioea ganz kleiiuin Bats onTergesslichs "£r nate 

auf dem Stuhle -̂ latz» auf ô.em drei lîotenbucher lagen.* 

Die 3 £ehwestern des kleinen iierrn Friedemann ififfi 

(die *?eu(âitigkeit in den Mimdtrinkeln beim Bprechen hatte 

cf Tony B) Henriette und Friederike propheaelen die 3 uner-

quicklichen Coasinen in Buddenbrooka* 

Die Maoen sind schon die nazalichen, Ha^^netrorati» Oehle* 

TOgta sind da* ]iann hat ein besonderee Interesse fur ^mamn^ 



und oft l«^t er einer laoherliehen ^Igur ein^n komlschen Ka-

mon bei, ohne daaa der Hase su auffaille k&rikatural und un-

"wirlclioh wirkt. Diesen Verdlenst keinen Typus aus ubertric-

"benen Wirkliehkeiteeinn su schalTen, hat Kbum unbedingtf wle 

vir sx>̂ ter Beimn werden i^t TOXQT kein Typ gcworden. 

Gerda, (K.il.SY. ) Ist Tref igta>&tion von Gerda Bu<lden> 

tarodc: rotblondes Kaar, H^uitfarbe aattvelM, aaJie bei eioan» 

der liegeiMie braune Mism^ blauliche Cchatten daruntcr* Dasu 

hat dieoe Gerda noch ci£^ Gewohnlieit die Mann ihr (vegen der 

Stattlichkeit Gerda i>udàenl^o«^) entiuranea hat, xxm sie Toxqr 

zu ertcileni "aie schob uxwuifhSrllch die tJnterlii>pe vor und 

Zttruck« So «as bildet Xebendige, unvergessliche Geetaiten ! 

Ubrigœs gibt es ^ Trauentypen in diesœ» Hovellenbande : 

die Llonden "daa blonde, fr'dhliche Geschopf* in das iraolo 

HofBSftœi slch erst verliebt und vie Gerda auch ist{ 

ttnd die SdxKarsen mit Jiuiischem Typ: bariinctte und schlank 

mit oTalea '^esicht, langgesohni ttenen Augen, langer M&aet 

etvas zu dicken Lippen, efthiaHKnmden «eit ron eijmoAw ate-

henden Zahnen. 

(liofoann ist eine GestaXtung, bei der Hann 7ielleicht an sei* 

non Bruder gedacht haben siagi *lch fiihle raich im Liiden zuhau-

se veiast du". Âuch sein imaaereB ist deTagwaass schwars und 

blasa. 

AlXe ?rauen bei tb^oms Wmn haben *«eite und bauschlg* 

Aenwl"* Ma ist auch oerkvurdig zu beobachten trie die ̂ iîinde 

seiner -^i^oren ihn bcschaftigtta* 

Ba^asso l8t der Grundriss fur Christian Buddenbrook, 

diesen tôipelhaften, fast vldrigen Menschen. Âuch er treiot 



unsirm, almt die Lehrer nach, wird sich mtmi â l t e r zvischen 

2 grundversclUedenen Oesellaohaf t e n bèwegen. ist nicht 

so îmltlos ala Chr. , deim dieser bri^gt «e nicht zur 

Celbstverachtang* Sein Reapekt VOT slch selber ist aber aueJi 

ttlesarst gerlngt "î ine iingluckliche i>iebe ict eine •«'•ttitâd» 

" die nioîit iîbel irt* In einer unsK^lichliclien Liebe gefallt 

" E8an sloh*. Singebildet oder nicht, datî Gefiihi ist achon 

entehrt and dae ist auch eine Charakteri&Mk Chriutiazi ùer 

Roch TieZ taktloaer ist< 

VlrtueXl ist Mazai hier wohi ma tiafsten seBunke&t ">̂ ôll%e 

" das bëse Gevissen deon niea&Xs etms anderea sein* aJja» eitern 

• d0 jSitelheit", Zugieich gebrauoht er die Tagebucl-, ^Imo 

faet die Xch iFoorm wie auch in «Der Wille mm Gluck* usâ. in 
eine Form, 

"*lBttauochting* die er épater nieimle mehr in dieser subjekti-
\7ird. 

Ten und herauspXatzenden Weise gebrauchen. Wiewghl er iawear 

e i n Bekenner bleibt wird er ait den J&hren diskreter. Wle 

hier die i^ersonnagen der Isiovellen in den folgenden Uoamn auf-

erstel^n verdea ,ebenso3tark greif «a 

ĵ rfoli; des kleinen l#ovellenba{Kles komite den jungen 

Dichter befriedigent obgleich #s kein .. ûffenbafusg war'. Er 

•«araprach gewies et«ae> Bajs konnte eine weitere Sntwickelui^ 

Oder gar vielle cht Losung des ProuXesyii dieser ^^ebensuisfShig^elt 

eeiner Helden ermirten* Th* ^%nn sicher noch nicht so 

veit dass èr das î^eble» dee E^etiers mta^iiSng^ behandeln 

konntei ex' « a r noch su yiel in der Konkretakeit jeoer >yto»em* 

tiBchen uTgerlichkeit rerstricht um u^teilen zu kônnen « M 

e r gerade dieaer Biirgerlictakeit verdanktes e i n e gx'osse J^i^f ind. • 

saokeit ui^ Ueberbewuestheit* 

lier «ffeiatoarte sich schtn jenc Sunst des -^zEhJ^ns, de» 
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Ctiarakt9ri8lar«&8 sit eloan oinaal&en Vaderatrioli. Alleafall* 

Yeraolukfft 9-s UUB «inen Traund in Kurt Hartaca, dar wia, Bloa»^ 

aar ari&hit Ihn oft auf aainam aehr aparliehan ZJunar in dar 

Tallltaohatxvkaaa l)aauohta. Ca plagia und quilta ar aioh ml% 

•iaaai Itaaaslcript daa ar aohon aua Itall an oiitgabraoht hatta : 

* Bax.n svai Sohritta ton «aifiam Kanapaa lag aufg^aohlagea 

" daa aiweglioh und unpraktiaoh auiachvallanda Xariuaicript,-

* Laat, Vttrd9. Hatoat und Sagan janaa aaitaamatt JQnglingaal-

" tara - walehaa aban bia su daa Punkta gadiahan war^daaa as 

" C&^t, Theaaa Buddanbroek su Toda su brlngan. (Batr. aiAas 

Unpol. 8.S8). 

Und auf dam Kanapea lag Thomas Maim û id las Hchopanhauar 

* X>as klaiaa, hoohgalagana Yoratadtsianar aohwabt air vor 

* Augan worin ioh, as sind aachsehn 7ahre, tagalang hinge-

* straokt auf ain aondarbar gafozmtaa Langfauteuii od«r Kana-

* paa, "Pia Walt ala Villa und Toratallung* laa: Kinaaa un» 

* regalaAaaig» walt» und todauohtiga Ju^and - wia ai* dan 

* Liebaatrank diaaar Mataphysik achlûrf ta «daran tiafataa Vaaen 

* Krotik iat, und in dar ioh dia galatiga Quaala dar Tristan-

" Kuaik arkannta." Via riohtig aaist Dr Haune Baok in aainer Stu 

dia-ubar Th. Mann<^): 

" Car Untaraohiad Bit Sohopanhauar ist, dasa ar daa Laban aur 

" Tarnaint fur aioh oder fur jadan dar andara gaartat ist als 

" dia Ifanga, dasa as aa fOr dan Soxaalan um ao haftigar ba-

* Jaht. Daahalb niamt ar allaa aaborgarlioha ala Fluoh. Sa 

* kawat nun darauf an daaa or diaaas Andoraaain ai.s Barufung, 

" nioht uahr ala Tluoh fâhlt. 

Dr Hauna Baok - Th. Mann « Yarfall und Uabarwindung - Phaidon-
Varlag. Vian 192S. 
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Der Roman musa ihn aohreckllcli geplagt haben waan man 

liadankt ait weloher Qowiasdnhaftlgkelt Th. Matin von aaineu 

frâhaates Produktlonoa ab^jada Zalle geaonriaban hat. iMkbel 

«ollta ?l3ohar dan Ronan in diasar Weitaohwaiflgkait nioht 

anxiahaan und doch hatte dar junge Marai ao TlaJ. su aag«i. Bia 

1900 arbaitsta ar aa Mamaskript t»d naoh Abaohluaa nalua ar 

Bianat in dar bayarisahan Araaa, abar: "aohon iiaoh oinam 

" Viorteljahr, nooh Yor Wainaohtan. wurda ich mit aohliohtaB 

" iU)aohiad entlaasan da meina lHaaa aioh nioht an 4ana idaa-

* la und aAnnlloha Qaagart gawohnan «ollta», dia Parad«aaraoh 

* haia^t, und ioh bast&ndig mit SahnanachaidaantsândwOig da-

&iadarlae."(lai Spiagal R/^.A. f!. S8S). 

Saoh aainar Sntlaaaung wurda ar Vitradaktour daa "Siopli -

siaaimua" (ait Hvraor haiaat aa : *Man aiaht, ich aank ron ?tufa 

* sa Stufaî) 

1901. 2>a araohian Budd«itrooka. Ton jatst aib vird Thomas Mann aiob 

auasohliaaalioh aainaa Kunatlerbaruf widaan. 

Buddanbrooka. I>an Saaan, dar bai Th. Ma:xn nia atvaa su-

f&lligaa iat, hat ar von ainaa Q«iarala Yriadriohs daa Qroaaaa 

har, dar Buddanbrook hiasa. Obvohl "Priadrioh u. dia groaaa 

Coalition" arat 13 Jahra apatar araohian, dia klaina Sohrift 

atoar achon langa swiaohen aainan Pa^iaran l«g, kSnnan «ir 

Bit ainigar Gawiaahait aagan daaa dar Varna iha von dort koaitt. 

Kain Roman hat sait 25 Jahran ainan gr833eran &aa3araB 

Xrfolg gd^abt, ar hat loia 1925 159 Auflagan arlabt und aina 

Rundfraga daa Litarariachan Soho im Jahr^ 1909 hat gasaigt daaa 

B. daa maiatgalaaana Buch in Dautaohland daBuQa war. 

1907. Wohl konnta Th. Mann ainiga Jahra ap&tar, «ann auah humoriatiach 

aohreiban: "Ioh 1»in Harr ainar gro aaen Wohnung in fainatar 
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L«g« ait al«lctriaoh«Bi Liciit und allem Eomfort der leuxait,* 

auageatattet mit dan harriiolxatsn Mobeln, Teppiolien und Kunat-

esmaidon. Vain Rauaatand iat reioh beatailt, u.a.w.^dBi Spi«<-

gal.) 

Cer Huhzo war ait einem Sohlaga arrung^A dor W«c gebahnt. 

Sa iat bowandarungawart daaadiaaar auaaarordantlloiio Irfolg den 

kaiw 26.Jahrigan uiaht toetaùbt odar gans und gar Terdoxbeo 

liât. Daa jiaigt wia aahr Th. Matin aainam Gawiâssn ^auaoht und 

ohna Aufaahan seinan Wag gaht. Wann wxr iha gléuâtan dUiffan, 

«ar dia Anragung au "Budd-snbrooka** aina rain nat oral iat lâcha 

Laktàxe gawaaan: "loh ariâhla garn wia in aainan Jungan Jahran 

•in fransoaiaohar Roman die "Kanéa Maïqparln" dar Gonoourts 

aa war, daasan Immar wiadarholta LaktUra mich armutigta, nach 

novellistiaohen Virauohan aa xait 9in9T Roaankoiapoaitlon, daa 

"Buddanbrooks** xu wag an." 

"Buddanbrooka, Varfall elnar Tamilia" lautat dar roll-

atandiga Tital. Dar Varfali ist dar Karn das Roiaa&s : Auesar* 

liohsr, aatariallar Tarfall ainaastattllohan Haadalahauaaa 

bis zur̂  ^Qtartung aainaa latatan aiiedaa. Dann dia auasaran 

virtachaftllchan Qnatânda ganOgan nioht dlaaen aatsriallaa 

Tarfall su arkiaren, ar wird aohliaaslioh Taruraaoht duroh 

aina Raiha ungluoklichar Gasohaftan und Famillankataatropha. 

Abar dar Yerfali dan Th. Marin maint iat dar innara fiiadargang 

diasar Manachen dar aioh in jad«n andera gaataltat. Thomas 

Buddanbrook '*fehlt dar Glaùba an aain aUasoIutaa Haldantum." 

Iliaàbath Yidaann - Tortrag. Oaffantlioha Sitaung dar iitara-
riachen Qaaaliaohaft su Qôttingen am 12. Bazamber 1903. 
Seita 16. 
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Ibm, dora salbstaioliareQ aaaohaftamann rait d«a alaaraan Yillen, 

Bit allar ausaaran YQrda Isaklaldet, ubarfaljLt dar Zweifal; ar 

dar ain Tatanmenaoh var, fàngt an zu philoacphiaran, und 

Targisst darUber aeina Gesohàfta und antdaokt mit Soliraokan 

dasa ar aain innaras Laban Tarwahriost h.at, dar Unbawuasta 

vird Ijtbarlaawuaat, ait grttaatar Anstrengung spialt ar Jatst 

die Rolla dea Lal;>ena, daa ar rorher gauns natUrlich fuhrto. 

Je mahr ar innarlioh xaraatat iat, ja mshr kOosmert ar alohum • 

sain Aussares, ar bat ain k^ankiiaftsa BadUrfnia naoh. Saubar-

kai^ trâgt Jaden Te^ aaubare Waaohe und wechaelt Jaden Tag 

dan Afisug. Sa iat BerkwQrdig xu aehan wia ain Dichter 

dieae iiuaaeren Phénomène in Verbindung bringt mit den 

innaran und inatinkt fand waa ala aine neurotisohe Erachei* 

nung bewiesen wurd» • 

Ubrigena kënnte diaa SaùberkeitàbedOrfnia bei Thomas Bud-

danbrook Tielleioht literariaohar Sinfiusa sê ja erinneran wir 

uns in Oito Ludwigs "Zwiaohan Hi^mael und Srde** der n&alioh en 

krankhaf té̂  Eraoheinung bai dar Hauptparaon... . 

Oalaworthy hat in aainer Romanfolge''i'orayt8 Saga" deaaan 

Hauptperaon Boames ubrigens viel Aehniiohkeit aaigt mit 

Thomas, ihm dieae aabte tfanie sugefUgtj 

" Skin-like iamauîulatenaaa had grovn orer Soamea; impoasitla 

" to conoaire of him with a hair out of place» a tie deviating 

" ona-eighth of an inoh frora tha paxpendioular, a oollar un» 

" gloased. Ha would net hâve gone without a bath for worlds.* 

( A Man of Property p.74). 

Beide haben dieae iluaaare VUrdâ, die zurUokgeht auf aine 

grosse Yerschloaaenhait, cZiirùckhaltung unu Gev/issenhaf tigkeit. 



41. 

Soaiaas* Yetter J'olyon, olagleioh im Bucke ein Eu&stler, ist 

slsenBowenig gana Kunatler wia Thomas gans BUrgsr ist. 

Die Lekture Sohopsnhauera troatat •?59?̂ l̂:fiir inaof arn» daaa er 

innerlioh aioh baruhigt duroh eina Art Aufloaung der Pera'dnlicl^ 

keit; um sain Siusseras Lalsen iat ea abar gaaohehen, seine Un~ 

f&higkait, der Wirklichkeit geganUbar, rarriit aioh hald, ea iat 

die grosse Délsàcle seines Handelshauaas» das eX; selher xum 

Oipfel der Wohlfahrt gebraoht hatte, 

Thomas Buddenbroek hat Tielea Tom Kunatler und Maixn 

scheint duroh ihn hew^aen su wollen daaa EUnatlertum aur aua 

dem Burgartum - aher aua dem dekadenten Bûrgertum - gala or en 

warden kaim. Und maistena iat ea auoh ao, nur dasa der 

Kunatler dièse Bakadens su Uhar^rindan vermag oti&n. Tarmittalst 

aeiner Kunatleistung. 

line andere painliohd-groteake Art dar Sntartung hat Mann 

uns in Christian, Thomas B. Brudar TorgafUhrt Sr iat der 

Ti^IIig willenlosa, planloaa Tjp, ein Hampalmann, dessan hya-

teriaohe Salbathaohaohtung Skel erregt. Tragiaoh wird er nur 

dann,al3 Thomas ihm die grauaamaten Yorwiirfe maoht ùber sain 

Bstrs^en, nicht in der Hoffnu£ig ihn au l^aseeren, aondarn aus 

SdltstTartaidigung, weil er fuhlt dasa der TsrfalX auch in ihm 

elbst Mogt. Baide aind in dieaer maisterhaften Saene glaiohtragisoh 

Sfiin TOllig^Mangel an Selhatreapskt maoht»dasa Chriatian in 

einer niedrigen Schioht^&eaellachaft heratosinkt. Wie er ael-

ber die Gabe dea Parodierena hesitxt, iat er aelher Parodie 

des KïUistlers. Wie streng Thomas Ifanns Lebenshaltimg iat 

soheint die Tatsaohe xu hewasen daaa er Christisui teilweiae 

Terantwortlioh maoht fUr seine spàt^re Gjiateakrankheit* 
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1« lat jâmraarlioh au aahan wia dar nervoa-UbarwapfiudIielia 

Christian l»9i dan Faailian tragodian nur Im Standa xat Oaaiolio 

tar au aoiinaiden und jadar natUrliohan &i{»finda«ycait antbahrt. 

Und Tonj, Vony ait dan c««uaâaB Kanaohanvaratand und daa l»a-

aohrftnlctan Horiaont; aia iat gewisa dia au «anigatan Angagrif> 

fana. Dooh «ardan wir as nioht wag«a, g&nalioh ait Dr.Haun* 

Baek^^) alnauatlaaMU»: "Jadanfaila lataia aln nauar Ton aahr 

" in des Obov dar labansbajahandan, haitaran ntiumma» dia au 

* diaaar Zait in dar Brust Theaiaa Marma mit dtu* j|>aaai2aiati» 

" sohan and dunkiaran rangan» In ihrtji tabanaicraft und Labana-

* fraude ain Sohritt waitar aar liai tara Ifalodia ron''Konigi.ioh« 

" Hohait"." 

Labanakraft, baaitat Tonj aia wirklioh f Una aoheiut 

fiala^hr daaa aia aua Vangal an Urtail und aua dar Unfihigkeit 

dan wirkiiohan Alltagslaban Widarstand au biataii, aioh ainan 

Optizalaaua gaataltat ha^ dar kaina Baaia hat. Sia klamuiart 

aioh an Aau8a«rliohk«iitan dia far aia aina ungahauara Bedau-

tung ^winnen . Ihra ganaa Labanabaltung ftat faat abanao aohiaf 

via dia des Chriatian. Qerada aia verfolgan dia &uaaaran Tra» 

gBdian asL meistan. Sia kann sioii anltt^r tauaandBial f&r aina 

duaoïa Qana haltan, aia «aiaa gana gut daaa,wann aia aioh dia 
v/iirde, 

V ^ a geteri kaina diama ftana aiahr au aain, ihr obarfl&ohlioâiequemes 

Laban ain Snda nahaan wurda. Sia apialt u.d. gawiaa w«mn auoh 

uabawuaat»aina Rolla. Daa hinttart aioht dan Laaar aalna 

halla Frauda an diasa Figur au hal>an, Ohna sia wQrda dar 

Rraian Tial rarliaraa. An Uir hat Kann aain Talent fUr huaar-

•olle, g&tiga Kaiokiarung erproban kBnnan. Ihra fta^aaran Oa-
euYr. oité. 338. 
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•lohtsxugfi blglban ihr Latow ia»g wls dis elnes KlAdas, dflUi 

For<tr«t daa Thomas Karm von ihr gaaaoht hat, iat unvdrgaaalioli, 

wla die G33t8 mit der Obarlippa z.B. 

Dis andgultigs Kataatrophs erfQlit aioh im IcZainaa Hanno 

Budddnbrook. Eôzparlich ist ar solion so aohwaoh. Poiait ar 

aus 
voai bûrgarlidiea Standpunkta sugrtmds ga:b:«n kSxmts, aossts 

Eunatlazt>lut io sainan Adam fliaaaan. 80 antstand dis Figur 

sainer ifutter, ait̂ a framda^kaltft 7rau und aahr muaijcalisoii. 

Hanno i3t %Iso tiaf arblioh balaatat und b.iar kozmta zaan 

Tialioiolit naturallatiaohodatszainiatiaehs 3^uraû bel ICafiU auf-

findan. tJabrigan'}, wia Id&s diaaar Tarfai.1 ûtoarha^pt la disa^r 

Oaaaratioa M\m Torachein» aa ausaton sQso aucli ^elirusii daroa 

in deo? Tofhargaliaadaa liegan. Baau auasta Msam bia »\m 

Uigro aïTater Hannoa herauf , und iR sofara iat Ma^a sln 

laturaliat; daaa daa nJa^r gaas |iaà>aaaaoha iat, saigaa dis 

Liaba und daa TergnOgan ait daaan dièse al tan sua TaiJLa au-

thantlaolian 73u&iIl9nge90hi<Àtaa ers&tilt werdaa, dar Raapekt 

4ar 7aaiillaatr»,dition, dia aich Iftasondara offenbart bai d«& 

fsstlichan OeJLsgsnhaitaa.» 

îhT kl aine Kanao staht daa Labaa so hilfloa gegan-

libar, daas ar an iha sugrucda gaht. Da M l f t nioht aaine 

Fraundaohaft ait daa kleiaen Orafaa, nioht dia Soxga Ida 

Jui:^Saanna, er laidet zuvial und aogar aeiaar Kunat iat er 

nioht gawaohaan. Bai iha iat aa wirklioh dia Fraga ob daa 
auf den seelischen Zustand 

Xttrparlicha nioht ainan gz^Bson Xinfluas hat. Sr iat "nur 

nooh muaikalisch" aagt UtatxR aalhat Tial spatar, vaa hier nioht 
und 

aagan vill sohSpfarisoh ab&r passiv aioh aufloaend. 

Dar Auagang iat nichta vanigar ala pasaimiatiaoh; daa ist das 
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Srl)s des âO.Jahrhuadertâ : "Die VideraetsXiclikait gagea "das 

* leben wie «s ist" aie Merkttal dea Terfalla, der bielogiachea 

** lTnaul&&gIioiik8it; Uer Oeist seibst (mm die Kiuust I) ver-

** «tanden und d a i r g e a t a l i t ala dad iferkaal hierron. âû3 Snt-

" artiuagaprodukt : daa iat aeunsehntea Jahriiuadert d a a iat daa 

V e r t i a l t B i a , in weloiiem diesea Jahxiiandart, dan Oeiat sua 

* Leben aieht (Bstraohtongen einea Unpolltiaohan Vorwort XXVIII) 

Da rettat ihn Kietaaohe wom floUopanhaueraoiien Ut^targang duro2i 

die "SelbâtTerneinung dea aals&aa augunstan daâ Lebens* 

wenn a a a h nloht buchatablloh «e dcak duroii die Ironie. Ob aber 

aphon T i a l . Ironie i n Buldenbrooke vorkanclsn idt «agen wir su 

b'fzwaifeln. 

Abar wir konnen in Suddenbroeka nooh ao Tieleâ, anderes 

bewundern. Daa Werk a î a historiachar Tlcuaan war in Deutsohiand 

•ieailioli aeu» dieee Sntviokalung der aufeinanderfoxgenden 

Oe8ûiiIeoh.ter, die Schildarung des burgerlichen Milieus, die 

Sntwiokelung einea klainen Staats, das ailes war aine Ueber-

rasohung fOr daa grosse Publikim. 

Und wie konnte san diaaerlebhaftflnKrsShlungskunat disse 

typische Charakteriatik rarkennen. 

Dieae Chcuraktariatik war der ifsinung gewiaaar Stadtgencs-

sen naoh so wealiatiaoh, dasa die bravan Leute aicb in eini* 
wieder 

gen Yiguren des Werkes su erkannen glaubten, daaa sein Hssis 

in einsffi Atem genannt wurde cit •jinea unauusteh.liohan Lautnant 

von der K^^rburg, dsr aich ain bildete Talent au hàben und 

"die kleine Garnison* sohrist worin er buchatablioh die Perso-

nen in aller Realitât portratiei>te und eo eratans seigts dass 
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•r gar ksln Talont hatte und sioh xvditona alnan Prozass hol-

ta. Sinar dar Kaohtsani^Ita, Broahen, gaaannt, saigta da 

aain litarariaohaa Urtail iadaia ar Buddanbrooka und obanga-

oanntan P.oaan auf aina. Llnla atallta. Daa war ain Oruad 

fur Thamaa Kann alah. su rarantwortaa (Qbrigana ain ^jaaondaras 

SQhiokaal Thomas ICanna: naoh faat Jadoi Warka hat ar aioh 

auaainandaradtsan mûssan mit daa Warka und mit dan opponiaren-

dan Mslnungan, aodaac oft da aine Q,ualjla fur ToI^atandx{s«^raa 

Vlasan xm das ICunatvark llagtj 

In dar Sohrlft Torteidigt ar sich mit auaaarordanillaher 

Gaachlckllchkait : gana rernalnan kann ar at>ar nleht, aalna 

Baot>aohtungaga3»a lat Ja ain X:vU;atlarTorrecht, daa dla Lauta ac-

fort •erurtellanT^^^^^^aia nicht dabai denkan wi« aa ain 7Iuoh 

aaln kann'indam es d«ra K^atlar daa Varatajada, dsr Analyae au 

orientiert und Ihm keinan Plats litast, «lAaii gans gawShnaiohen 
jenigen 

OafOhla^indruok s u gowinnan, auoh ron d w Qaganatande mit daa 

ar auœh ohna weitéras in ain TartiSUtnia aitxen mochte. 
* Casa àbar auoh die Irkenntnia, jena kiinatleriaohiî ĵ Jb.ennt-

* nia, dia man gemeiiHilnals Baobachtung beseichnat, Vaha tut 
n 

W3i38 nsan auoh daa f Dia ainxiga Vaffa àbar» die dar Kais-

** barkait daa KQnatlara gageban iat, um damit auf die Sraohei-

" nungan und Irlabniaas su raagiaran, iat dar Auadruok iat dis 

" Bas«!tjo hnuug, Kaohe daa KUnatlara an aein«n Srlabnia." 

(Bilsa und loh - Rada a. Antwort 9.15). 

Dia Antwort liaaa nloht auf aioh «arten : in d«n "MQnohanar 

Hauoaten Saohriohten** aohriab Thomas Wann lat Ti^bruar 1906 

aaine Tartaidigung "Bilaa und loh"; aie war nioht aS^tliob. 

Falna Baporung \jbar dia Olaiohaetsung aeinaa Warkas mit dam 
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ak&ndaiossn Koaan waz: greaa. Trotsdsa denlon wlr an "Luiaohui'^ 

indaot wir ln"Di9 klalns Q;^nlaon"di9 Beachreibung einea 

faatea und sam Beispial diasan Bats Jiaaan: "Bia Leutoaut trug 

" ala linialtung jnrei priokalnde Suplatta Tor, lodsa ar ala 

** arjnutiga Chanaomiette in ainara reiohlioh dakolletiartan Bajbj-

" klaidohon auf dar BQhna heruzahupfta.** 

iâ>ar neoh «IOMU: aa Ist blosa ein '^GagabaQaa". Jbr 

Yarnaint dla Tat8<âkoha nioht daas auch ar abando Personan Tar-

w^ndet hatj hat àbar nloht Goethe ain glelchaa guâaoht la War-

Uiar. Bar JMahtar Ton Tsklant erflndat nlcht» ar cLlohtet vm, 

und dla Srflndung ist ksin Kritarium fUr dan Bagriff Diohtar. 

Dla QmdichtuQg gasohlght duroh Beaaaiâng des Objskta "Vann ioh, 

au3 dinar Saohe ainen ^ats geiaacht haba, waa hat dla Ŝ aeha 

ncoh ait dom Sat;s au tun." Abstruhiarung in dar S«tala daa 

Diohtara und kttnatlari^ohar Auaftruok diaaar Abatrahiarung 

daa iat Kunat. Zogleion iat dar Diohtor paraSuilah augagea 

in jadar aeinar Figuren dia ar gaaohaffan hat. ^ob^d dar 

Biohtar produsiart«iat dia gagabana Wirklicbkait umgaataltat 

Word an und ksine Virkliohkalt iiiahr fûr ilia. 

Vann MBX Oalaal^îr gânau dia kloina ïanifaat galatan hatta 

wQrda ar aohwerlioh folgandoa haban sohreiban kSnnan : 

" faohbiiduR^an • daa tat aa. Sa fahit ih& dia sahopferiaoha 

" Fulia; aa fehit der labandiga Odamd) An labsndiga Dauar 
n 

sainar Wsrka I&aat aioh nioht glauban. waan:::glaloh er 19IS 

" noch hohar au3sieht ala er iat,"^'^' 

Dasa diaaa WlrkllohkaitsumgeatajLtung dan KâaJll«au« gar 

nioht auaachliaaut, bewaiat jada f̂ aite daa Hamans: kalna dar 

Ifax Qoiaalar: Punrar durob. dia Litaratar daa 20.Jahrnundarta 
Waiaar 1920. 
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Hauptperaonen liât etwas Traumerlsohea oder Romaneskes , die 

authentlache IMgelaung tragt auoh. rlel dasu Isai und KicJieurd 

Mayar aagt mit RQoht In aeinam Werke : "Llaaa Euhnheit allein, 

" dla aine llalsenswurdiga "unTarbaaserlicha Gsuaa" in dan Ifit-

" telpiinkt ainas Buoliea atallt, zeigt dia Buddanbrooka aïs 

" dan Glpfel elnar Bntwloklimgalinia dla ron Wllhelm Melatar 

" Ûbar liais Lyiina su d§r Tolllgen Aufloaung des romanhaftan 

" Heldenbagrlffea fûhrt,"^^) 

Daa auasare der Buddanbrooka.- Literariaohe Binfluaaa. - Stll 

Binfluaa. Die GeacMclita Ton 4 Ganarationen ron Buddanbrooka 

arstreokt sich ûbar 40 Jahran ron 1835 - 1675. Auch die Stadt, 

und dla Hauaer, besondera daa Haus der Groaaaltam, aind 

besondara labandig dargastallt "Dia Straaaen, dia Gruban dia i» 

Westen aanft gebogan sur Trav.a hinàblaufen, die hohan hellan 

Dielen die ein grosses Tenatar nach dam Gartan su abaohllea-

•en. 

.(2) Man aieht duroh die Lekture aie Tor dan Augan s m 

Baiapial daa Lauidaohaf tzlmuer mit den Tapât en, VorHangen, 

atattlicha Kobal und Kanapea, daa ao viele rarachiadane Sasanan 

mltan|(aaehan hat. Der Groaarater ron Thomas iat nooh ein 

rlchtigar Yamunfbsmanaoh, seine politiaohen Auffassung der 

kleinen Repùblik aind deogemaas, ar aprloht franaoalaoh odar 
is t 

plattdautaoh, ist athelatlaoh reranlagt, aelne 7rau aine 
Sohwelserin, den Sohn aeiner eratan Bha hat ar hauLb Taratoaaen, 

nur 

fUr ihn gilt ssin Sohn Johann, dan Eonaul Johann Buddenbrook, 

Ihn hat die Romantik» aofem daa bal einem Handalamann 

Richard M. Mayar - Dia dautaoha Llteratur daa 19^^ Jahzh.6° 
2 1» de 1910. 

Sebald Sohwarz ourr. cité. 
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loeeinflusst dass 

Boglioli i9t' ^ ° er einen stark religiosen Sinsohlag hat. 

Seine Trau ist die riohtiga raprasentatire Trau die er in 

seiner Stellung notig hat. Sie haben 4 Kinder Thomas, Christian 

tud Tonj, die im Anfange des Romans 9, 7 und 6 Jahre ait sind, 

und Clara die erst S Jahre spater gehoren wird. Bann giht ea 

noch die Protégée Clcthilde^ ein farhioaea Gaaohopf mit einem 

auaserordentlichen Appétit, und alla dieae Kinder werden Ton dan 

treuesten Kindezmadohen der Welt, dar unaterhlichen Ida Jung*-

mann mit ihrem unrerbesserlichen Akxent ,'ûberwaoht. 

Vm dièse Tamilie gr^ppieren sioh noch die alten Rausfreun-

de, Roffstade der Rauspoetaster ein freier Geiat, der Paator 

Wunderlioh, der roman tisch-^^^^^Valer Gos^h, Seaimi Weich-

l>rodt,die Braieherin Tonyft und Tieler anderenjungen tfàdohan. 

Bie Randlung hildet die familiengesohehnisse. Ber Roman 

fangt achon an mit einem Sohmaaa, es wird *ûberhaiQ>t Tiel ge-

gessen hei Gelegenhait Ton Rochaeiten, Tauffesten und Stexbe-
die „ i-^s 

fallen; parallel sehen wlr Sntwiokelung der Pirma^'^i die 

politiaohen GeachehnisaefXum Baiapiele die ReTolution(auf s gans 

Kleine reduaiert) der Arbeite.r in Liweok ist koatlioh und da 

aeigt aehon Th. Kann daaa er^^olitik nicht emat nehmeu kann , 

indem er aie geradesu parodiert. Wunderaohon ist die Snt-* 

wiokelifflg der Chazakter^, Al s kleine Kinder aehen wir Thomaa 
lichk&its 

aohen ala den Verantwortr-^/lbewuaaten, Chriatian ist achon 
, ausschliesslich _ ^ ^ 

komiaoh, hemuht aich achon umj^alon aelhat^ Tony iat achon die 

unTerheaasrliohe Gana. Baa Kind in ihr wird niemala Utberwianden. 

Ihre Reirat mit dwa hypokrit Grunlioh, ihre sweite mit dem gemût 

liohanBayer Permanedeç» ea sind eaie heide kindiache Bummheiten, 

Ihr ?amilienatols geht ins Absurde, aber @-l3:i wieder mal eine 
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Kataatroj^a «s dar T&r lat .daan musa Jadar halfao und «uf ai« 

horan,dann sind a a Saohan "dia Icalnan Aufaohialo duldan*. Wi« 

ain Kind,kazuQ ala niohts Tor aloh betaaitan, allaa auaa ala 

harauaplaudern. Ihr Ooaicht hat auoh atwaa kindlsohaa tiasandara 

durch dia sua L^^l tmot lTa gaworden«"harvoratahanda, gavSl^ta 

OlE>arIlppa. " Dia Trauar Ihrar Kuttar-Tod iat galicdart als 

aia bamarkt»daaa ain Kxana mit Atlaaaohlaifaa, fûr waloha aia 

Ja aohilanit, basatxt I s t i , 

laa allaa wird mit •inttr soheinbaran Uatoarahz^arkait^') 

arsahit dia uns atva an Taokaray ariimert. wua umsomiâir «undart 

a s uca daaa awc Hallmuth Xialka^^^ diaaan Siaflusa koastatiart, 

iBdam Tlala afidaraa Litaraxb,ist«rikar sur Diokana sitiaran, 

dasaan Sraahlungakunat und Hunar Thomaa Mann aahr naha koamt. ^ 

diaaarUnberOhrbarkeit des Brsahiansdar Gasohahuiaae var gaviaa 

Tlaubart usd auoh ITa^pansar.t sain Keistar. la iat markvtirdiS 

su l>aobachten dase, aolaE^a aaina aigacan moralisohan Probiaas 

ihn nooh baaohaftigan - und d a a iat namantlich in dar Bar-

atallung von Thomaa Budd^nbraek dar ?ai.I - Mann dia Unbar'ûhr-

tarkait nioht gftnslioJti erraioUan kann. So tojLaibt Thomaa B. 

dia sutojaktivata Yigur im Romana. Sabald dar raifa Thomas Mann 

ai eh ait •islam abgafundan hat, kano ar ai oh sainam ?til gans 

widman und galaogt toaaondara in dar loTalla *Dar Tod in 7ana-

dig" sur Maistaraehaft daa Stils, «aa ain um ao groaaarsr Var* 

dianat iet ala ar erstara 71avftiart* a groaasurtiga plaatisoha 

Anlaga nioht hat und swaitane, Tial aahr a l a 71aubart, nooh 

isBMr Ton athisohan Problaman gaquâlt wird. 

Hellmuth Mialka - Dar dautaoha Rooian Draaden 1912. 
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Dann aooli IcoBiasn, in kurs«ran Aufaatsec, wia bai Tlaabart 

in 8 dinar Korraapondanz, dia atandigan Klagan Qbar dia Sohwia-

rlgkait daa k^loaatlarisohan Sobaffana baim Diohtar. 

Soanaowanig wia ?Iaùbart in Madama BoTary iat Mann 

2u aahr Euaatlar ala daad or jaaaia duron ain aoraliaobas 

Urteil SQ}3r seina Poraonen, dia asthatiaoha Wirkuog varfahlan 

mocbta. 
(x) 

Stwaa aahr originailas abar ist daa LaitmotiT daa ar 

jedttai aeinar Paraonan mitgibt und bsaondara dan fabanperaonen 

lift Roman. Dia Oafahr daa LaitmotiTaa iat nSmliob dia, die 

7iguran su aahr sura Typ su maohan waa abar bai den Sabanoha 

raktam ni dit aohadat, ja, ihnan aogar ainan komiaohdn 5in-

aohlag gibt, wia z.B. bai der auagaxaiohnatan Seaami Vaichbrodt 

dia bai Jadar Hairat Tonyâ oder ihrar Toohtar sagt : "Sei gl obk-

lioh du gutaa Eind" wia varhangniaaTo il aa auoh ablaufan mag 

Odar Ida Jungaann ait ihrem: Oott, ich aaga ! 

lin gawiaaar ParaiIalimua mit Pontane iat auoh in dan 

Kadanaartan, der Untargaordnatan, in ihrar komiaoh-roaliati-

aohan Auffaaaung dar Srgabniaaa aufsufindan x.B. dia Untar-

haltung dar 2 Dianatmadohen in Iffi Brieat: 

" Vun, ich wiil ea nioht gasagt haban. Roawitha. Vur, 

" sia 30lien mir nioht Iranaa wxû. aagan, dar a m e Major; waa 

" haisst dar arma Ifajor t Dar gansa axraa ICaJor taugta niohta: 

" war aoloh rotbionden Schnurrbart hat und iaitaer wribbelt, 

* dar taugt nia waa und riohtet bloaa 3ohadan an und wann 

** aan iioner in Tornehman Hâuaarn gediant hat - abar deia hàban 

" Sia nioht Roawitha, daa fahit Ihnan aban - dann waiaa aan 

" auoh, daaa wann ao waa Torkonat, dan geht aa nioht andara 

* und dann k(»aat, daa waa man aina Tardarung nannt und dann 
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" vird « i n a r totgsachossaa. 

Auoh Tony hat solchs Ausdruoka, e s hat 1»3i Ihr den Bin-

druok dass aie sldb. aeïtor aitlart, (aowia Thomas Xaun la 

aai&aA politiaohaa Sohriftan haoflg aaiaa ^igenan a lgasi t l taio 

lioheu Waodufigoxi gahrauohan wird. s . B . : "Dla Brfahraag hidaa 

* loh gemaoht, ohglaioh ich ror kursar Zolt nooh ao aehr 

* alnfaltig «ar, aialloli daaa im Labsn Qioht allaa mit. a h r -

* iiQhan und garaohtan piogan xugaht".... wotait aia l^oiaaa 

aohraoklich argart wagau ihrai naïven Dusuahait und ihran 

Riraaan, w i a auoh Chrlatlan Ihn ftjrgart duroh a a i n a "sohanloaa 

Mlttallarei". 

Bina dar apiaohan Kunatgriffa 'moaas Katnna lat,aina 

koacianda Kataotropha in AnfMag ainaa ITapittala Torzub ar ai tac : 

s.B. Tony v a m t ils» Xuttar daaa dar Tatar doah su langa und 

su vial arbaitat. Dia Untarhaatung iat gaaa alltiglioh, maa 

sprioht nachhar Ubar , . andare Saohaia, piotslioh offnet aioh 

dia Tur, - dia Handlung telet aioh ungehauar und raraohnallart 

aioh - daa DianataUdchan ersahlt auf plattdautaoh daaa aia 

Johann Buddanbrook tôt in s a i n a n Scasal gafundan hat. Da g i b t 

a s das teohnisohe ICittal: "da, plotslioh araignata aioh atwas 

Lautlosaa, Braohraokandaa" ain Kittal^das Ifar̂ n nioht mikia 

wird au gdbrauahan, daa daa Laaer àbar niamala langwailt 

und iBSBar in ^anntang hâlt. 

Via apannand ar t&arhaupt arxIUilan kann ^bawaiam dia 

G4330hiohtan dia Christian aus Braa llimaitbrixigt, auf dia a r 

aain gansaa Lahan aahren wijrd,aia abar J a d a a o a l m i t d a r aaihan 

Lahandigkait sua Baatan giht. 

Diasa Labandigkait daa Brsahiana, dar Untarhaltung hat 

Kann flir a i n Tail Yon Fontana, dia ihn litarariaoh sabr 
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b « 3 0 h â f t i g t hat/^' 

yontane, der piohter der Bûrgerroaane mit ae lnam Sinna 

fur Saoiiliohkalt uad aJLlaa «aa p o a i t i T i a t , hat Xann gawlaa 

baainfluaat. ?rau Janny Tralbal « e l g t rial Aahnliohlcalt «it 

Tony, kuah ala hat diaaan W^hnainn daa Rangaa» xwar wail aie 

a i n a Parranue i a t , abar danict nioht auoh Tony d a a a a l a tau-

aandaa^ beasar i a t a l a Hakganstroaa. Bai ?rau J a n n y Traibal 

wla bdi Tony iat daa BadOrfnia groaa, Phraaan au maohan , 

groaaa QafuHia m i t Tranan xu auaaaran. "Hun i a t daa Pl^pchaB 

(Janny BQratanbindar : fauoh d i a a a koKiaohan Saraan s u wahian 

hat Xat^n mit Pontana garaain) " a i n a Eosmarsianr&tan und kana 

" aioh a l l a a gSraRan, auoh daa Idaaia, und aegar *un«itwagt". 

" g i n Huateratuck Ton ainar Boargaoiaa (7rau Janny Traibal) ." 

Dia SsMia d i a aia ihraa Xarma maoht ala or Qbar d l a Varlobung 

s a i n a s Sohnaa andara dankt ala aia, hat auoh rial Aahnlioh« 

kait Bit ail dan Tex ina in tan oder warklioh«i2)raaan Tonya. 

Tharaaa Poggenpuhl in •Pflgganpuhla" hat auoh diaa l&artriabans 

Baaorgnia \m daa Paoonn I 

Dar linfluaa Thontaa Kaima auf Zoitganoaaan iat baaoudara 

fîSiibar in "Jettohan Oabart" und "Hanriatta Jaooby* ron 

Gaox% Hazmaoa. Trots ailar frisoha und Painheit daa Kooaria 

iat au badauara daaa Ifaniaan daa Leitmotiv Uber-ganoameB hat, 

ohna su ftkïilen^daaa as bai Vann ainam innaran 3ti4.iâtiaohea 

Bedurfnia baantworteta. Bai Hamana iat aa oberfl&ohliohes 

Cliché gaworden s.B. d a a ref rain-artiga "Und allée kaa wie ea 

komaan auaate '.Auoh dar hiatorijanâ Aufbau aieht den Budd^a-

brooka iihalioh. 

Kada und Antwort 167 - 118, 
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Der Xilit'àrdlsnat laelcam Tlxooaa Mann sahr achlacht. Vaoli 

drei Monaten achon wurda er wagan SehnansoheldaantsUndung aua 

dam Dlensta entlaasen und trat dann in die Ksdaktion des 

"Simpliolssimua" : "man alaht, ioh «ank Ton Stufa su f^tufa" wie 

ar aallaer ironiach aagt. ( im Spiegel.) 

In diasen Jahran^araohianan die Movellân die 1908 in ainoa 

Banda "Tristan" Terasusmelt mirdan: Par Klaidaraoliraiilc atwaa 

fruher, der Wag »um ?rledtiof, Luiaohen. Tonlo Kroger. Qladiua 

Dei vmd Triatan, aine fiToTalla dia Torhar nioht Ter'ôffentlioht 

werdan war. 

In eiuar apaLteren AuagaJae Ton "der kleina Herr l'riadamaim'' 

ist Luiaohen hereita aufgenommea worden, via unaare Baapreohung 

dieaer MoTalIe Isereita herrorgehohan hat, dasa Luiaohen su 

4en ata. wenigaten raifstn Werken Thomas Manna gehort. Auoh di« 

Torher kurB erwahnto HoTalie "Der Weg sum Triedhof " iat TO» 

sali) en Sohlaga. VI a der haSsen wir hier dan lehensunrithigaii 

Mecaohen, dieaoïal einen duroh sein ungluckliohea Lehen sua 

Trunkanbold gewordenen Menaohan. Der Autor ragt unaer Mit* 

laid for den axman Eerl auf, er wird àber sofort l&oherlioh 

gemacht duroh aeine Wut auf den Radfahrar der das Leben aym-

holiaiart. Der Menaoh(dar ubrigans wiedar ainan ko&iaohen 

iranien hat - Lolagott Piepaam) atirht auf d«a Weg sum Friadhof. 

Stark iat hier wieder dia Art des- Brsâhlens, wie s.B. dia 

Leuta sioh um Lohgott Piapaam Tersammeln^wëLhrend seinea VUta-

anfalla: "Br war jetst Ton ainer atattliohan MenaohananaaBim-

* long laogehan. Binige laohten, und ainiga sahan ihn sait 
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* g«runs«jlt«n Braaan «n. Bs warsn aooh aehr Arb«ltar uad 

* ]ISrt«IW9il>«r Ton d«n BàUtan ti«r«ngekoaiii«n. Sln J ^ z n a B O var 

" Ten B9in«ffi Vagan gsatlagas, dar auf dar Laiid9traa$»e hialt, 

* und. dla Paitaoha in dar Sand, abanfalla \Sb9T dan 6ral»an har-

* iygatrataa. lin Xann rQttalta Plapaaa mm Araa, abar daa flttuv 

" ta sa Dlohta. Sin Trupp Soldatan, der vorl&armaraohlarta, 

* rackte Xaohand dla Hâlaa naoh ibat. Dar Finacherhimâ koanta 

* niobt Iftngar an aich haj.taii, ati^td dla 7«rdûrl>âina gag«i 

* dan Fodan und haiilta Ihia ait singa]cl«t«aten Hohweinxe garade Ina 

" Geaioht hinain»* Auch dla Moralla "dar Kleideraohrank" iat 

nooh nioht d a a Sifrantlioha diaaaa HoTallai^andaa. Dar lUai-

daraohrank hatta, ala ar in dar*nauan Cautaohan Rundaohatt" ar-

aohian, ala ^tertital: *Bina QaaohlQhta vallar Hataal*. la 

iat aaltan daaa tbomaa Ifann aainer :^antaala ao fraies Spial 

lasBt, «r saigt hiar aine unTerdortoana Frauda an alnar {Mhaa» 

taatiaohan Gasohiohta» aa iat alaob ar aioh aelhar 0rlaiâ) 

giht von der anatrengandan Arliait an aioh aalhat. Sin Hai« 

aandar, ain juagar Kann von oagafihr 50 Jahran »komt la alnar 

ihm vollig unbakanntan Stadt an. Sr ist tailwelaa nooh voM 

al tan Bohlaga (of Der Villa »tm Qliiek) aohwlndsiàohtig, 

sehvaoh, hleaa kampft ar nioht uthr, ar hat aegar keina Lahaaa-

haltung Bi«dUr« ar laaat aioh vollkoanan gahan: "Selt lângarar 

* Zalt hatts ar aich dar Gevohnhait entaohlagan, au viaaœ d«Di 

" wlavialtan Tag daa Xouata odar auoh nor, welohsn Xoaat, 

" Ja aogar waloha Jahnessahl »an achrléb. A^laa auaa in dar 

" l^uft atahan, pflagta ar au dankan." Auf a aaratawohl alatat 

ar ZiaaM*, aaohdaa ar duroh die !?tadt geaohlaadert hat. la 

Zir.mar ataht um Klaidaraohrank. 5r ôf fnat iha uaû aatdaokt 

daaa ar ksinan H&oki^nd lïeaitst und gagan aine Tllr angalahat 

file:///Sb9T
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Ist. Abcad» w«na «r «ems Saohan aur«ohtl«gt uad d4tt Sohraak 

wiadar ôffnat, ai «ht «r ia SohrsuUc dia sans nadi ta Sraiehai* 

nuRC «Inaa wondarroll aohënan Mâdohana. Jadan Àbaad Jjcoaat aia 

xurHolE und arsihlt ihn Qosohiohtan. Dia Kunat Thoaaa Xanna iat» 

gfirada <̂ ŝ Mârohonhafte, Unwahrsohaiuiiioha ala wirklioh und 
einem 

waiiraohainlioh vorkoanen au lassan^j^s macht wirklioh a i a a 

?r«ttda dan Diohtar hlar laafrsit Ton aliar ProbittuiatilE «ia* 

Oasohiohta erzâhlën zu horen. Auoh das kemiaoha ftiaffient fc^t 

nicht. A,la er %uf dern Bahnhof ankoasBt : "Bisa groaaa und dioka 

* Dama in langwa Hagarii&aatal sciilappta itiit unendlioh haaox^taK 

* G^aioht aina xaiitnaraohwara Reisataaoha, dia aia ait dem 

" Knia râskwaiaa vor ai À har stiaaa, bastandig «A dm Waggoas 

" hin und hor: stumm gahatst und m i t angst^e^lea Ai^an. 

" Beaooàera ihra Obarlippa (I) dia ei« vait herroraohoh, und 

" aaf d«r ganx kloine ^ohwaiastropfan atandan, hatts atwaa 

* namaoloa }^uh.rand93. Du, Liebo, Arma? dashta V-àC dor (̂ ua-

" lan, waxm ioh dir halfen kônnta, dioh untsxtoriQgei., dioln 

" baruhigen, nur dainar Untsrlippa au gefallan ! Ioh staha 

* hier und aaha dir au, wia ainaa Kafar dar auf dan RBolean 

* gefallan iat...." 

Diaaas Tntarasaa an allcm waa aich auf £^eiaen baaiabt, 

hat Thomas iffann nooh in ainar aua deraaiban Spoohe uad spatar 

ix. klainan Rarrn ^riadaaann aufganonmacpn foTalIa "Das liaen-

bahnanglliek" au^edrûckt. Auoh diaa iat aina bXoaaa Kraih-

lung; aie f a a g t aogar au aoht unt^rhaataamen Ton a n : " I t v a a 

araahian * Aher ioh v^iaa niohta," Daa unbadautanda Biaanbaha* 

unglilok daa ar arlabta, ala er,(a«hr vahraohsinlioh) a i n a 

aainar SajitUakripta naoh Barlin braohta, araahlt ar aaiatarhaïft. 



S6, 

Wt •r»£hlt dlo krieohende Hofliohkeit des Sohaffnsra lisia 

Sicstsigea 9ine@ Protzera . dis Orobheit des nâmli-

olisn Sohaffners gegen eiss sunas 7rau. Er er.sihlt sain Hsiss-

fis)»sr, wie er glaùbt,der Zug sei allsin fur ihïx da, er las-

sohreibt ssins Bevunderung hall» ironisoh, haJls aufrlchtig fOr 

aile die Irruzigensohaften der leuzeit. Ba geaohislit das IïB-

glûok, dis Galeganheit fur ICann sain Srzâhlung su untarbrs-

ohan. Bit ainigan "waa aun folgt" odiir d^riji'ilohan. &T OS-

schrailst ironisoh die Haatimg der Keisendan, aatae aigeas 

Augat daa Manuakript su Terlieran. Bis gansa Srzâhlung iat 

ttberaua humorlstiach ala wieder Ordnung gaaohafft iat uad dia 

Reiaandan "baniihigt achllea^t er :: "Der 55taaft unaar Va-

tar gevann wledar Haltung und Anaehon*. Bar Satz iat we&igar 

Ironiach aia hiimoriatiaoh: Xan lieobaohtat an der gansen Sr> 

zalilung îCamis Lialoa sur Ordnung und Kagalaltoaigk^it. 

Was a2>ar dan Kern dea neuan HoTellenbandaa ausœaolit 

daa iat Triatan.Qladiua Dei und l>8aonder3 Tonio Kroger. K« iat 

Tenrunderlich daaa dia BoralIensaBBalung nioht Tonio Kroger 

haisat; hat Ifann nioht in dan Batra«htungsn aines Ibipoliti-

achen aeine Frauda daruber auageaproohea dass ein Ju£gar 

Studant gafuhlt hatta daaa nioht ''Buddenlarooka* sondazti. 

"Tonio Kztjger" aaina sigentliohs Problenatik daratsllt«, 

* Wo iat ar jetât» der Oet&inger 8tudent Ton dauaala, mit dam 

* Rager-nerroaen Gaaicht, dar sir, ala wir alla naoh der 

" Torlaaung in Ifutsaa Walnatuass trsuiksn, mit aeinar hallsn, 

" bevegten Stimme aagte: "Sie wiaaon sa hoffantlioh nisht 

" wuhr, 8ie viaaen sa, - nioht die Buddenbrooka aind Ihr 

* Sigentliohsa, Ihr ligantlichea ist dsr Tonio Krogsrl* 
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IB 'Tristan* und *Tonlo KrSgar" fUhrt Thomas ICana uns aoa 

•rstan Valo aïs Reldon «ainar Srs&hlung Kûnstlar vor, edar 

wanlgatass dla oloh ao neanaxt, dans Batlev Spinall la *7rls-

taa* ist earadesQ dia Karlkatar alnea ESnatlara. Konota 

A. Tll}»! ifi "I>a Ka vua* aohreibaR: "nioataa Buddanlsrook auaal 

aat un artiata, UQ artiata pJLua authantique que son frèra* 

aa war «r aa aooh aient tataaohlioh. la Tri a tan-hat» an wir 

rialviéhT aina Hsrubarf'd^irung Ton Christian ina Eîisstlariacha* 

Dar Sohauplata iat ain Sanatoriua, "Sinfrlad* mit laman. 

Vie ainhoût^lieh ICanna kUnatl^riaoha HntwiclceJiung, seigt aicli 

auoh hier triadar; Y loi a Ja^ra ap&ter wird UT im "Zaubarbarg" 

dia Bdlha liiszaniorung rarwenden. Sina ^kiaza daron iisat 

hiar sohon vorî "Dana und wann stirtt JaauBid Ton dcn "echwa-

" ran" dia in ihren Zim^ioru li^aa und niaht au don iii:ahi.zeitan 

* noûh iK SotiTaraationasimaiar araoh^iaan, und niwoand«aalbat 

* dar ZimaJmaohbar nioht, arfâhrt atwaa daTon. In atlllar 

* laoht vlrd der v^ohaame Qaat haiaalta gaachafft. uïîd un> 

" ggatort nimeat daa Kasslaran, Siaklrisiorai^ und Injî tiaraa 

" daa Douchan, Baden, Turnan, Sohwitxan und Inhalieraa in daa 

* reraohledanen mit allan Srrunganaoiiaf ton dar Sauzait aus^ 

* geatattotan Hauffiliclikaiten atsinan 7ortgang 

Untar dan Kraxûcaa Isaflndat sich auch npiaall, der ^chrlft-

stellar. Kraak ist or aigantlich gar nicht. *£r war un-

"gecellif und hialt 2:11 keinar Saela Gtimainaehaf t nur zuvei-

* len konnta aine luutaaiiga, xlebaroll^ und ûtarqueilanda 

• StiajRung Ihn tefallen, und daa geschah J edeacai wenn Harr 

* Pfinall in astetiaohen Zuatand Terfiai, wenn dar Anbllak 

La Pevue (anc. KoTua daa ReTuaa) 15 juillet 1909. p.S39>2S5. 
A.Tibal. 
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* Ton Irgond «twu aohSnem, d«r Zuaasmouiclwag xw«i«r PaziaaD, 

" 9ium V«s« Ton adler 7orai, das Toai Sonneuu&tersang bostrafaJLta 

" QéUxrB* Iaut«r B«wuBd«ruiig hlnriss." *Wi« sclxSnt " 

••gt* •T daiiu, indea ar den Kopf auf dla 3«if Àagta. dta 

"8ohultTP mparawg. dl< Hacda qpralmf und Waaa tutd Llppaa 

••j^£^£s^^"^ièM iir w*r i» ?t«nd« die distinguicrtostaii Harr-

"aohaften, ob tfvtn odar W«ib, su UMhalaan dar Bavaguac soi-

"oix4r Augaabiicka 3)ia iSlaik, dis bai thassaa Xana ubrigaas 

iB/îî r a î h r a t a r k laxTorgahoban wlrd, e r i n n a r t u/i3 i t a r k aa 

diajeiiiiïe Chriatiaiia. »ohr«loatt tut d«r iJlolieriiolie Bplcall 

seiix wanig:*Jlr T a r b i a c û t a a;ii it!,r88seraa Tsli das Tsges 

" s c h r a i b a a à auf ae tnas . Zi^isr uad iiaaa a u a â s r c r d o a t l i c i x 

* Tiala Brlofa sur Poat b a f o r d a r n , wobal as nur a^s bafraodaod 

** ufid baluotlgand a a f f i a l , dasa ar aal&arae i t a hSchst sojLtan 

" walGha ai&pritsg.* 

Spicall iat a u r l&dbarâicb cr keiae Haltu&c, Ixat. 

ffpineii aait lourde wurda uaa SA Seî.t«Bbrial ta "Z^uberbarg* 

a r i n n e r a . iĈ rlcvQrdl£, ist d a a a bal baider 7or<itaj.luag aiaa 

HanansTonracbalung sibattfIndet. *Wia lieisst dar Harr" Trai

t a sia, ^inelu^ BbaiQ9« r.e:vt Haiia Ca^torp Sattaaâirial 

arat naptombrial. 

Da hofflBit aln n . ue r Qaat, dia ?r<tu ainaa Breaauar Caof-

aaans Kloterjalin g a n s a n t . ICiBtarjaiiB iat dar bcdafiatladlga, 

robusta gutgalauata oad greba Maaach, a«NSaaatuok su Spinalà, 

dar alcb acfort iasQlpe TarXiabt. In iiiran Uat^îrluaitungaa sa-

ban wir arat racht daa Vaaaa Bpiaaiia. Sr arsau^L iJir dass 

ar auf Xinfriad ist vsil »r daa Itepte-Stila a i c h t <iatb«hran 

kaan. Von aaitaa des Autora iat diaa salbstTaratSàtidiiob b>-> 

parbolieclï, salgt uns abar dan Sianaaaanaohan Spinail, dar irrt 
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wil er d«nkt daes er schaffen kann aua rein Sstlïetiscbsn 

Oder sinnlichen -î indriickon» "isia ist klar dass m n sich 

** andere beflndct zwischen Mobeln, weich und bequea bis zur 

" Lascivitat, und anders swiaelien geradhi nigen Tisohen und 

" Draperien." 

Sein Gewissen iat aber noch nicht tôt. 2r steht trvûi 

auf wil «r ein langachlafer ist, zvlngt sich, fIndet sich 

dabei aber eînen Heuchler» geht es mit aXIem, seine 

Verlegenbeit und iîaltlosiglceit den anderen gegenûber wird 

daruber um so grosser. Seine Liebe zu der kranken J^aa 

Terraischt sich Btit >'eid gegen den gesuzKien SXoterJahn, dexm 

er fiiiilt sehr trohl daes dièse ?rauen doch nur lieben was 

gesund ist, obgleich sie wie Biiddenbrooka aus einea Ge-> 

scMechte stansat "das mit praktischen» biîrgerlichen und 

troclflsnen Traditionen sich gegen das Inde seiner Tage noch 

ftinfil durch die Kunst erklart." Sie crzahlt iha von ihrer 

JugeiMi, von ihrer iieirat und voia Klavierepielen das ihr jetzt 

Btrengstens rerbotcn ist. flShrend eineo Ausflug» der anderen 

iSxaiiken bittet er nie, aie m'ôchte doch spielen» Und jetzt 

spielt aie aua Tristan. Sirgends auch in iuddenbrooks nicht, 

ist der Ausdruck fur das vas Weam in Wagner erlebte so TOII-

kenattt* Durch die Beschreibung dieser Triotammtsik eind ein* 

zelne Vagncrschen Veorse hindurchgeflo<:;htcnj "Die X«euchte 

erloach» ait einer eeltsansn, plotzlich gedeckten KlangfarlHl 

senkte das Todesmotiv sich herub, und in Ja^ender Uzigeduld 

liées die Cehnsucht ihren weiasen Schleier dem Geliebten ent-

gegenflattern, der ihr ait aosgebreiteten ̂ ''-rmen durohe ])unkel 

nahte. O! ubersohwajigll cher und uner&attliclœr Jubel der 
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Ver«iniguns in ewi|^n Jenseits der àilnge I Ses qualenden 

Irrtums entledigt» den Pesseln des Ramaes unà der Zeit ent* 

nonsssQ Ycrst^molzen das Bu und das tch» dae Eeic und I>ein 

sich z\x erhabener Wonne. Trennen koiinte aie dea Tage« 

tudciaches llœaâwerk, doch seine strahXende Xâge vemochte 

die liachtaichtigen nicht aeiir zu tauschen, eeit di« Kraft 

des iiaubertranJtos ihnen den : lick geweiht. Wer liebend des 

loâ»» lî&cht und ihr s^Bt^es Geheinnis ersch&ute» dem blieb 

ia Vahn des Lichtes ein einzig i'>ehnen, die Sehneucht hin zur 

heillgen Hacht, der ewigen, m^hren, der eins laachfindeii.* 

UxKl wpinell erklîirt der kr»inken yrau wi^Q aie nicht versteht 

iiad aie fragti "Wie kommt es nur, dass Sle^ der î-̂ie es 

Bo gut veratehen ca "nicht auch spielen kSifiuen V B&rauf 

ver lie rt er aile iTasaung} hier steckt die ochwache ..telle 

Spinclls, die Brkenntnis hat er, bat deren zu viel, vas ihm 

fehlt, ist der Glaube on sich, die «loraljsche Kraft, die 

schopferische iSraft, die Krâ ft zur Uebensindung dieser iiber-

lî«wussten zergliedernden --rkenntnis. 

£aebdem er Ursache ist dass die J^au vlel krunker ge» 

«nrden ist, schreibt er einen Brief an Kloterjahn, in dMi er 

iim aile vœMrurfe aaclit, daos er als gesunder Mensch die 

?rau, letztes Giied eines Gesohlechts *zu iaud« bereits uod 

zu edel 2u r Tat uiid zun Le':;en* ums Leben bringt. ^ « ge-

niigte Ihnen nicht, zuschauenî aie wuasten besitzen, aus-

raitzen, entvreihen. Sle aind ein Gourmand, »ein H«rr, ei» 

' auer ait Geôchxaa<:k." Aber iras tat Splnell selber anders 

als ausnutzen ? i^T tStet aie beinah daiait er seblMilgen 

iDSxm in dieser Wagaer-ausik, damit aein âatetischer Bijon be-> 
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friedigt sei. "Ito trcibt mich a d t qualroller Onwidersteh-

licbkcit allés Sjjin in d e r î tmdc au erliiutem, aussaisprechen 

und zua Ij^svusstsein au laring«n, un^lcumcaert darum, oh diea 

eiûe fordernda oder hmmenàe V/irlcung naeh aicii zieht, ob e» 

ï r o s t Uiia "inderung bringt oder Scùmmrz auftigt." Wo ist 

t^in«lla beseo Oewlaaen» ist das nicht der ochliimnste ^muo^ 

ral i tUBOS» 

¥le û l l jGrn \ind r o h la'ôterjahn i n der Kovelle diurg** 

stellt sein suag» doch s c h c i n t Hann i h n noçh iaœaer vorzuaiehen 

und die Szenc die er Lpinell a a c h t cnthfilt cesui^ea Menachen-

T e r s t a n d . ( ^ ) 

Aber der Kii..:̂  .x^r ist jetzt ein fur a l l c a a l la die ^tel

l e d e s iiauptroliee getreten und wahrenà lastge- Jahre wird sich 

Sàuîn m i t kelnem axsderen Gegenstand beschaf tigen. Wic hart 

Spixiell M e r auch behandelt sein xaa^t fuhlen wir am ^nde 

keia Hitleid au iîm ?t "iir ging, gef alct von d«m Jubilieren 

• des kleinen Klôterjohn, mit einer gewissen behutsaoïen und 

• stôiX-sriiziôsen •'̂ •naimitung ubcr den Kies, ait den ge!«alt~ 

" sasB z'dgernden f chritten Jcraandens, d e r v e r b e r g e n v i l l , daaa 

^ er ixmerlich d^vonlauft* 

TQKIQ KRCXmt ist d«a 7!reunde Muions, Kurt Martena gevldMt. 

In kaum hundert Seiten ist das l'robleBx dea 

«ntartetcn ^fergara dargcstellt. Die Hovellc hat zwel Uîhau» 

platze, eineraeits d i e Kaiaat d e s Dichtera^die liasaeataât 

«It den «rnathaf ten» bodenatandigan Burgern und Kauf leuten 

und a l a Hintergrund, aie Idaall aierung diesar Lebenafora 

Sftnenark, die"hellâugigen Blonden", jpuhigea Bordlander und 
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litre Literatiir; andererseits Mnclien die Kunstst&dt» Bohano» 

Aaet&etenUua, dessen i^intergrimd itallan imd seine Sudlânder 

«ait dam Tierblick" bilden. bilden sich. awei ssjn&olische 

tlkilten» ^n deffi Briafe an aeine russiaohe Preundin Idsaveta 

ivanovxukt aa '^nde der Kovelle setat îcmio auaeinander vie «a 

m^ièxilXioh ait iîm stahet «Ich stelw swiaehaa sirai Welten, 

bin in kôinër daltei» and habe «s inf olgeùessen ein ivealg 

adnrer." Ihr SunstXer nennt &ich einer^ ^Urgar v<̂ sii.«rata 

hat ihn ©inau Torirrt^ Bttrger genanr.t) usd die Blvger aiiid 

i^rancht mlch zu verhaften {in sôijaer îaterst&dt hatte ann 

ihn auo «erselien als Hochi: Uijpler ver}iaftet» vus aXlarcLii^s 

nor ay^aboXiscii zu ver^teiien ist.) 

Ites feJblt Tonio, ganx ein Kûnstlcr zti sein ? Der Giaube 

an sein KunstleracMcksal. Er -Tindet ea gana in der Ordnuucs, 

aie HochatapXer verhaftet zu verden, sch£mt sich au aa^n,dùas 

«r Schrif tateXier iat: "Ich hege gegcn den Tyiifus des KSnstXers 

* dan gjwagan Verdacht» den Jeder m&imr ehrez^oetea ^orf&lixen 

* dritben in der engen Stadt irgend eineni GankXer und abeatauera 

* éma -̂ r̂tisten entgegengebracht hStte, der in aein Uotxm g « * 

• kiMBBen ware." ^ entwickeXt weiter daa larodoxon dass ein 

Bankier unter selmin Sekuuiten nur deshaib unelirXioh ist» «ail 

«p kanstXerische ^liXagen hatte: "Drilngt G: oh nicht die Ver» 

* dacht auf,dasB seine - rXebnisse im Zuchtlmuse veniger innl^ 

« Bit den \isurseXn und Urspruri^en cezner îTûnstXerechaf t ver-

* «achsen gevesen aein aociiten, air . , Ta.s ihn hineinbruchi» 

" te î" "iln nicht krimineXXer, ein unbcscholtcner und GoXid«r 

• Bankier, «aXober î;oveXXcn dichtet, das kçaaat nicht Ttar.* Sa 
wir 

baben zugXeich den Kern der " ekenntnisse de» HoohstapXera 

PeXix KrulX". 

file:///isurseXn
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Obgleicâi ein entarteter BSrger, sitzt er mit no&h ao rie* 

2 ^ 7es8eln an dae Bergertom fest» o'bérleich dem Fluche (er 

O M m t es noch nicht :-.chicksal,Aufgabe) dea Kunstl^rtuos «r 

nicht entgehon kann» aehnt er sich nach den gevohnlichen, 

spcmtan eoçpfindendea Iteiischen» so za sein wie sein Jugendfreiut^ 

ÛEis Haneen and die frohliche» lébendi^Qt i-ngeborg, die er 

liebte» Und doch rerlaost er sie, ¥erXasat sie ein «enlg aue 

£eid» ««a gawnwr dass ein so grosser ^4>grund sie trennt und 

fShrt gen Buden} wird er da f inden was er sucht ? JTahre 

a^tar koomt er rondannen zuruck, erbittert durch di««e m9A > 

liche Sinnlichkeit, die Trivialitat des -̂lîçjf ilulens und vor 

allera angewidert 7on d m Xaagel an Gewiosenhaf tigkeit»,deren 

der KaofBannssc^ so viel besitzt* *Qiese i>eute haben kein 

* Oewissen in den •̂ ugoB*** So zieht er der 6evia&«alo8igkeit 

der ^^dlander^ die ruhige» solide xiebenawelse der ^'urtlander 

Tor und reist nach ^^kandinarien: '"Béimen sie die î iicher die 

" dortoben gesohrieben verden, dièse ticfen, reinen und humo-

* ristisohen 'ucher, Lisaveta, es geht lair nichts daruber» 

" ich liebe sie." -̂ r ISebt sie der EU>ralisohen Seite vegen» 

veil dort das bSse Geierissen» die quàlerische x^rkenntnis be* 
sind 

anruagen und ubervunden Wbrden Ton de» ethischen i^tandpunkte. 

•<̂ >er sein Idéal kaim das nicht sein^veiX in Tonio zugleich noch. 

d«r Asthet lebt* DiesttB -^stheten hat es s«ar in italien 

gMrïcelt. "Denken sie nicht an Cesare Borgia oder an irgend 
( 1 ) 

•Ine trunl^ne .thilosophie, die ihn aufs l'child erhebt I Ber 

ist noch lange kein ^mstler, dessen letzte und tiefste 

i^chwaroerei das Haffinierte, ^^centrische uiui Latanische int«f 

cf -i-^ietzsche. 
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Hmm Crev/4s8«Bl}aft4B seigt sic^ beaonders in der Verd&oe^ Jede 

Bpontanen J&updfindung, Jedes Gefuhl kanii dea Schaffendcn 

nur schaden. Und er erzahlt von eineae KoXlegen der den Frith-

ling hb-sst, weil er^^n^cht schaff ea Itanns *nSJkm&n aie einen 

" vernilnf tigen Gedanken fassen, Kroger >«ean es ihnen auf eine 

** ttnanst&miige Weise im Blute kribbelt und elne Mcnge voc 

* tuura^eh'ôrigen ^neatioMn Sie1»«iiiiruhigt, die>8obald >:ie aie 

* profen, aieh àls aasgraacht irirlales und gënslich unbrauch* 

* baree Zeug entpuppen ?• UïMI er flïïchtet aîch im Café weil 

das "neutrales Gcbiet" ist* tind das ailes weil der Kunstler 

mr erkennen, durchschaaen darf, «as ihm sû.e fitenschen aber xm» 

geîMueren KvamusT accht." 3ie {die Krkenntnia) entschlosa iha 

" der MenschenSeelen und aeine eigene, la&chte iha heilsehend 

" und zeigte i m das -̂ nnere der Welt und ailes ««s hinter den 

" Thaten und Worten ist* W&s er aber sah, «ar Jdiest Sosailc luad 

" Slend - Kcsaik und i^lend* Wie konnte seine Lebenshaltung dazu 

sein* ̂ Îs Mens oh konnte er aitleidig diesen aenechlichen 

Osalexi gegenuber stehen» vas fângt der l^stler aber oit el-

soldien trivialen Gefuhl an t Da schaicdet er sich einen 

Barnisch, aoralisch zvar noch nicht s "X>a kaa, mit der Quai 

" und dcai Hoohaut der '^rkenntnis, die J^insaalieît veil ee iha 

" la Bïfiiee der Iiarmlosen oit dea fr'ôhlich dunklen Sinn nicht 

• litt und das Mal an oeiner Qtém aie veratorte» Aber aehr 

" und aehr rersiisate sich iha die Lust aa Yorte uad der Jfora, 

" denn er pfle^te zu sagen» dass die KimntniB der LeelQ allein 

• unfehlbar trubsinnig aachen «urde« venu nicht die Vergnogen 

" des -^druoks uns m o h und munter erhieltna. 

Sine Art ëelbeterhaltung also durch den Auadruck. Doch 

Terkaanert er in aenscdillcher Hinaicht, untcr miniert von 
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dl«a«r S r k a n n t i i l a . Ka i a t atwas l a i o h t f a r t i g 4 « a P r e b l a * 

au l e a o n w i a «a Xliaa2>atli Vldaiann 1A d a r • o r h a r a n r i U m t a a 

Y o r t r a g t a t . *X}laa Laban d a r Aadaraa , v o n dem aa a l o h mlm 

" SohaJTfaadar « a a g a a t e a a«A tlûiklt, ar s a r i a g t aa in a a l a B a r a i e h , 

* i a d a n ar aa arkamiend duroliaoJuuit imd i& B i l d a d i u r a t a i l t ? 

(8.10). P r a i l i o h i a t d a r K&nat lar Tonio K r S g a r d a f a r t i g . 

RBran wir a h a r a u f K.V.OoldaelUBidi:^^^ 

* T i a f e i q g ^ a r a o i a t d a r s iodamaQ S a a l a d i a a e r t & a r -

" k r i t i s o l i a G a i a t , und a o a a h r a i o h d i a d r a l X h a i t daa Wiaaaoa 

* and d i a nuancenfe i t i e SolUBiagaaialcait daa Wa^tinAmxu mu w i a d a r -

* a p r a o h a n a o h a l n a n : d i a a a U a b a i t k M t i k « u r s a l t s u l a t s t i n 

* h S o h a t g a a t a i g a r t a S a n a i v l t a t , a i a i a t abwaao a«âir a l l s a n a i * 

* na K u l t u r , v i a 1>aaondara L i t a r a t u r und C o n a t a r a e h s i n t t o g . 

* Aoa diaaaK Z i r k a l g l b t aa kei&an Auawag, A l a o atuaa dor 

* K r a n k h a i t a h a r d n i o l i t l a g u r - k n o a t l a r i a c h a n . aoodarn i n 

* I f e n a o h l i o h a n g a a u o h t wardap ." Uod ao a o h l l a a a t O o l d a o h a i d t 

auf dia " U a a b t r a n i d i a r k a i t h e h a r a r B l t t l i o b J c a i t v o o h a i l i g a s 

8 o h a f f«Q. Vaa albar « i r d bel d i a a a r h S h a r a a S i t t l i o h k a i t 

Ton d a r U i i r a i t t e l b a r k a i t , d a r L è b M a d i g k a i t . Wia a r a t a u n l i o l i 

a l l g a a a i n ood a o d a z n daa P r e b l M i i a t s a i g t xmm a i n a S t a U a 

«Mia Raay d a G e t t m a n t ' a S i x t l a a : 

* Voua «vona daa ooaura d^ a n a o i i o r à t a a a t noua v e u l o n a 

* oaj^tar daa f a maa t Ahl a i é t a l a l à oii j a d i a , a r m i t a 

" dana « o n x%t9, a o l i d a o a b a n a , J a f a r a i a o a qua J a n a f a r a i 

* p a u t - â t r a pa.a, una o a u v r a . X a l a a * a a t - o a p a a , à q u o i b o n t 

" T i a n a J a v o u d r a i a auiaai , d ' a u t r e a f o i a , «*arr« t a r d« a a una 

* h a b i t u d a , s a llTrar p o n o t u a l l a s a a t à l * « n o u r , aa q u a r a l l a r 

( 1 ) K.V. O o l d a a h a l d t > K r l a b t a D i o h t u n g . L o i p s i g 1 0 1 8 - 8 . 1 9 2 . 
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* av«K) ma fenuat à havore fixa, um lavar tard, axténuar daaa !• 

** tiruit Tain daa théâtraa l*aanui daa aeira, aanger daa noor» 

* rituraa qui ohargant laa sarfa da viltranta floidaa at acou^ 

" par laa hattraa da pluia à uaa honoratola ooaypilatloa."(ClU9. 

Via TlicBUka Maan ar arat «jp&tar «ohriab, iat Toaio Kz^ar 

latstaa gkuadaa îtcwia&tik. * T>A» gaaaa Prodokt war aiA« 

* Miaohung auo Watatttt und Kritik. Innigkeitu**©d Skepsis^ 

* Stazn und Viataaoha, Stimaïung und Intallaktualiaaiua. Par 

* dithyra^iaoh-konaarvatiTa Lalîenabagrif f d«8 Ixriaâhwci 

* ?hil030]^ao und aaina Vart«idiguBg gagan dan aoraliatiaoh-» 

* nihiliatiaohaa Qaiat, gagan dia Litarâtur« «ar ia daa Srl«a»» 

" nia und Oafohl, daa dia lovalla gaataltata, aur arotiaohwa 

" Irania gavordaa, su ainar Tarliatotan Bejahung allas dtsse«, 

" wwM nieht Oaist und Ktmat." l>m» 'allas* iat absn dar Oaist, 

dar dâ i Laiban lisbt, m in dar Kannaolia Tarminolagis su rar-

Wo ist dia LSstœs t Tonia hafft sia su flndaa indaa sr 

naoh aain%-Tatsrstadt und naoh dosa L&nda aainaa Idaals, Skan-

dinavian surlkokkahrt. Pia Inttausohta^ ist naturlioh gress; 

ar arkannt aain aiganaa Haua kataa wiad«r, sain an J'ugandfra^nd 

aidait sr in SkandinaTian, varhairatat ait Ingaborg, surttok, 

Btwas hat sioh in iha gaandart, dann ar toanaidat sia nloht 

a^ir, ar liaibt sia; ar fiSAklt sioh duroh diaaa Liaba axhaban 

tS09T Sia und hat saiaan aiganan Stalz an diasa Uabarvindong• 

"Xoh warda hassaras aaoh«a, Lisawata, diaa iat ain Verapraohan. 

* Dann wann irgand at«aa imatanda iat. aua ainan Litarataa 

BatraohtuBgsn ainsa Unpolitisohan S.68, 
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" «inea 2)ioii.t«r sa aaolisn, «o lat aa diaaa maina Bargari-loha 

* »vm ICaBaohliâh«a, LabaadigMi lœd Ga«ShBlioli«B«* Dia lofalls 

*&ia Huagaradaa* aoliaiat et»M .^ki»lloha9, su varapraclitta u&d 

dohar gabSrt ala sur Toaia Kr»garvOrt9P«. I>«x' Sohriftatallar 

Battar, asehdan ar im Oparahâuis daa *8hr<»atiaohaa Hiag^a dar 

Tristaumualk" sugahBrt liât, bagagaet drauaatsa aiaaa Bettlar, 

daasaa neidischa> Bliok iha streift. PlStslioli fahXt ar siob 

das Battlara Glaioban vmû stallt ssins Qoal daa "du darfst 

aielit «aia» aoadera aohauaa, du darfat aioht liab«Q, du sollst 

visaan". a u f aiaa Liaia ait dar daa Battlara. *Uad vir arkaa» 

a a n uns uickti eiaa aadara I.i«^s tut aot* dia dar: Kiadla^, 

liabat aiaandar. Bas aaaaolilisolio Prebiaai sohdiat galoat. 

Targilahan ait. Buddaatorooics i a t IPortaohritt da. Dar VaaMb 

Maan hat saiaaa psasiaiatisoha laioht aatirisoii vardaada La* 

iBansanaoliattuag dar Buddaabrooks su Iroaia/^sweiiâ^i£t labaas-

bajahaadaa HuAor in Tonie £rSgar gavaadalti^^Daa litararisoUs 

acheiat sioh dar ruaaiaciiaa Kuaat susuvaadaa; aa badeutat 

aiaharlioh , atvas ,daaa Toaia Erogar aioh garada aiaar Bussia 

aaTartraut» Ais sia Toaio Krogar darauf hiawaist daas aaa 

dis Littaratur ais Vsg sua Varat^aa« siva Vargebaa uad sur 

Liaba batraGhtaa kaaa d a a a aatwortat ar: "Zu hàbaa aia KaoKt 

* ss su spraohaB, Lisawata lYaaowaa, uad swar ia Rii&lielc 

* auf das 7ark Ihrar Biohtar, auf dia aii)etungs«ardiga rusalaohs 

"Littaratur, dia so raaht aigaatlioli dia hailiga Littaratur 
( cf eine otelle aus den i-etrachtangen 8 448: 

" darstallt YOB dar sia rad«a. Sia Biaa "Haraaa Baag * «ar 

* as dar dia ruaaisoha Litaratur suarst dia "heiliga" gaaaaat 
m 

bat, - waa ioh nioht wuaata aïs ioh aia is Teaio Erogar abaa-

* falis so aaaata,") Ir flUirt dort weltar su rad«m Toa ailadaa 

«as ar dar russiaohan Litaratur vardaakt i»d wia aart^sad sis 

fUr ilia war. 



Kûnatlariaeh iat daa Vréblmt nioht galoat. Ironia, wia 

htmaa aia auoh aein mag kann au niohta leitan, aina "Ifittal* 

atallung sviaohen Kaffisamaot tmd Oeaundhait, iûaantauarti» 

und Anat&ndigkait iat" sin Situatianapatliea daa wiadaroA 

offenkundig Ton daoïjaaigasi. "liatxaohaa baainfluaat «ar, dar 

&an Irkanntniawart aainar Philo aophia daraua àbleitata, daa* 

ar in lïdidan Waltan au Hatiaa aai, in dar Dekadaas und in dar 

Qaaai^ait, ar ataha, hatta «r gaaagt, awiaa&an ffiadargaas 

und Aafgaag.* 

liataoha gawiaa iat Uraaoha daaa Xann aioh fUr dia 

atranga Labanahaltung 7ioranaaa und fQr dia tadallosa Stilstrtfl 

ga daa "fod in Tanadig* antaohaldan wird.» 

g^rachlioh ataht *Tonio KrSgar" nicht hBhar ala Buddon-

broeka. Kann iat nooh su aahr ait aiohaalbat baaohftftigt, a l a 

daaa ar aioh vm otojaktiva Stilaohonhait ktamam kennta. Dar 

Uatorhaltungatoa iat faoili&r wia in "Buddanbrooka". Kanoh-

a a l kamt nooh dar karikiarande Kann aun Torachein, sun Bai» 

iipial wia ar aina» poatiashan, ain ^ondaohaina aohwalgandaB 

jungan Kann aaohahat: * Sia Btarna, Oott, aahan 8ia aioh dooh 

" Idloaa dia Starna an"» aagta plotslioh ait aohwarfalllg 

" aingandar Batonung aina Stiaae, dia aua daa Innara aiaar 

" ToAoa su keaaiMi aohian - Ja, wir aind GawQzm f" antwortata 

* ar aioh aalhat u^d niokta danutig und sarkniraeht a o a 

* Fiiraaaaat unger, Uad hiar dar Spett: *Ohna Zweifal bafaad 

* ar aioh in ain^r Jaaar auaaarordentliQhen und fastlioh 

' baaohauliohan StlmsQungen in danan dia ffohrankaa awiaohaa 

" dan Ifenachaa dahin ainkan, in danan daa Rers ouoh yraodaa 

* aioh Sffnat und dar ICund Dinga aprioht, for danan a r aic^ 
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* «oast «objuBhaft v«raolill«aat worda.* 

TiMmaa Haca lat alsaa aalaaa OsfQklan gaganQbar aoah 

nlokt gaaug loagalcoaaiea, danlt ar si a auaaprlciit uad dahar 

wardtti wlr la Toaia Kroger Tsrgaiiana aiaaa Auadruolc dafar 

fiadaa, waa ilu& daa Maar'iât. Der l^laoha Ton lat der Otojek-

tiTit&t su aahr bedOrftlgi dooh waiaa Kaaa uaa gsaSg«a duroli 

dla Spanaufig salaar Probl^a su fesaaln tmd ébaa durob dla 

auss-âZtsrdantlichô Lebaadigkait der Uotarlialtuagatoa. Auch ist 

wenig Handlung la Touio Erogar. Die Heise fa dl« Tatarstadt 

lat der aplsob Xébaadigata Tell dar SoTalla. Dar Toim aaoh 

atakt àbar eina klaiaa SoTella wia dar "Kleldaraolirank" edar 

daa '*SlS8J^aimungluck " welt hohar ala Tonio Ki^gar. 

Dlasa aval TorsQga su varelalgaa «ar «ana blshar aooli al<^t 

otfgllah. 



VI.- GLÀDItïS DBI - monmZA 1905. 



1902 OLAriUÎ? DKI - PIORSiZA. i«09 

70. 

1902. lin» Iorell« aut Atm Triatan-Banda offaat eina naaa Auaaioixt 

tmd gahort diAiar nicht su dlaaam Zyklus. "Oladlua Dai* iat 

aioa Yorbaraitung au *7ioranaa* daa ainxiga Drasa (und Dra»» 

nur dar Vexa aaoh) das Vaan gaaehriaban bat, wie dar klaia* 

Harr Triadanann pralûdiart au "Buddanbrooka*. 

Mann aohalnt hiar andg&ltig daa Aakatan-Labaa fUr dan 

Kunatlar Torgasogaa su haban. In Oladias-Dai ist dar Hald «in 

«la aln Konolx geklaidartor jungar Maasoli, BjaSboX fUr dan 

ICunatlar dar dan Laben alah nioht nâharn darf und aioh jatst 

in ainar strei^on Lebanswaiaa surûekxldtien auaa um ûbarhaî iit 

Booh fortleban au konnau. Sine groasa TerSnderuiig konstatla-

ran wlr: dar Vonoh Hlaronymus hat nioht aur fur aich aelbst 

diaaa Labanabaltung gavihlt, ar iat abar auoh proaalytiaoh 

tatig und duldat kaia Sipial ait daa Laban-Hiaronjraua prafigu-

riart Savonarola aua *TioranM*^aar vial varainfachtar und 

ala kauB ausgaarbeltatar CharaktariHiaronymua aiaht âusaarlioh 

aohon ainoB Koneh abnlieh. 

" Sr trug kainan Rut. aondam hat ta stattdaaasn dia K»-

* pusa m9in9B waitaa, aohwarxan Mantala tfcar dan Kopf gaxogan. 

* dia aaina niadriga, aokig harrorapringenda Stlm basohattata, 

* iaina Obran badaokta und aaina Wang «a oarahmta. la Profil 

* gasAaa, glioii diaaaa Oeaioht ganau ainam altan Blldnia Ton 

" Monohaahand, aufbawahrt su 71oranz in oiner an;an und hartoi 

" Kloatarsalla, «ua walchar ainataala aia furohtbarar und nia-

* daraohmattamdor Protsat gagan daa Laban und aainan Triui^h 

* arging Sr bliokta ait aiaaa Auadruok tron Wiaaen, Ba-
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Cr«Bsth9it und Lslden." Di« "Begr<in«thoit" iat wloli^iS in di«-

•em Sats, daan es saigt aolios Manna <?]tepal8 Qibar diaaa 

Haltang, seigt daaa, ir iOI der K'ônatldr aioh frai aBtwiokala, 

ar aioh oidit, dar groaaarao moraiisohao Laiohtlgksit wagaft» 

dar Irkanntnia entai^an kann und darf Riaronymua faindlielia 

Haltung daa Laban gagMobar ashaint ima àb^r iaaar nooh aiclit 

sa BétiT aina dafinitira, Vafaatigte Haltung aia wohl ti^lmé^r 

aln Angriff aua Schwaclia, aus dam aafohl karauê daaa dia An-

faohtungan neoli gans in dar liha aind. In 7ioranaa iat dia 

Poaltiaa das Diohtara vial alaharar, da ar dafi Ka^pf aa wHtao 

laaat daaa aan kaun waiaa war aiagt. 

Dia Walt, dia a ioi i Hiaronjnua gaganubaratallt, hat '^a»aa 

Xam» gaviiat ala dia labandlgata, kunatlariaohta, Ja dilattan-

tiaolita dar dautaohen ^tadta, nialioh Klaaohen. Bia Bdaehrai-

l)ung daa artistiaohan Bstrialsa, daa EUnatlarlabvaa odar aaga» 

aaantan KUaatlarlebana, iat aahr l«^andig und dia Frauda ma dia 

•aai Betrialï aohliaaalicii grSaaar ala dar Spott Obar ali diaa 

Oatua. Abar h e m l l c h e r Spatt iat voltl» daaa Xann aahr aprioht 

von dan Kapreduktianas dar Eunatwarka ala voa Eunatwark aaltoat, 

mahr von juogan Lauten "dia daa Bothung aotiv pfeifan,* ala 

vos Kûnatlar. Allas iiuaaarlioha waa sur "Bohesa" gahSrt iat 

gaganvârtig : "Haat du OllUtk. ac bagagnat dir aine dar toarOhmtaa 

* 7rauen in Psraon* die maa duroh daa Médium der Kunat sa* 

* aohauan gevahnt iat, aina jenar raiohen und aohonan t^mmu 

* van kunatliota. hargaatelltea tisianiaohan Bland und im 

" Brillantenaohmuok, deren bathSrenden Z!]gan duroh dia Haad 

" ainaa genialen Portraitiatan dia Ivigkait auteil gowordea 

iat, und von daran Liabaalaban dia Stadt aprioht,* 

In ainer Kinaathandlung atalit lan Sehauf anatar dia 
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Reproàuktien aln«3 Vadonnsztblldaa auag««tollt, durohaus 

aodara ampfundij^,°7on Jadar Konraation freie Axbalt*. Dia b a i a a i i 

syaisoha Uatariialtuag avaiar Jung an Lauta Qbar diaa Bild hMrt 

Xiaronymua mit a a , «llirand daa Bild auf axch wirkaa l l a a t . 

Dia Vut atdist laagaaa i n I h a aapor, d i a Haaktioa iat l>ai ilm 

tmao atlxkar a l a er d a r Yarauohung nooli varfallen iat. Haia« 

lioh kQnnta d a r Atitor dooli dankan dasa d i a Mrti Jungaa Lauta, 

d i s 30 frai Ubar d a s 71aiaohlioîia i a Bilda apr^ohan dooh 

waiter aind ala Hiaronymu^; n a i n , dann aie «ardan n i a sua 

Sohaffaaaktinatlar; abar H. «udh nioht, daan a a i n a Art das 

Sohaffaaa iat d a a Varliot aller Konat i a d a a er in dia Kuuat-

handlcœg faerain g e h t und aine Toa Autor l& s t i ^ r l i o l i dturgaatoll-

ta Ssana aaoht. Bmat niast er den Hiaronysiua nismala ia 

d s r loralle, er wird varurteilt ron dan no r s i a loB Menaohaa wia 

aile aaina vcrigan Heidan, dooh fïUilt a a n dia Hysiputhie karau», 

daaa ar a i a h nialieh trannt Ton ainw far ibM gefSixrlishaa 

Stïïok aeinea Toh., daa iha tis j a t z t abar gahôrta, 

Qansa fachta hinduroh gaqualt von dom Bildâ, raaonuiart 

ar via alla Aakataa und denkt aioh beruiiigan au kSnnaa unâ 

sugleiab ein :»orall8oha8 Bai^ial su galaan i a d a a ar dan la* 

habar d a a Geachafta bitt j t daa Bild fUr iaaer su entfezaaa. 

Dar Konflikt rsrtLaft aioh abar; denn.> und d a a i a t d i a Ba* 

rechtigung HiarouTaus. und dieaar Zug iat bai Saronarela i n 

?ioreasa gans aosgaprSgt - d i e Religion i a t i h a su hsilig 

(die Religion ist in dar fToTal le e y o b o l fur d i e aaketiaoha 

Kunat via Kann a i e varataht) ala daaa a i a r o n der 71aiaoJt-

llohkoit d i a s a a Bildea beaohautst varde. *Das Viaaan, s a g a 

** ioh Ihaaa, i a t diati^ste quai d e r Walt; àbar aa iat das 

Tagsfauar ohaa daaaan lâutamda Peia kaiaes Xanaehen Saala s u a 
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" H»ll« g9l»ngt. Ilobt keekar ICinderAlm u&d mehloiie dak»*» 

" fangeiâi«it trom&t, Horr Bl&th«nsw«lg, aondenx j aa« Srka&otals, 

" in dar dia Lexdanachaften unaaraa ê l̂an Flaiaohaa klnatextoan 

" tmd rerlaaohen.* Waa Ubrig blsil>tr iat dia Eunat, "dar kala 

gavlaaanloaar Trug ist, dar Icok^iid sur Bakr&ftigung \mé Ba-

atatlgung das Latiana ia Ylaiaoha raiat.* 

Wezdsn wir niâht atSiutlg an dau "Tali Vagner" arln&art* 

Jade 3aita ôarxn kfifida man nsoau Manna Jatxigan Srlabaia la-

gen. Auoh ar kosœrat loa von diaaaa "gawiaaauloaan Trug* daa 

•r svar nieht ala Kaaatidaal raatXaa «agaoeoaan liatia, «bar 

daaasn Gafahr ar fortwihroiid «it&arta. Auoti Xann arlSat alok 

von d M waa actnarrand and araahJLaff and in Vagaar lat, Jcana 

iha ala Kunatlar, ala Bpikar abar niobt «ntb^uraa and dia 

Irinnarung an daa groasu Srlabnia kann ar ni^t vargaaaen. 

Tiela Jahra ais>âtar 1911 wird ar «oitralban: "Ala aaiat, ala 

" Charaktar.aohlaa axmir auapakt, ala Kîinatlar unwidarataàlioh, 

" wann auoh tiaffragvârdXg in Baai« auf dan Adal, dia Rainhait 

« xmû. Gaaundhait aainar Wirkusigtfi.* Eines wird Kann flur aina 

langa Zait rarl«rao haiban: nlalioh dia Dnbafwgantieit und 

w & n a«it^ aina xwaita Unbafanganheit, Zalchon a^iaaa Jjaaef-

llehaa Siagaa, dar Uaborwandung dar Srkanntnia und dar aa* 

raliachan Sichsriiait, dsx Paraonlichkait dia iiira Qrnasuak 

gafuiidan hat und Ihre Aufgaba. Sa flndan wir Oua&av Aroi&aa-

teaoh la Anfang dar loTalla "dar Tod in Tanadig" &ttr&ok. la 

«iafara diaaa S* Drt>afanganhait, dar Vrana Lapimaan^ aia 
definitiv ist 

gansas Ksi^ittal wlcteat, darmiar gibt daa Snda dar floTalla 

Aafaehluaa. Sa wai& atoar iat Hiaronjrmua nlcht daaa ar «ait 

(1 ) 7rans Lappfluu.n. Tixoaas Mann. A^al Juuokar Tarlag - Charlatten» 
borg 1926. 
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ll«tasolift «agea kaoB:"leh vlll. «In fûr «XloBal, Tibias alokt 

" vlmman - Bl» V«lsh«lt sieht attôh der Bricwastal» ar«cis«n -

" Wolil aibar ist «ir iiart gewordaa wie der Ham«f redet: "î&id 

" «ollt ihr nioht Sohiokoale seia imd Paerbittliohe ; vi« koimtet 

" ilir etiiat mit air «iegen f " Die aadere Lôaimg, siolioli 4L1« 

der Vovelle *die HuagerodeB**, die der rdtleiuigen 1f«i80)iea-

Iie3ae, reraeint Maan hier, gaetûtst TOQ Vietseohe in ao fera 

dieae KaaaQhenliébe der Kiinst Sohadaa wird, ood «ie «raâhlafft 

denn aie atassat aua innerer YersweifluDg : Hiohard 17agaer, 

aehdinbar der Si^reiohste, in Vsèiriieit ein x&oraoh gevordner, 

•ersveifelter Bekadœt, aaak plotslioh halfloa tind aartoreohan, 

Tor dott Kreose àieder (Vietsaohe oontra Vagner 2^*8}. 

1905 Iraohieu "7ioranaa* ein B r a ^ in S Aktan, £aera& in der 

Veaen Hundsahau im Joli uod Auguat heft. 1906 bai ïiaohar. 

Xann hat ni$âit die Pratention die Reihe Tea Ssanœ, die er ia 

S Akten Tertailt, ain Drasia su nannen, er iat zu bairuaat 

l^ikar. Saine Peraonen, wie lébhaft i h r e ^praohe und Bar* 

•talIUBg des su Srsa>>Àâridan auoh aeian apreohan aanehaial 

aaitenlang vas in einaia Uras^a ja dooh nicht am Plats iat. 

In seinam "Varsuoh Star daa Theater*^''^^ daa 1910 g e a o h r i e D w a 

iat, hewaiat ar dasa auoh daj Antika Drofta nioht die Randluag 

daj^aatallt hat, daaa «as as aigantlieh vorfl&rte, w a r die 

pathatiaohe Ssana, dar lyriaoha Srguaa, ein Htiudaln raa atwas. 

K i t einasB Wortd die Kede. Auoh die franzosiaoha Tragodie hafee 

die luuittelhare Daratellung dar Ssene Tarbannt und atatt 

deaaea die Analyae, die Motiviaruag dargsatallt im Tortrag» 

Uad se keanit Mann dasu daa Drana auf TertrsK suruoksuf &hren, 

alao auf l^ik. lioht die Handlung, die 7oiiKaaohiohte ia 

(1 ) Taraooh ûber daa Shaatar, aufganoiamen in *Rede und Antwort*. 
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la saiaaii Br«a«& luÉba Vaenar gross g«aMOiit, aoodorn "aai^a 

A o t i r l a o h a Taohnik, aine Oĵ laciia Yaohaikj ««a ar soiiul' «ar 

aln asanlaohaa Bpoa."Dia Oriaohau, dia Praaaaaan Haoinaa gin-

* San B l a h t Ina Theittar un aioa a i u Abaatauar vorataJLlaa s u 

* laaaan, aondara im ai oh aua aehSa g a M a i a a a l t a a Kadaa sa 

Sriotaan u&d g a a a t x t aur, daaa dia Hada wlrklielx fOr daa 

* Tortrsf gadaoi&t, auf adla Art «uadgaraûht ubd labaudig iat, 

8Q i3t sla drsastlaoh..'* Inaefarn kaûiita daa Brama daa Autar 

dasu half^n daa waa er zu aagau haX, tiafar, verst&adi.iohar, 

alnnlicher darsustallen, aber ao blai^t ea vor alJiaa Zwaok, 

Ja balnah k o n n t a n wir d a a Drana,80 aufgafaaat»taadanaioa 

nannan. Tn dar Tat iat Tiorenza tXur Triomaa Kann aur ICittaÀ 

om labandiger aïs Ja den Zwiaapalt In aaiaaB jiin9Tmi vorsi»-

tWiran, i h n ftkhibar su zusixan, s a ayiâboliaiaraâ ia daa 

swai Hauptparaonan a aines " s s a a i a c h e a iB^oa." Roadluag gibt «a 

ttbarhaupt n i o h t , n o r l a i d e a a o h a f t l i o l i a Bialoge ; dia LSaaag 

aiaas dranatiaohan Konflikta iat Qbarhaupt aloUb âi3gi.ioli 

wail d^r Abgruad s w l a c h a a dan beidsu Aatagoaiatea uaQberbrUolx-

bar iat. ïla richtigss Draaa su aohri'iban hat Kaaa aua 

kOnatleriachan Stols datoer ua&dr iaaaôn , vail 63 lhai «kalt 

aeiao '^iguran, via aa fur daa ltL:at<ir dooh uaaatb^rlioh iat, 

deniaaaoa sa untaratrlichen daaa aie Ja kaiaa lâbaadiga Par* 

aoaan nehr aind. Bobald ab ar fur ihn der darsuatailaada fia* 

danka Rauptaaoha wird, opfert ar habar d a r draaatiaehaa Tra-

ditioa, ala daaa ar aaina Haldsa l i o h a r l i o b M a o h t. Daa ^ a a -

tar iat iim ein fur allaBal eia CTnainn weil aa aada#i^aits in 

• a i a a a Taraooha »ao rea^liatiaob. via mSglioli dar WirkliolUcait n a » 

ha sa kosMea . raatlea aohaitart: "Huod ing iat baaaiiig und X. 

baiaig irla aiaa Kuh, Siagliadaaa gapuftarter Buaaa « ^ t ia dar 
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* Dokolldtage ihr«s yellg«wand«a. otuor Art prâhlatoriâoher 

* BaiItoilet.ta. Siegnimd, k&app und geapanut auf der K^bta 

" dea Saaaaia, lAsat dia Beaorgnia arkeunau, aol&dn Trlkota 

" aiBohtB etwas TCurotitarllohaa bagagnen." uav.... Tagnar nuaa as 

aatgaltan. 

80 galaogt Vaiin su der Fomal: doa Theatar als Symbolik 

ixi ainar gânalloh ui)draaatl8oha& Tara, Wle ardtaurilioh aa 

aohaliiac uag dâ«a *71ôr3asi&* aio>i ii; 1906 im Muiichener Kaai-
so doch 

danstheator ainar AuffT&rui^ arfrauec durfta, wûrdan dia 3 

Akta 'bestinmt an Pragnans Ysrloraii haJban, vann Kann don Stoff 

uad die Idaan a l 3 HoTaile Tarsurboitet batte, 

rie swel Hauptpor3onen sind Lcrenzo de Vedlciii, il 

Kagnifioo und dar Prior Brudor Giroiana Savonarola. Dia &d8a«* 

ra Ubgobung und aaa ntuokaa, iriavchl hiatoriaoli rloli-

tig. i3t garado daa oharaktariatiQOl^â Stuok Ranaiaaanca,da« 

aa gibt und dahcr rŝ arbokaẑ nt und h.l3toriaoh. bas^an, atwaa 

1»anal. AUcr doru^ k o m t ea Ihxs aban niuht au. Sr fand iA 

dan zw^i Ifiguren diesar Spocha dan Konflikt dt;r ilm aalbat 

basch^f tigta, und br^ucht ihn in aie nioht hineiiizu^wingan. 

Iffi Tabruar-Haft der Sjiddeutaahan IConatahafta Toa Jahra 

19C6, hu.t Joaef EoflBiiIj.̂ r mit painlichar Genauigkait fUr Jad* 

Pardon dua Dramaa nachgaforaoht nach velcham Bild«» aua <L«u 

Tsrachlcdenan tfusean Tcn Plortsm Kann aie antwarfen bat. Ri> 

chard f^chaukal griff daa Drasia im "Zeitgaiat" (1906) an und 

nannte es Maohe, worauf Hainrioh Xann il) aainan Brudar rittar* 

lioh vertoidigta, und zaigt, wlavial Yaratândnia dar KUnatlar 

fîir aainan Brudar hatts, dam dar AuaaarliohaSIoff doGh nor 

Vebanaaoha «ar: "Car eohta Cichtar achepft dooh nur aas «ich 

h^raua* und dia auaaarlichg Aehnliohkolt mit dan Gobinaau*aohac 
(XT Dia Zukunft. rârs 1906 S.500-502. Hainrioh Xaim: Kaoha. 

Briaf «a di« Redaktiaa. 
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BuBaissaaoa 3sen«n kann ain ernattiaftar Kritlkar ThaauM Xann 

doch nicht TarOlialn. T^ohlechter aïs *Fior«nxa* Ist wohi keina 

von den Produktionan Thoffiaa Manns varatandan worden und ar ha.t 

aioh dia tfUha gagabon dia Baaohaldigvang ainer kat^oliaolian 

Zaitung, daa Bttksk aei antiohriatlioh tandenaioa, au erwidam. 

Kr saigt da daaa Savonarola dsr algantliolxa Hald iat : 'la 

* abglalGh dar "fûrohterlloha Chriat", wia Loranso ihn nannt 

' arat gagan Snda dea Stuokaa dia Bli^a batritè, ao ar doûh 

' vom arateu Worta an ia Qaiata auf dar Ssena gegenv&rtig: von 

' il» ging ich a u a , aeinoi Laban gait dar grSasara Tail aainar 

I Toratudian, sainam CJiaraktar «aina intim/ata payohologiaoha 

< Tailnahaa, aein ScUiokaal war t'ùx miah da^ aigent.lioh bagala» 

< tamda Motiv." (Kada tmd Antwort - Brief an aina katholiaoha 

Êtg). 

23<aa Problaa in fioranaa iat aina Stufe hobar ger&olit. 

Loranco de Madioia iat niobt langer, wia Tonio Kroger der 

"varirrta Burger** er iab gans Kunatlar, geiatig gana ant-

wiokalt, ohna moraliaoha Ha:umungan, b ^ t aioh abar la Zaum 

vail ar ain voJLla6'ândigaa,aathati80he Laben ftihren wlll. Aber 

« a a Ihn vor ai.Iam von ïonio Kroger un^^eraobaldat lai daaa er 

labanawille batte, dia Velt niobt vameint aondam aie bejaht, 

aie swingen und b^^erraoben will. "DA aaben wir Iietz8Che*a 

Blnfluaa dautliob. Abar bart neben an ataht viedar die X)e-

kadana dlaa ;r Menaobengattung In dPX- Oeatait dar aval Sôbna 

Loranzea. Oiovanni iat dar aohon ait aiebatim Jabren Blaaier-

ta, der Skeptlker, der Aaataur, dar Dilattant dar aiob ant-

a^bt yber subtile Auadruoke wia: Voaaone Jogandbaftiglceit» 

dar an niobta und aber nlobta glaabt und zynlaoberveiaa 

doeb Kaurdinal iat: "Ubrigena iat daia Anwaobaen derSimonia eln 
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M i i r u a t f t ^ a l t o n d e » Thoaa î&or d a » ioh g o r n » « i n l»i«8eli«B ^olt 

d i r p l a u d e r a «Mohto." 

Cor a n d o r e nohn P i o r o g r o l f t suruolc s u o i a o r g o w o l l t M 

R o b u s t h a l t , or w i l l SportaBum und R i t t o r a o l n , d o r L o l ï o a a v l l l o 

doa T a t o r a i a t b o l iim i n a p h y a i o l e g i a e h o o a t a r t a t ; P l o r o a a g t 

a a BSada d o o I X . Aktoa s a iliat: "Xht b l a t k a i n R a i d , du b i a t n u r 

" otarie " Wor aohwaoh i a t > a b o r ao g l O h o n d w O o l a t o » , daaii a r 

* a l o h d a a n e o h dan Krana g a w i n a t •> dar l a t a i n R a i d , * Baa 

doi ibe aaf Lorons f t a l o toiahar l l o b t , tind l a a g o l l a b o a 

w l r d al a a l a l a Um n u r dan R a l d a n altkoxmt* 

I M*^^^"""^^*^^ ' liai)» aLVoh a a h r g a w o l n t obgJLoloU l o h B r u d o r 
indere ( O l r o l a n o n l o h t alBsakJL a d i e n konst«*i abor a l l a » « o l n t a , und 
ntartun-( 

en des ( aa «ar 1 » Oanaan r a o h t a a h r a r b a u l i o h , ( I I , 4). 
nstlers ( 

0rlfeao ; S l n o i l d t r a l o h o r und f r a l g o f a l g o r PUrat t Br b a t a i r 

a a n o h o D u b l o n o g o a e h o n k t , vann l e h b a l T a f o i a l l a I t a l l e a l a c h a a 

( C l a l o k t a n a o h a h ^ t a , o d e r d l a gaa lohtaaHigo boi^Ouator XMiwor 

anaa lo i . ( I I , 4). 
Lorenzo 

Oliao Ka^pf l a t auah « r , n l o h t s u a T o n a t S a d i g o a Kaaaohott 

und l O t o a t l a r g o v o r d a n , w i o a l l o n Torlgon R o l d o n Kanna f a h l t 

l h a e t w a a , n a o h d e a a r s l o h a o h n t . Wlo aJLlo a n d a r a s l a t o r 

• o n d o r S o h a a u e h t g a p l a g t : 

* Wohln d l a S a h n a u o h t d ^ U i g t , n l o h t wahr f d o r t l a t « a n n l o h t , 

" daa l a t a a n n l o h t . Bon Rarzn d o r S o h o n h a l t h S r t o t I h r m l o b 

* n o n n o a , n l o h t v a h r t Dooh l o h , l<dk a o l h o t h l n h a s z l l o h . " UnA 

o o f o l g « t n a l n l g o « u n d o r r e l l rythmierten Z o l l a n d l a a l a an o r -

a t a u a l l o h l y r l a o h o n Soha^sag h a a l t a a n : 

m t wuatoB T r l o b o a « a r f d l o V a t u r atLeh a u o : 

Dooh nooh d o n Rauaoh, dan T a u a a l haiba 

I n Maaa und Hythaua l o h g a a w u n g a a . 
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8oM«aleaA« Qlar u&d Ĉ ual xmi. 

dUatare Brunat vaur Saala. 

1 ^ loh aehin gaboren, nia hatta ich son Esxm dar 8o)ilS& 

hait ai oh gvnapht 

Xlie HMwang iat daa ViHaas beatar Freund . (III-6) 

Die Kiinat ftir Lorsnso iet alee ait d«a Leben vardinbar 

und ataht di^ Leltan nioht aahr wie eine untarworfane gegen&-

ber. In Ge^snteil, der Xunstlsr Loraaîad versteht ma d&s Letom 

genieeaend. su fassen. Se aoheiat es uns wanigatens ia Anfang 

als er der vunderaohonen ?iora neoiiL gewiaa ist. Tiore ist die 

ayabeliaohte Pigur im Br^aa, eie sjraâaolisiert das Laben. die 

Xaeht ua die Lorense wie Savonaro^La kâjipfeâ, Jadar auf aeiaa 

Art. Loranso hat sain Idéal erfasat ohna die Xrkenritnis 

Bbervundan su hàhen, uiid dahar iat ar anssheinands Vi.lter 

harrorgeriickt aïs Tonio Ereger, al»erf,aur Koaten elner Rerab-

aetzung daa Ideals - 3o aollta aan Loranso aber nioht betraoh-

ten aondarn a ï s dar eine Auaw<^ aus der Sackgaasa i n der Tonio 

KrSger aloh befand. Daaa Loranso in seiner Art T o l l k o a s e n ist, 

lUàt Mann gasalgt indaa er iha aine ganme Keihe ren Pseoda-

nanstlern beigaib, Karikaturen dar Bohtbie, ia der Art der Datll 

Spinell, aber noch drauatisoher unterstriohan. 

0rosa ist die Varachtung Flores fXir dieae Halbktmatler. 

"Ihr nennt auoh Elûnstler f Aber air sohaii^t, ihr 

* selbat «isst ea niâit>da ihr irgeod etwas auasardaa ao 

" wiohtig au nehaen Tamogt. Sine laiohte Kunat, eine Kinder* 

" kunat, dOnkt aioh, die so T i e l Blut und Peuer iSbrig I&sat." 

Und aie fShrt fort ia ironiaohen Ton: 

" Da b i a t CUiiae, der liébeaswardige Ohiae, dar sohSne Baaen 

* portratiert. Ohino >der voUkeaaene Geaellaohafter, Qhine 
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* d « r TmnM%Tt <i«r a t « t s « d i r g a i d u f t e t . ( 1 2 , 1 ) . 
( Ond a l l a al&d JadooH I n sis Tsriistot, « I l s «taohsn s t -

wmm « n d s r s s l a i k r ; s i s i s t mjtà>oiinah d a a u r se v i s l l a i h r 

I s t a l s d s r L l s b s n d s in sis I s g t , n u r d a g s w l a a t d a s Létom « a 

B s d s t t t o n g «o d s r K s n s o h s l o l i d a r u a boaiUit*) 

S i s yBlllg l E o h s r l i o l i au aaohsn, b r a u o i i t Sle s i s a u r r s d s a 

au lassoD» da k s a a t nooh a a n o h s r B u d A s a b r o o l c i s e n s Zag h s z r s r , 

v i r w e r d o a taîd <m Tonj» bald au Ciîlîstian e r i a a s r t . 

S a aslgt s i o h visTlsl O e i s t auoh Z.orsaao h a t und d a s s sr 

•bsn, daak d i s s s a esiats ao r i s l h i h s r a t s l i t als a s i a a Aahângsr . 

* T l o r a a s a war J a n i e h t a a l s t s t s l n s S a t i r a aaf d i s D s a o k r a -

* t l s i a r u n g dss K l U i s t l s r i a o l i s a , auf d s a kindJLlofa.eu S i f a r , m i t 

" « 0 l e h . a a d i a Z a i t , tmaara Z e i t t n d Wal t a l o i i d s r Kunat und 

" f^chOcbalt l ï s n â o h t i g t ha&ts, d e r g s s t a l t d a a s a i a d a s O ' j l a -

* t i g a t a t a & o h l i o h aur nooh im Z e i o à e n und S l n n daa A s s t h s » 

* t i s c h a n b s g r l f f , <œd au d i a s s r B â t i r a g s h S r t a as. daaa ±oh 

* a i n s g a n s a n d e r e Art v o n G a i s t , dan O s i s t SiXa V o r a l , a l s 

* s i n a n s u s und f a a z i n i s r s n d s , w s i l i a f r s l w a Z â l t - ^ a u f t a a 

* l & n g a t a i o h t f o r a B g l l o h g s h a l t s a a ICSgl io l ikQi t i n n s r b a l i » 

* B s i n s r D i o h t u n g h s r r o r t r s t s n und Qbar d i a OaaiQtar H a r r 

* wsrdsB liaaa.«(i> 

tm liràs d s r Z i t a t i e n a t a l l t Kana d a s Probl«Ea ao kia 

alaaia n u r d s r U a b s r d r u s a d a s K Q n s t l s r a an d s r M a s a s , und d a r 

Uabardruaa d a r Maaas K l k i a t l a r , vail a i a i n d a r Kunat n i o h t 

g a f u a d a a hat waa s i a s u o h t o , a i a B s d & H ^ i a n a o h Moral h s r r o r » 

r i a f . 8o i s t s a a b a r n u r i n a o s i a l a r H l a a i o h t . H s i n p a r a S n * 

lielx l a t ^ a v s a a r o l a daa P r o d u k t d s r a n d s r s a l C 8 g l i o l i k s i t > d i a 

B s t r a e h t u n g s a s i a a a U n p o l i t i a o b a a . S . 3 6 1 . 



6 1 . 

mu» d m tii««l5atan Probian Tonio Krâgar antwiekala kona» 

t«. Saronarol* l3t nur Oelat, o r hat (kurah iim dla Srkanntiiia 

Ql»arvtmden und kann darmooh aoltaff««i, flavcnarcla Ist dar 

aakatiaoha Kûaatlar. 

"BmmaeT ala Mann aaltat kaim keinar arkllras «aa ar 

boaabsiohtlgta: 

* VShrand Tc&io KrSgar dan Gagaasata ton Laban und K m a t kal« 

" t l T i a r t uud dabei dla Ktanat aabr lltararlaoh trarataâdatt. 

" aia M i t dan Gsiata In alna goreoJutet hatte, so war in der 

" dr»»tiaahan lovalla diaaa idaalla Slnheit - and daa «ar 

" alB Ifortaohritt ? « durohaua xarrissan - dla Antitiiaaa 

* lautata nunmahr: 'Gaiat g e g a n Kunat* adar auch 'Gsiat g ^ a a 

* La1»an* dann Eunat war hiar sans als Lebeu beiirlffan, LétBii 

" and Kunat au e i n a r Idaa, T e r a o h a o l z a a , wia vor do» Eanat 

* und Galat - (Batr. alnaa Uapol.}. Auoh arkanut ar an waa 

ar llatsaolia in dieaar "draniatiaoiian Vora-ila" rardankt. "DWA 

* jona beideii 9Aaaran und faindilohan BrOdar, dla don aro-

" tiaohan Baalts dar ayoboliaohau Stadt aioaiider atraitig 

* ouaottan» Loronso und dar Prior, a i a sind aJLJLsuaahr dar 

* Dithyratnbikar und dar aakatiaoha Priaatar, via tosida la 

* Buoîk9 atandan.* 

Sa iat eln tâchnlachar Kuaatgrlff Thoiaaa Vatina daaa 

ar dla Bagagnung ^ar baidan Gagnar bia auf die latsta Saana 

] iaraBgaaohol>an hat. iStindig vird Tan Prior gaqproehan. In 

dlaaar Bagagnungaasana Ilagt dar Sohwazpunkt daa Praïaaa. Dar 

Prior araohaint, Yon kainan garufan, in Wahrbait abar von 

7 i a r a . Sla flihlt daaa Lorenso vor dlaaar neuan Kraft T a r a o h w l a o 

Aaa aaaa und so i s t auoh a a i n Tod ain Syiàbol. 3 i a vandat aioh 
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d«R 8Ukrlc«r«n s u , 

* Ir k e n t , l o h h a b * g a a a o h t d a s s «r kosuat. S l a a o l l a » a i o i i 

* g a g a n a b a r a t A^aa. Sann w i r d a l o l i « a i g a a wam roxx b a i d a n 

* i o h g u f a l l a . * T i o r a i a t g a n s a l a ? a t u a a o f g a f a a a t , aJLa 

d i a S o h d n h a i t , daa L a b a c daa k a i a a n f r a i a n W i l l a n h a t , aidbi 

a b a r dara S t a r k a a «uwandat und g â n a t i g i a t . S i a k a n n t d i a Maoht 

d i a a i a û b a r S a v o n a r o l a h a t , a i a h a t i h n i « Daaia duroh i h r a 

Iraehainttx ig a u a d a r Taaaung g a b r a o h t : dann Saoronarela* a Q ) a r -

v i n d u n g d u r o h dan G«i8t w i r d a t a t a a r p r o b t . ( o f . Hiaraagrauui Wut 

g a g a n daa B i l d ) . 

par P r i o r : l o h h u l d i g a Suoh n i < d i t . l o h aohaûkha l u o h . l o h 

Bazma 8uoh L o o h a p a i a a daa S a t a n a , Q i f t d a r O a i a t a r lunr. 

T i o r a : Uad aagt ea g u t . Sa b r a u o h t ao v i a ! T a r a n t , stt 

sohBiahen w i a au p r a i a a n . Und wann n i r allas daa nun aXa d i a 

l a t a t a und k i l h a a t a A r t fou H u i d i g u n g a r a o h i a n a f 

Wia 8 a h r S a v o n a r o X a , a a h r a o o h a l a Loraaso^Thaauui Kann 

a a l h a r , i a t a a i g t a a i n a Varaohtung f u r d i a "^Vialen d i a a h a a 

* Saadung a i n d , a a i g t a a h r nooh a i a ar a a g t : G o w a h l t f 

* loh haba n i o h t g a w i h i t , O o t t b e r i a f mioh a » S e h a a r s und 

* s u r Oirêaaa und i o h gah^ïBhta," a a i g t auoh a a i n a U n v a r a S h n -

l i o h k a i t g ^ a a * a l i a a was w i d a r dan asiat i a t " , wâhrand L o r a n -

ao i n i h a a i n a n B r u d a r a i a h t , wail auoh a r un a a i n a P a r a ê n -

l i o h k a i t k&Bpft und d a ^ i a l h a i n a a n i a t , wail L o r a a a e J a t s t 

a h n t daaa a a i n L a b a n , w i a k O n a t l a r i a o h a r aa g a a t a i t a t h a b a n 

• a g , k a i n«a inn9T9n S o h i o k a a l a r u f a g a h c r o h t a . Sr a i a h t i n 

S a v o n a r o l a ainan g r S a a a r a n L«i>an8kunatJiar a l a a r aa l toat -

Dar P a d r a a b a r h a t g r ô a a a r a n B l r g î ;, « r w i l l a a i n a i n P r o p h a t , 

daa h a i a a t a i n K & n a t l a r dar x u g l a i o h a i n E a i l i g a r i a t . 
auer 

B a r Oadanka i a t g r o a s a r t i g , %« w i r d <aua ihn a o b a l d ar 
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in Tatsa tsBg«««tst wlrà: «r «atfaoht «in Vmumr daa 

SoiiS&heit v a r s A l i r t . Sohvsbt aioht auoii 8«ron«urol« A)»gz^d 

dar Selbststtoht, dea grauaaaataa Sgolaaua t Aîsar «bas diaa 

Wiaaan varlellit Iha aina Uaberlagaabalt: "Bia Ibtgal lUMawa 

* dla BTluida cioliti ala alnd aloht wlaaaad. Bâ !^tttudœ 

" gagaban, da iolx mich. aufJlahata vidar dia Rangordcung dar, 

* Oalatar. Xa aehiaa sir d»s8 ioh aahr aai, tu» da.a Sngal," 

Und ar «prioht, ar dar Uabaxbavaaata» dautillcib aua vas 

aalna Uabarsaugungaloraft, dar Laranxo balnah varfailen «&ra, 

auf alanal Tarnichtot: X)aa Lai(|laa darf niolit unaouat gawasan 

sain. Kulm aaaa as mir brlngan, 

Pann Lora&xa arkanât hiar dasa er u&d Saronarol* dan 

Bftallo^an Btoln *daB Yialaxt, dia &ur ain Wir aind" gaganOtoar 

liag«l.und ihm also altruisbisch-moralisch nicht uoerler^en ist.-

Und la Siaiog, dar folgr, aprloint jadar ftir aich aoJl^at 

ahna aaf dan andaran KU horaa, a&ar iî alda sagaa daaaaiba. 

Sa «tlrda data B n n a katastraj^euloa «uuiklliMEtB* 

Dar Tataimansoli Sairoaarola abar, aloii aainar Kraft 

bawuaat ,will dan J&lt dam Toda rliiga&daa Loranao Kaua und 

Bakabru^ abavlasan: "Ich wili ala braoiian dia^a groaaan 

?lQgaa«. 

Laranxo atirbt in ainar latzt«B Aaflahnimg gag<m Sara-

narola dar dia Xajaca fVar aaina Idaa, sur VarroIIkoaiianting aaina 

Salbat varbassarn aSeiita :«Raia8anda Li^*, taaaohlingu&gaaaaaar 

Saaa - i<ai bin dlaa Wirrs^ - und dlas Wlrraal «ii.JL, daas 

ich Harr varda in PIorans." 

àm 8nda daa Dzaaaa arkllagt 71oraa warnanda Stiaraa f&r 

<^aTonarola: *Har auf au woXlan, atatt daa Viclita au wollan I 

Las a Ton dar Xaaht ! Sntaaga f Sui ain MBnoh ! " 



]>er Prlor: Xoh daa Yauart, 

liohaa Olaufban an «ein Sohlekaal 

d«zi Schaden, de» aa dan '*Vial«n" 

84. 

d.h. «r hat elnim OBuaatoss-

imd k v m nloht aahtaa aaf 

baraitet. 
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Bekonnifilsse des Hoohstojplara J^Xtx Croll 

1911. 

* lin Pries, ain Killiard&r, ain Chauffaur, aia Rasaaliund, 

" al&a mhaaiiuilga Qrilfin, ain r^sutiaolior Hllfslahrar mû 

" aica PrioaaBtla toeaondarar Art tratan auX, - A«a sel alao 

* naugleric. Vlr 8al)>at araohaint daa Gansa sawallas M MVL 

* und aohSn, daaa xch In œioh liinainlaohe - and suveilM sa 

* mppiaoh, daaa ioh mich auf dia CHaisalobguo aatsa und su 

" atarban glauba*- So aanonclarta ThaMaa tfunxi 1906 aokon 

aalnan nauao Roaaa daa Lltaratuxhietoriachan Vereln su Bona, 

Itauana Pyedoktieaan. 

•Q^Q Jahra dla svlach^ dar Irachaiaucg Ton "Pioran-

sa" und dar Ton "KBniglioha Hoholt" liagaa, waiaan darsatf daaa 
um 

•ain Hvbm gagrundat war und daas ar daa Putollk dazmaaaan fOr 

al «h intorosalert kat̂ te , daaa aa aalne aolbatbakaanariaslian 

und hSoliat parattnllchan Atifa&tstt wia *Bilaa und loli" und "IM 

9^1«g«I" laa ttDd daaa dia Zoltaahriftaa la *Kundfrag^ allar-

lal Art auoh aalna Ksinung «târdlgtan. Als Antwart auf aiaa 

Pundfrag« «rschiaB s.B. dar "Tarainh tlbar daa tHaatar* im 

2taoiir: **Vord xmd fivtû* » dar fiir uria baaezuiarenWert hat, als 

ar ai oh daria ait Wagnar ausaineuidaraatst dar iha auasar daai 

Oenuaa dar Kunat-ftq^findisig kaiaa waitara Anragung aahr gab«tt 

kaaa, dann tfann hat Ja dia Todaa-Siriinauoht Triatawa aadgûltig 

iXbaarwiindan. Alla dlaae klainan Aufsatse verktuadigan aohon dia 

ilMitaran intallaktuallan und scsialaa Baaeh&ftigwgaa Man&a 
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vilirand dea Krifm naneatlioii. Zvar aohr9it>t «r la dieacr 

Zelt die mei9t9n ScT8li.«n d«a Bandes: *das Yundarkind* (der 

• r a t 1914 •rschleo) a&er die eedeubendate diesar lovellan 

iat T i e l a e b r sia Aufeata uber Sahiller mit desssa iJEuaerateR 

Weaaa er s i oh verwaadt f û h l t vie er auali spâter aloh ia li« 

terariaohea Aofa&taan QĤ er Toataae (1910) uad C!)iazaia3o <191i) 
d i s s G Au "tors n 

x.B. &a88«rt in ao weit^ ^ ilus geiaiii; T e r w a n d t aiad. 

5!ohili9r Xat ihm daber ao ajrapathiaoh well er bel ilm 

fuhlt daas nur duroh anatranganda Arbâit und atladige Uetoer-

viadoog aeiaer aell̂ at (bei Schiller aelnor korparlialiea Sohwak» 

che aogar) er ett^M Zaatande briagt, daaa auoh Sohiller keia 

Gaaie iat, aondera aia âuifa &usaerste auagelïaatetea Taleat, 

daaa «a auah Soiiiller aloht geliagea kaaa daa Kdraliaoha ala-

faoli abzuaohut&ela. lat auch der aiatâse an daa Leidea, aeiaa 

Ha^vaadigkait rûor dea Meaacaoa, v i e f â r dea Kuaatler alo^t «la 

«H^&t-SoiiiUeraoher Qedaake. Jeâeafalla gebBrdet aieii llieaaa 

Maaa hier âusserat ahriatlioU-moraliaoh : "Aloer er gladbta Ja 

* an den Sohmerx, ao tief se laKig, daaa etwaa, waa uatar 

*"Sohaers«it geaohah, die aela &latâ)ea aufolge weder aatslea 

* nooh aohlaoht sala koaate (df Savoaarola ia 7ioreaxa). Daa 

* Taleat sell9at, war •• aieht Scanerst i&d veaa daa d e r t » daa 

* uaaeliga Verk, iha leidea maahte, «aa •• aieht in der 

* Ordataig ae» uad faat ein gutea Zeiehea." 

Biaae Beschaftiguag ait aioht uamittel^ar iîuaerhaJm 

aeiao^ &«8iohtakreiaaa liegeadea OageaatEadea TeziU;iaserlioht 

Uatma iaaerea Zoataad. Sr vird viel aloharer, ia Virkliohkeit 

iat e r auf de» Yeg* berl^t su «erdea, 1906 wird ar voa der 

Boaaer ^teiv«rait&t mvm Shreadoktar ernamitt in.Lul»eelc vird 

ihm etârstlMh st^ajauohat aaoh eiaar Verleaung. 1SK>5 hatta 
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•idi « i B Pr ivBt l» l }« i i g«ordn«t ittd«B «r (U« ?ooht«r d»a IfAth*-

BatlkoProfaaaora Prlngaheia TOC der UnlTeralt&t Munchen ga« 

liâlratet hatty. Katja PrlugtOiela var 22 Jahr* aXt sua er 

ala heiratete» (Auoli dla Prau daa IProfeaaera Coru9li.ua IB 

'^ordnujïg uod frOhea La id* iat 8 Jahra jOngar ala ar.) 

W« bel IbMiaa Uaaax der lasa aloa ao groMe Ko I l e apleit, 

kSnntaa w i r da aud dar Tataaoiie, daaa dar Paator PrlJigahalm 

aua Budii^breolca, daî âsroeti lafflen fi^rt, aol iI iaaaaQ dàaa e r 

daBBla aalna Braut aohon k^uu^te f Frelllsh h.tlBt der Prins 

aua "Keiiiglioha Hoiiait" gerada so wle XariJQS erater Solrn, 

KXaua Reinrieh, dur Hua, naoh elner. Kâdohen Srlka, la Sorenbar 

290i gahoroR wurda. Sa feigten dann nooh Acgoiuâ {190i>} 

IConika (2910) und Silaaàt̂ eth die wShrend d e s Krl^ a a geboren 

wurde und voiil dea Vatera Liebling sain aoli, dmn f&r a i e iat 

dar *OaMU)g TOB Kiadolxan" gê iaolit vorden, wle in *UncrdnuDg 

und frûiiaa Laid" der Profaaaor der {re3ohioh.te (« ïliamaa KaBn) 

a a i n Lorohen ina Hara geaoh2oa4ia& kat, 

Auoh Maona Baterialie Laga iat auagazeiohnat. Br ba-

m>iuit, aeit aeixiar She. aine atattiioixe VijiAa^'^' i n d a r 

Munoiianar Voratadt (2, fran* Joaaphatraaaa). Sa iat hl^aebi 
humori stisch 

su laaan w ia ar aiok dar'ûber i n a s a r t : 'ICain Eauaatand 

* iat reiak baatalit, ioh Vefàbla drai atattiishan rianataSd-

* ahan und einaia aoiiottiatihen Soii&fsrhund, ioh âpaiaa aohon 

* aoB Morgentae Zuok6rl>rBt.oiiari und trage faat auaaehliaaaiioh 

" Laohatiefel. Vaa nooa ? loii tatMhH ïricup&raîaan. Toh ba-

" auohe die Stadts, loti aracaeine lit 7raok \juid dla Lauta 
" k i a t a o h a a i n die Hande, wenn ioh nor auftrate. (lia Spiagal 
iS07). 

Photographia d i a s a r TiXla la Sloaaaara Axliait Sber Thoaaa 
KaoB. 
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V i e w o h l a is in l r s t«ua « n ïïbmr â i « M Wirkuag aaf Am» 

P u b l U n o i o l n a s K o n i a t l a r a , daaaaa Gattung a r ja aeoh Xamvr 

misztraut, w i a v o b l d l a a S r a t a t n a n a u f r i e h t i s i a t (of d l a Tar> 

a o h t a a g S a v o a a r o l a a ond L o r a n s a a Qbar d l a O a f l i g l g k a i t d a r 

KaAga), ae g i to t d i a a a r â u a s a r l l o l i a I r f a l g ihm deoh. d l a aa 

xkotwaadiga S a l t o a t g a v l a ^ a i t . Wla dankbar a r a a d a r a r a a l t a f U r 

« a l n ( â i r l i o K a a Oluok i a t uad v i a u n a n t b a h r l l o h . d l a a a Ruha u o é 

d l a a GlQok l iâ t a l l M i h l i o l i g a v a r d a a a l a d , daa s a i g t a u a r a t d a r 

f u r Vana a r s t a u a l l o h a L l a t o r a i a uad Ruha a a l a a a a v a l t a a 

HMUuaa, a p a t a r d l a I d j l l a a : *Harr uad Huad", mé *aaaang v a a 

Klttdolian'' , v l x k l i o h a R u b a s t & t t o a la d a r aufreibenden E r l a g s -

s a i t vo a r Toa d a a * B a t r a o h t u a g e a a l a a a U a p o l l t l a o h a a * 

s u r S r t i o l u a g s u r û o k k a h r t a l a a a l a a F a K l l l a , uad d a a z a l g t 

a a d l l o t i d l a l a o h k r l a g a a o T a l I a *Uaordauag uad f r ^ a s L a i d * d i « 

t r o t s l a f l a t l o a uad R a v o l u t l o a l a daa G a a û t a r a a a d l a T a m l l l a 

f a a t h & I t . 

Sa v i a y i a r a a s a a l a e l o v a l À a l a d l a l o g l a e h a r 7ora v a a , 

ae aaartt n i o a a a Kaaa a «dlaaa Roataa K S a l g l l o h a E o h a l t a l a a a 

*Tarauch a l a a a L u a t a p l a l a l a K o a a a f a m * . 

Dar S t a f f i a t ^ a r a u a h a i t a r , l a t f l o t t I x d i a a d a l t und 

h a t a t v a a i r r a a l l a a , v a a \ma n a h r aa ala X â r o h a a a r l x o i a r t a ï s 

aa a l a a K o a S d l a . l a i a t daa X&rçhea vaa a^aaa P r l a a a a d a r 

a l a a X l l l i a r d & r « t o o h t a r h a l r a t a t . 

Aueh d i a a a r P o a a a vurda g l a l o h f a l a o h v a r s t a a d a a Toa 

d a r K r l t l k . Daa auoh a r f lyatool lk T a i ^ a r g daa a r r l a t j a d a n a a a a } 

aibar aaa aah a a l v l a d a r s u t r l a l d a r l a . l i a d a u t a o h a r ? & r a t 

( l a a a l a a a A r t l k a l 'Qbar XSa, R e h a l t , a a g t Maoa a i e h t v a l o h a r , 

a b a r v l r k S a n e a a i t a l n l g a r Q a v i a a h a l t flumahiaaa d a a s aa d a r 
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Xaiaer gawaaen iat) aah in d«B «Ina paraoullelia An* 

apialung. Und Mann nuaata aioli wladar varteldigan «la ar 

sioh m'Bllaa und Ich" vartaidlgt hatta: "Vaim lob awanaig 

* Klnutaa lang alnaa Wlttalabaohar augaa^an haba, war ar la 

* «iaaai BailaaaJL Carcla hait, adar Wllhela daa Zwaitan, wia 

* ar alna OruadatalnlaguBg rornlant. ao baba loli intanaltrara, 

" Blttallanavartara Bindziïoka ron Viratantuia uad RapriU^t*-

* tloa gawonnan ala Irgandaln Rofaaraohall lu iiwaaxig Dlanat* 

* Jaiiran gawla&t? Ss «usa XoBa gaaoliiaarxt iiaban da«a aain 

Basan fur alnan Hafraaaa gMî aaieai worde und daaa ar d«a Pu» 

blikaa la alnos naohtragXloiiaa Artlkal untar d.er laaa haatas 

auaata waa ar eigantlioli aalnte. "Dar 7*ùrat, den ich algant-

" Iloh im Slnna batta, lat dar, von dam Sahlllar aalnœ Cari 

* yfti aagan l&aat: *DruEa aoll dar Sâagar mit daa Konlg ge^an, 

" aie balda wohnan auf dar ICattaohlxalt HShan.* War iat aia 

Bi^tar f Dar daaaan Laban ayniboliaob iat, aagt Kaan ia 

danaalban Artlkal. Und ao alnd auoh Elaus Reinriolia Sohioksal 

tœd Irleloaiaaa ayaîbollaoh su nehaaa und aa iat nur dar ftu«3ars| 

lobaadigaa, Ir sihlungakuaat Vanna su vardankaa daaa dia 

Iraihiuag nloht in alna Allagorla antarteta wo ar dooh aaibst 

«narkannt: "dar Terfall dar aohonan Hersogln, Dr Uborbaiaa 

alandaa Itoda, Rarrn Spoalaanna grâeaioixa Srankhait, daa alla* 

lehrt, lahrt, iad«ft aa, hoffantlieh unteriûUti ja, waan aia 

gaaohaitar Kritikar das Buoh alna dldaktlaoho Allagorla ga-

aaaat hftbts, M «arda aa mir dwit Tlaïialolxt kaia &atliatiaohaè 

Lob gaqpondat, «bar ar w&rda gaiatlg, aioraliaoh ao slamliob 

daa Riditiga gotroffan liabaa." Xa iat ï&ïariiaapt arataualioh 

daaa dia Varka Thoaaa Maaaa, dla dooh alla moraliaoba Prablama 

biAandaln>ao labaadlg blalban und daa swar dank daa Eunor und 
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A9T Ireni* des Stils. 

Koniglioho Eohsit Ist d iS einslss Vsrk Mmxmm daca stark 

eptiaistisoh gafârbt iat. Pas Gluck ist aSglleii, trots dsr 

aoralisohen Siasaaksit des IndiTldauBS, trots dor Xrksnntaia 

and sw&r duroh dis Lisbo. Vokl siag dis Lisbe dss K1]ui8tlsrs 

su ssiasr jungsn 7rau ihn, wsim auoh asMutan, su disasr LS-

song, zu disssr mlldsn Ralttuog dsr Voit gsKSBm>sr, bsstimt 

ha3>sn. Br hat darin s2>sVlioch stvas a^skjjrder Jugsnd- i»d 

Olûoksoptimiauus der Ziviliaatioiisliteratur uad in dan "Bs-

traol^u%an axxiaa Unj^olitisâhan" arkonat ar ait einigar Bittar-

k^ait aa, daas ar salbat duroh dlasa zwaita "SaaJLs in aainar 
(!) 

Bruat* Mit Sciiuld an dan yort9olirittsgadanka& dar Desokrat«Q 

ist. Vmtu ar auoh in IClaus Heinrioh " d i s Kriaa des XndiTiditaM 

liamus** 4 ans Wandung sum X^eatokratldohan, sur 8raai&aaBJcait, 

^pmboliaiart, so konuen vlr une nioht h a l f e n sa aainan dass 

diaaa Vanduag bloaa aina a temantana, aantiiaantaliaoha Untar-

warfong an dia varallgemainta Liaba daratailt, als dass fis 

auf a i n a daOiOkratiaolia Tanêsna lîioaas Vamis barubaa sollts. 

Ails andaran Warka \mà baaonders "dar 7od i n Tanadig* «idar-
dem 

spraoliaa; stârkar als Jamais tritt dort dar Individualisaus 

harror. 

Thomaa Xanns Qrunâgadanks ist diaaar dasa dar Vflrst 

S]rva»al tVur dan Kunstlar sain kann. In salnar Thoaao Xana 

Studla ssgt Trans Lappaann^^' : *Sain Tiàratanttta iat aift TaXl* 

* komsanaa Glaiobnia das Kunatiortins. Daa QamainaaKo ist dar 

" Oaganaats siw saobLiichan Menachan uud dia Parai 1 a l a s w 

" Schsuiaplalsr, ̂ eï- Zvisspalt sviaehen Vasan und Braohâinung, 
(1) Ouvr. oité. S.42. 



Da« Wi«s«a m d M eig«n* Sohloksal traitot d e» g«aial«B 
dazu 

Manaohaix sldl TOA d « r ]f«ag« x a anteraoh«àd«i, dl««a uzdia* 

wuaata Wecxiaalvlrkuog koamt aaoîi roa der a ai ta dar ICanga, 
j-̂  d. 61* £3 

Sla fUhlt dan Kûnatlar aaa a i o h , arlia1»t lha ^ a r aia und 

da^Pgt ihm e l o a Relia auf. Von j a t x î . a& lat dar Kunatlar-

7urat a l l a i s , a r hat aina r a p r a a a n t a t i v a Ko.ila s u f u h r a a ubd 

aiaht aioln Y a r p f l l o h t a t aaina W t ^ a su laawahran. Sahai/itoar 

und sur srSaaaraa I>autllohkait iat dlaaa Wurda liai» lUratan 

rain ftaaaarlioh, im*Tod in Vanadig* al>ar hat auatav Arolian-

baoh a i o h aina fi»>rali80ha Vûrda vie ain Harniadh an. « a a a a n 

miissen.. Plaatiaohar ujrid b a l a b t a r wird diaaar Zuatand, 

«iadax%agal>aB in dar Oaataltung thoma,^ Manna: ain kldiaar 

Huratanhef, in ainm gaïas klainan Staata we daa Tun uaé 

lAsaaa dar Lauta via daa Rofas aai atran^ataa garagalt uod 

l&arvaoiit iat, i » dia Stufan dar Hiararohia o i s ina laei&ar-

XXohm Ê3b(ii9mm»»m aind. In Wirkliohkait iat ain gutar Manaeh 

ala W^Bt itoanao baklaganavart in aalnar Oda und ao a i n gutar 

Kanaek iat a b a n Elaaa Rainrioli tmd «ban daduroîi iat ar uioht 

aor Syaùtol, Vit aainam à l t a r a n Brudar Albraoht, dar a r p â t a r 

H a r s ^ sain vird, lœd a a m a r jixagaran Sohvaat^r Citlind, 

T a r b r i n g t ar aaftaa Jug«ïd via la ainan Eâfig. lhX9 i f u t t a r 

Aia aur Aagan flr aioh aalbar und ihra SohSnhait hat und an 

IBA« daa Ramana gaas rarvaat lat, gibt i l m a n nioht dia g « -

ringata W â m a : w iasa rdaM iat Klaua Hainrioh duroh d i a Sohvld 

daa Rafamtas ait ainar Tarkr&ppaltaa linkan Sand gaboraa. 

Liabta aia irgandvaa. mm Bai^iaà ihn aalbat. Klaua Heinriolii 

&ar llir dooli ao îlhnlioh v a r t Aoh, dooli, d a a tat aia 

d a n n o s h , ao vait ala Zait dasu hatta imd dann aalbat, v « m 

aia lha ait lcDâU.an Wortaa an aaiaa Eand arinnarta. (S.67). 

http://Ko.il
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Trots allor Betouorungoa THeaaa Maïuia, «r hia»a k o i s a a 

baatiiœitan VUrstan mit aainaai Ro«an gaoïaiiat, gaiOAust d i e a a r 

•arlcrSlppalta Azm oit a dooh atark a s Wilhalm dan Z v a l t œ , d a r 

J a dooh maaii «in ihnliehaa Gal^raohan h a t . 9e w l a Sarr 

friadeiBanna Btzohel iat diaaa v^zkrl^polta Hand aymboliaeli.. 

2>ar Kunatlar, a r iat aa dar Yîirda aelliar und dar ungaatlrtan 

ântatiiBg dar Kange aohuldig, aell a a l n a 7«bl«r r e r b a r g a a dur6i| 

dla Satfaltung aainar Wûrd», i ndoi «r aioh aoinar rapr&aan-

ta.tiT«n Rolle t^awuaat ist. Obglaioh jader Ontertan « « i a a 

lia Klaua Sainrioha Hand, T9xl>i3%t ar aie Smd*» Mal .weim ar 

Sffentlieh Mifitritt» sait groaaar Sozgfalt. Tadar enr&rtat vea 

Uuitdasa er J a uioht aua dar Rolia f^t, a o gestaltat ala li 

aine Laare im i h n haruB. 

X i t a9ln9T Soiiwôatar DitXind antaehltlsift ar «anolwial 

und maeiit SiMeektingareie^ in dea alten SohÂoa3, waa aie 

"itSbera* nannan, abar ismar nur heimlish. Lalxim uBd Fuhian 

vie die andaren dûrfen aie nun einiaaX nicht: "Dann Elaua Hein-

" rioh weaigateaa mah ein, das3 es un a da* Vesan genlas 

" nioht anatand. einfaoh su flnlen und damit glâoklleli sa 

* eein, aondern d a a as une sukaA , onaere Zârtliohkeit iai 

* 8aaî.« anaohauXioh zu maolian» und auasusteli.en, d a l t d i a 

* Keraen der S»«te aoiiwgilep {f ) • Maa W i t iixc tara, won 

aller Wirkliolikeit, und aXa ar l>ailâufig einem arj&an Sehuster 

li^agnat, der iha allarlai araShlt, wird ea ilai g a a a fr«Bd: 

* giolit ein ainsigaa X a l iiatts er ihn groashorsogliohe Ho-

" heit ganacnt, hatta ihia Oewalt a a g e t a a und aeine Reinhait 

* und Talnhait grSbliah varXatst. Und varua var ea glalah-

" wahl ae aeltaaa allas» daa ron dan Lakaien su horen f 

* Warua aohlug aain Ears ait aolohâr antaatatan 7rôuda. da 

* a t v a a ron dan wilden und freehaa Bingen ea berOhrta, d a r o a 



« s « i n « HoUftlt n i o h t t e l l h a f t wor t * (S.65) 

So «ird mr auoh Jahre laung nioht wissan wi« «lend 

m das R« r s o g t u n beat«llt iat, wia di« laadwirtaohaftlichaA 

T«rhâltnlaa« alohta v a n l g a r aïs ^sohleoht s i n d . Deai wirt* 

aohaftllohan Zuatands daa Landaa iat ain ganaaa Kapittal 

gawidaat und da saigt sloh aal w ladsr , v i a in Baddani»ro«ka» 

wia saohTaratâodlg auioh auf gaaohâftlloliMB Gabiata ^onas 

Kann iat und v i a a r aaina Torfahren nient gans Tarl@ugna&, 

Salnaa &ltar«i Brudar Albraoht dar Harsog w i r d naoh daa Toda 

daa T a t a r a , iat aa abardruaaig aaina Wttrda daa Publikum gagaft-» 

vSamT su bavahran, ar iat ain Sondarling, ain Skaptikar, a i n 

Labanaunfahigar wla Thonaa Saun ao Tiala ror iha gasohildart 

hiat, dan «alna PfJioht su aohwar iat, wail ar das I&m&tsa 

und Trûgarisoha daron oinaiaht. gr Taxglaioht aich bai ainam 

halban Tdiotan, dsr in dar gansas Htadt bakainnt iat vnd dar 

JadaoMkl «ann ein Zug «bfiUirt dia Radar baklopft, daa Gapâok 

inspiziart, daa Zaiotian sur Abfahrt ait dar tftltsa gibt und 

alch ainbildst dar Zug fîihra aib auf aein Zaiohac. 

Ohna Sohasi daa Hohnapokus a i t alch traiban su lasaan, dasu 

nuaa wohi aina diokaHaut gahSren. Jadar Lakal d a r aioh an 

dar Tur aufpflaazt und i&ir zuautat an lha rorubarsugaban, 

ohna ihn aohr au baachtan, aatst aich in Terlaganhait» 

Br baaat d i a Mange, «S înnd Klaua Rainrieh ihr liaband antgaga% 

k»Hit. In aainar Vamainung iat Albraoht nooh ain Dakadwit. 

Wia solmarslich abar Klaus Eainrioh aapfindat, d a s a , ao bald 

a r aioh gahaa l&aat und gavShraich aaia wlll w i a alla andaran, 

diaaa nialioha Kanga aioh an ihro Idola rloht und iha i n dan 

Kod«r aalilappt, das « i r d in dar i^iaoda daa Bûrgarkalls b a « 

aohriaban, wo Klaus Hainrich aach ainigan Libatioaan allaln 
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Selas8«n tuid laSherlich» 2ur&icbXoibt« la dl«MEi Jlmtaemi 

«EUT er mit aouh fiinf ander«i »dellg«n jnagea Leuten auf 

•iMum Schloss un ter Leituog eialger iirofesmnrfltt* 

M a e r Tcm dieeen «Dr Raoul Cfbnrteiii.weiM U m âaluir sa be« 

einf Xusaen, me il er auaschljkCBSllch auf Haltung und WCirde la 

Xavalischaa liilt* ht et^t aiiseertialb des Leliena mam l^mtm» 

•oai (vM K.H. witurllch aielit vereteht) «u» Verblsseahait 

gtgea die Cre»ell»clmft,aus derea untersten ashlebt«ii er 

•taK^t,hat er sich durch seiaen «leeraim Willen «aporgearo 

beitet* uad sein Âbgott iat dis Leisttar^. KarDeataral faat 

•tebt er da* mit der gr&ilicîien» un^eaunden Hautfarbe» aei* 

aer Brille» aeinen sitsea wiet *ich bia eln j^alheur T<m Ge-

teirt" daa iMlsat *aber jetât bia ich eia gaaaer Kerl't oder 

•ich habe mich dea Wind um die JMitae weben las s en*" 

Kr will K.H. noch Btehr seiner WlXrde Qberzeugw: *Sic 

* elnd eine foraale ':^st«as> Sie liabea kein heciit auf un-

" aittelbare v«rtrauliahkeit.« Wae Vm feMt iat folgeadeai 

* Bas Xebc»! gaht in ijeruf ui»l Leistung nicht auf, ea bat 

* «eine reia ostnachllcbeB Ai^rderungen und xfiiciit«at 

* die m»mme Acht sa laas»! eine schirerere sSnde bedeutet» 

* aie etaa, eiae gewiaae Jovialltât gagaa sich und andere auf 

* dea Oebiet der Ârbeit". Und daa hat eben KXaua Meiarich 

imd keia fiaoul Uberbeia wird es Um entnehiaen kSftnea» mxush 

aiokt die besturatet âberaÉLaaiic TerleseM tiad Idîaatlicbe Bai» 

tiiBg mixaat Mitachiiler» die aiestale sur latimit&t tuhrmt 

wird* und voruater K*B* leidetf deam sehon iat K.H* etwMi 

m h r aie popul&r» nur iat er nooh nlcht erameht aoch nicht 

erlSst aua aeiaer "f^mlen jcietenz. Der Seibatœerd dea 

2>ootor &berbein iat das logiacbe i ^ e einer aaaSglieli ge-
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wordenen ExistBnz, elaes hyperbollschen IndlTiduallssius, es 

Ist der 3tarke der sich eelbst •emlchtet. 

Die gltiekliche Heirat aeiner SoJttwaater Bitlind iat 

ein^elMB Vdi^piel,das una aohon die ĉ -rlSaung alttas tut* âia 

imt einan l^gar geheiratet, der aie aua dem sohlaaa, wia 

aua einer Tarsauberten Baxg» erlost hat» Sie iat es auc2i« 

die Ibm die AzLicunft einea aiaerikanlachen Eilliardar und aei

ner Toohter in der stadt eraaîtlt (Dies seigt u.a« die aorg* 

faltige Komposition dea J^heat uber die aich ap&ter 7hei9».8 

Wman in den *fietr* einea Uap» auaaert und der er die beson-

dere Scliatsung der franaSaiachc» Kritik suachreibti wirklicH 

aind i^eat Tonnelat in der "fievue de xaria* Toni 15.Januar 

1910 und J. Dreach in der RftTue Genaanique rgm Itibn-April 

1910 Tollen Lotea "ein durchaua geformtea £uch» auf Kaaa und 

* Verhâltnia gestellt» Teratandig» durchaichtig» gedanklich 

* beherracht.*.*} 

Sofort iat der vor iteiohtum und Krankheit ainuoe ilil* 

liardar Spoelsienn Klaus Heinrieli ayiapatliiacli» \m. so mehr als 

er aelber noch einaa^r wird,da er aeinen kranken Bruder auf 

d m Throne vertreten muas» Von jetzt an f a n g t "der hohe 

Bnruf" eirst recht an. atandig iat er auf inapektionareiaen 

aller Art und f u i a t ianer besaar^daaa er die inUiren Zuatin* 

de aeines Landea dooh jaie sa Geaichte tMOcoant* S S s t l i c l i 

aind die ironisctaen IteaebreibuBgen 4«deaBnJi wenn K*H* S f f e n t * 

lich auftritt} gana beaondera atark wird inmer herrorgeluiben 

en 

daa l îQbewuaate sur Sohau tragen der schon aefuhle der 

:âirg«rschaft de» l^inz^n gagœuber >und daa ebenao u n b e w u a s t a 

Verbexsea « l l e a hasaliche - I>a8 ganse Leben eracheint K.H* 

in einara falschanLichte. Da imn von iïm ni d i t anderea er* 
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« a r t e t a l s e b e n r e p r a s e n t a t l T s u s e i n 00 iat d i e V e r f î i h r i a i g 

f S r K .H* S T o s a a b e r a e i n G e w i a a e n e i n z u a c h l a f e n * V i e g e m e 

e r e t v M d a r a n ë n d e r e n moohte e s iat i i m a o c h Buelir Z u r u c k -

h a l t u n g a u f e r l e g t » ala e r d e n l i ruder e b e n r e p r a s e n t i e r t 

OBd a l s o n o c h WMiii^r V e r a n t w o r t l i c h k e i t h a t ; a u s s e r d e s « t e h i 

e r noch. gnm u n t e n a ^ i n f l u s s R a o u l U b e r b e i n s . In d i e s e r 

O e M S t s T e r f a s a u n g e r t e i l t e r e i n e s Tages e i n e Â u d i e n x a n 

Jû»X l E a r t i n i d e s s e n d i c h t e r i s c h e L e i s t u n g ^ elMm g e k r S n t 

worden s i n d . A x e l H a r t i n i i s t n o c h g a n z d e r T o n i o K r o g e r -

tjpaBt n u r é^ma e r » w i e e s s i o h i n einem l u a t s p i e l o d e r 

ISarchen g e b u h r t , n i c h t e m s t gen<»SMo w i r d . ^ c h g a e a h n t er 

u n s an D e t l e ^ S p i a e l l . A a S s a n t i s t H c i n r i c h s Irrtu in» d e r 

• e i n D i c h t e r t u m n i c h t e m s t nimmt , 8 o n d e m e s f u r e i n e S r -

h o l u n g n e b e n e i n e m a n d e r e n B e r u f e h a i t . Jkk e r k l a r t A x e l 

H a r t i n i ( w i e d e r e i n s o n d e r b a r e r Kaiss}» d a s s s e i n S e r u f w i e 

a u o h b e i S p i n e l l " u n a u s w e i c h b a r " ist w i e e i n S c h i c k a a l » d a a a 

e s s u g l e i c h u n f a h i g satcht j e d « u a n d e r e n , J a , f U g t m i t 

S e l b s t i r c m i e hinzu d a a s d i è s e U n f â h i g k e i t d e r e i a s l g e 

F r u T s t e i n d e s D i c h t e r t u a u i i s t » S r e r k l a r t i h s t d a s s s e i n e 

KôrperschwBche s e i n K u n s t l e r t u m b e d i n g t , u . w i e e r d i e Gesun-

den lM»neidet i d i e l e b o i und g e n i e s s e n kônnen w i e e s i h n e n 

e b e n e i n f a l l t * &a i s t k(M&i80h,da8s d i è s e f u r Theaaa Maan 

v e r a l t e t e und s c h w a c h a J o r s t e l d e s K u n s t l e r t u m s h i e r w i e d e r 

à u f t a u c h t ; a i e h a t a b e r <zum Zmwtk £ . H . d u r c h M a r t i n i * s Mund 

deutlich s u laachen " d a s s d a s T a l e n t d r a Hiœger n a c h dem V i r k -

l i c h e n b e n o t i g t " und d i e i a r a l l e l e au ihm s e l b s t n o c h a u 

Terdeutli'^hen K l a u s U e i n r i c h d e r e i n L e b e n s k u n s t l e r w e r d e n 

8ol l,mas8. f r t t h o d e r s p â t d e r V i r k l i c h k e i t den Z o l l b e a a h l e n * 

w e n i g s t e n s s i c h n a c h i h r s e h n e n usi s e i n e r f o r n i a l e n ^ x i s t e n z 
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elnen Inhalt zu geben. 

Ba macht er die Bekanntschaft îmm Spoelinanns 

(gerade in der ^itte des Bûches). Auch a i e ist ganz allein, 

wegen eines naznlichen auanahinslosen Schicksala w i e dasaje-

nlge Kl» HeinriGha. Muv gebardet a i e aich anders : a i e 

kennt Menachen und Leute beaser, hat ihren Stolz und hat 

sich eine ernathafte Beachaftiguag geaucht indem a i e Algebra 

treibt. Durch den Yerkauf einea Lustschlosaea an opoelmann 

lemen die zwei jungexi Leute sich kennen- iir imponiert ihr 

gar nicht und da liegt der erste Anachlusapunkt. i^ine eia« 

zige Peraon betrachtet ihn wenigstena gewohnlich und aogar 

mit einiger Herabsetzung. Er verliebt aich ganz einfach, 

aber dieae Verliebthelt hat groaae Polgen: er verliert aile 

Lust an Kaltung Uiid wird mit aeinem Berufe vôllig unzufrie-

den. Âuf einem Beauch im Spital begegnet er ihr zufâllig; 

schon iat der Sindruck dea menachliachen . lenda auf die bei-

den jungen Kenachen geachildert: Klaus iieinrich iat durmn T o r 

ail dem Ungeahntent Ijania will ihre £)Caturaung durch Ironie 

Terbergen, und gegenaeitig wollen aie sich gar nicht bloss 

geben. Uaxm ironisiert das dieamal verfehlte Suchen nach 

einander indem er die zwei sich nach deù Besuche plôtz-

lich wieder an die Formen klammem laast, alsob der Vorrang 

das Allerbedeutendste bei dieser Gelegenheit gewesen ware* 

Die abwehrende Haltung von Inmas Vater einem Sonderllng 

bringt K.H, noch mehr aus der ^ssung; endlich wird e r wie 

ein gewohnlicher Menach behandelt. In der Unterhaltung zeigt 

sich nun wie unge&chic kb und unwiasend er ist, welch eine 

intellektuelle Leere auch sein Daaein verbirgt, indem aie 

ao sehr gebildet iat. Durch faat jede Handlung veraetzt 
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•le wlllena oder unvillens K.H. in eino grosse Sohamt sis 

sslgt ilBs ohne Schonung wis "erkaXtend" seine Wirlcuaig auf 

die Leute istt wie er aie in uns^sautliolie Lage Inringt durch 

seiae Hoheit. *Sie haben ihr nicht erlaubt» aich ein biaa* 

" chen gehen zu laaa^» baben ihr nicht die Wohltat gegonnt 

" ein wenig su aduT&tzcas*- erzahlt aie iim das ungluok» 

liohe Leben ihrer Gouvernante woruber er gaas bestSrst 

ist. Sle làsst ihn veratehen wie talctlos es ia gevohnllchen 

l^sein ist» die Leute auazuhSren wie er es gedankenlos in 

aeinem irrinzenberuf zu tun pflegt* Wie in eineœ Marchen wird 

der Zauber gebrochen indem l œ a ihn nach minem rerkruppel-

ten Anae fz^tt 

* Haben Sie das da seit i hrer Geburt ? fragte aie leise. 

* Sx erbMchte aber m i t einem Laut, der wie ein Laut der Er« 

" losung kleudgt» sank er Tor ihr nieder» indeia er die selt-

* mm» Gestalt ait beidan Armât œwohlaog.*. 3ie antwortete 

* oit Torgeschobenen Lisent Haltioae* frinz. Ich bin der 

Meinuagt dass ea nicht erlaubt iatt aioh gehen su laaaen» 

* soBdera dass aaa anter allen iMstânden Haltang bevahren 

* BMISS." 

ELaus Heinrich sind jetzt die Aiigeq/geSffnet. Gestarkt 

dureh dièse Liebe wird er sich Jetzt ait Hingebung seines 

Berufe widaea. Verechimt uber seine Usvissendheit* stiirzt 

er aich in aeiner 2«aîvitât auf Tolkswlrtachef tliche £âcher| 

e r a t jetzt aieht er wie achlecht daa Land regiert wîrd und 

wie heikel die finanzielle Lage dea Staatea i a t . Seine 

aarchenhafte Helrat mit der relchen laaa bringt ailes ia 

Ordaungf des iat aelbat Teratandlich nur liebensache vaiû. seigt 

blosa Hanna Lust,ein echtea M&rchen su erzahlen. Die Rosen 
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im Schloasgaxtea die einen î^odergeruch von aich gabcoi» fangea 

Jetzt au duften an und die Légende>daas einstmala ein Frins 

rsgieren werde, der mit einer Hand aeinem Volke melir geben 

wurde ala die anderen mit zwei, ist erfiillt* 

Jede Zirtlichkeit vird Temieden>daduroh>daa8 daa JBucii 

achlieaat Bit der ironischen Beachreibung des Hochzeitzere-

moniell. Aber ea iat doch gânzlich unbegreiflich daaa daa 

Bach falach verstanden wurde» wâhrend doch Klaus îîeinricha 

letzte Worte aindt "Weias der gar nichts vom Lebeut der von 

" der Liebe weias ? Das soll fort an unsere oache aeln: 

" Beides, Hoheit und Liebe - ein atreogea Gluck." 

BloBs dadutch daaa Mann an diesem ifôhepunkt die "Ho

heit* nicht vergiaat zeigt er aich noch ismar der intégrale 

Individualist, obgleich er zu skrupellos apater geaagt hat 

die SI olkabegliicker und Demokraten hatten durch dieaen Eonum 

ein iieoht gehabt, auf ihn zu rechnen. 

HfpgpnBlISSB DRS HOCHSTAi^LibHB ySLIX KRULL 

1911. 

* Han hat Teil an der intellektualiatiachen Zeraetzung 

" des Deutschtuma» ytean man vor dem Krieg auf dem iunkte 

" atand, den dsutschen £ildunga* und imtwicklungsrosian» die 

" grosse deutache Autobiographie als Memoiren eines Uochata-

" plers zu parodieren.**» ao achreibt ïhtmaa Uann iraLhrend 

des Krieges 3ber das Komanfragment» das 1911 im Fiacherschen 

Almanach erachien und aich der iJrwàhnung keines der Mannachen 

Biografen-^) erfreuen darf. Uogllch hat keiner daa Iragmant 

Mur Wilhelm Alberta - Thomas Mann und sein Beruf Leipzig 
1913, aieht in den "Bekenntniaaen" ala er aie fluchtig zi-
tierte fiir Thomas liann "einen Kampf um daa Geheimnis der 
Illuaion 
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ernst genonsnen. Dass auch der Âutor aelbst nach dem Kriege 

davoxxabsah einen Roman daraus zu machen beweist die Tatsache 

dass die"BekenntnissSïwie aie 1911 geschrieben worden, 

varea>1923 als ein Abgeschlosses erschienen. 

Sie Zeit zum Parodieren «mr fur Thomas Mann rergangen; 

er selbst «ar 1923 "auf dem Inuikte" einen Entwicklungsroisan 

zu Teroffentlichen« Die Bekenntnisse zt^igen uns einen Thomas 

Mazm des das Kunstlertum aoch ismer sehr "anruchig" ist, 

der Schein und Wesen in einer ï«radoxalen Pîrzahlung dae nim-

liche sein lasst und aie mit einem bisher nicht in seinen 

Werken gefundenen Zynismus durcheinanderhaspelt• Manchon 

Lesem der Uebersetzung dièses Fragments in den "jNouvelles 

Littéraires" (mai 1927) mag durch dièse Lekture einen fûr 

ismer falschen ilindruok d e s Dichters ge^eben s e i n * zumal die 

Uebersetzung die verbissene Ironie des Stila unmoglich wie-

dergeben kann. 

Dièse Idée der ausser-gesellacîiaftliohen, verdachtigen 

Stellung des KSnstlers beschaftigte Ifauin schon in "Tonio 

Kroger" wo der Held mit einem "Hochatapler" verwechselt wur-

de. Wie der Autor triumphiert haben magt ola er die Urakeh-

rung seines iaradoxons fand, und die ihn wohl endgultig zur 

Komposition der Bekenntnisse bestimmt haben wird» "In Munchen 

«trd kiirzlich (1910 geschrieben) im Hoohstapler gefangen, 

• der sich ins Fremdenbuch eines noblen iiotels als "Schrift-

• atelier" eingetragen hatte. Wir konnen nicht mehr vetlan-

" gen....(Eede u. Antwort S.77). 

Die kaum hundert Seiten des Romanfragments bilden das 

Euch der Kindheit des projizierten Romans. Wieviel autobio» 

graphische iilinzelheiten Thomas Mann auch daeSiigeschoben hat» 
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sahen wir vorher schon. 

Ailes im Leben des armen Pelix Krull eracheint wie 

ein Vorherbeatimmung zum Gaunertum, die Une lylichkeit des 

Vaters in geschaftlichen Sachen, die vollkoirimene Freiheit 

die man ihm lâsst, die Tiinkgelâge, denen er teiwohnt und vor 

allem seine Ehantasie die daraus hervorgeht,dass er (gerade 

wie der Kunatler) der nuchternen Wirklichkeit nicht gewachaen 

ist. Die grenzenlose Snttâuschung, wenn er nach einer Thea-

tervorstellung, die ihn sehr aufgeregt hat, hinter den Kulis-

aen die wirklichen Maaken de» Schauspieles zu gesichte "be-

kommt, geht aus diesem îhantasielDedurfnls hervor. Wenn 

gleich die ganze Vorstellung zum Zwecke parodistisch ver-

zerrt ist, konnte man Pelixens Bedurfnis, eine Holle zu spie-

len, der Haltung von Konigliche Hoheit annâhem. 

Welcher Unterschied besteht, mag Mann wohl mit einiger 

Bitterkeit gedacht haben, zwiachen einem Kunatler, der auf 

einem Podium steht und wundervoll spielt, und einem Hans-

wu-rst, der dort hingestellt wird und aile Bewegungen des 

K^nstlera aufa genaueste nachahmt, wâhrend ein anderer in 

den Kulissen spielt ? Ist es nicht umgekehrt eine Kunst 

tadellos eine Jnterschrift nach zu ahmen, dermassen den Kran-

ken zu spielen dass ein Arzt,(welche Einmutigkeit in dem 

Guten Willen, sich verfuhren zu laasen. Hier besteht one 

Zweifel eine fur den Haushalt des Lebens unentbehrliche 

Einrichtung, als deren Diener dieser Mensch (Schauspieler) 

gehalten und gezahlt wird>)i.e. das Publikum die Menge. 

obgleich er weiss dass es Komodie ist, aie doch respektiert. 

Keine neuen Gedanken also, wir fanden aie vorher schon, ja 

sogar in der letzten Sz^ne^ von "Fiorenza", îondern aie aind 
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mit einem leidenschaftlich.en und peinlichen Wahrheitssina 

sur Sohau getragen. Die Bekenntnisse sind ein hoffnungslo-

aer Verrat an dem Kunstler dem publikum zugunsten. Schon 

ist der Stil der meisten îlemoiren nachgeahmt, wo der 

Atttor doch so oft den Begebenheiten Yorauslaiift und dann 

inimer wieder zu aeine.r Creschichte zuruckkehren muas. 
f iir 

Vie symboliash Hann dièse ganze Hochstapler Ixiatenz ist» 

zeigea die wiederholt Torkoinmenden tiei sinnigen -bemerkungea 

mit denen ï. Kr. die iJrzâhlung unterMchti "Unaere Pâhigkeit 

" zum -iSkel ist, wie ich anmerken môchtet desto grosser, 

" je lebhafter unsere JBegierde ist, das heiaat: je inbrus-

" tiger wir eigentlich der Welt und ihren JJarbietungen an-

• hangen." 

Die "Bekenntnisse dek Hochstaplers î'elix Krull" sdiies-

•en ein fiir allemal die» 8«g«a wirt skeptiache Période 

Tli«Bas Mazm. Das s die i^rodie gewiss nicht ausHârte dem 

Berufe gegenûber, hervorgeht.ist deutlichj vielmehr zeigt e s 

den heissen Wunsch dièse Uagewissheit• dièse Unreifheit 

zu iiberwinden. 



VIII.- J>m TOD IH VSHSDIG - 1912 
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mR TOP IM VEKgPIG - 1912. 

Blese .Hovelle ist fomlich das Meisteihaftesta was 

Thoiaaa Mann Je geschaffen hat; In eigentùmlichem Widerspruch 

su ihrer stilistischen Meisterschaft gibt aie uns inhaltlich 

den moralischen IMtergang eines Kunstiers. 

In"Rede und Antwort" zeigt Thœnas Uaan un» die inner-

liche VeranlasBung des Werkest "Ware nun dies endgultiga 

Gleichgewicht das Glack ? Habe ich en nicht zu einfâltig 

gesehen ? Werde ich moralisch nicht einschlafen und wenn 

plotzlich die alte dionysische Versuchung wieder in mir auf-

taucht* werde ich widerstehen konnen ? Das kann zu einer 

Obsession werden." 

Dièse ÂoffasBung ist sehr wichtig. Die ^losung des 

Kunstlers durch die Liebe konnte Mann nicht befriedigen» 

sie war ihm yerdâchtig weil sie zu t infach var* indem sie 

Sber Erkenntnis, Intellektualitat und Sinnlichkeit einfach 

hlnwegschritt. Andererseits fuhlte er sehr wohl dass der 

Kiinatler (cf. Girolatno, der als Baoul Oberbein parodiert 

vorden war) der sein Lebensziel auf moralische ¥Srde und aof 

ausserliches Schaffent auf Leistung gesetzt hat» die Gefahr 

l&uf t innerllch zu verharten» weil er mit dem Leben nicht 

inehr in Berufammg sein willt da das unmittelbare I^ben ihn 

zu schaffen hindert* Die Losung die er in "Konigliche Ho-

heit" zu geben geglaubt hatte, zeigt sich Jetzt nur fur 

die gewohnlichen Mensohen als endgûitig. 

iersonlich kann Thomaa Mann dièse Angst empfunden ha-

ben. Yar er nicht schon eine Zeit lang beruhmt» wurûe er 
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nlcht Bchon l a n g e als eine der moral!schen Âutoritaten des 

Landes betrachtet ? Dass die Lôsung des Problèmes duroh 

die Liebe fur den Kunstler nicht môglich ist, seht daraus 

herror» dass er zum Schaffen doch immer die ainnllchen 

SixidrSclce brauclitt das Leben nicht entbehren kann *wie sehr 

er sich auch strauben xomg» 

Cas Problera steht in verkurzter form so da: 

J>eT Kunstler der perSsnlich î^idenschaft» Erkenntnis 

uberwunden hat durch moralische Strenge» schafft etwas» das, 

w i U es etvas Kimotle ri schea sein, unmittelbar auf seine 

Sinne wirken soll. Durch diesen Widersprucn geht er zu 

^runde* Das Idéale, das jeder Dichter zu gestalten sucht, 

ur kax;n es nur in Schonheit ausdrCicken und er versinkt im 

eigenen Âbgrund. 

I>as ist, achematisch ausgedriickt, Gustav Aschenbachs 

Schicksal* Das zweite Sapittel der î iovelle gibt uns eine 

vollstandige Schilderung von der Art îdinstler de s Guatar 

Aschenbach. Auch er hat wie der Tonio Kr5ger gemischtes 

Blut, seine Eamilie hat Offlziere und Eeamte gezShIt, die 

aile auf Strenge, Pflicht und Wurde gehalten hatten. 

Gesundheltlich schvach ist er fast noch mehr bestrebt dièse 

Schvache zu ilberwinden durch moralische Anstrengung. Auch 

er ist stark ais Bchwaches "Ba er also die Aufgaben, mit denœ 

"sein Talent ihn bel ud, auf zarten Schultem tragen und weit 

"gehen wollte, so bedârfte er hochlich der Zucht (cf die Pa* 

rodierung davon bei Axel Martini die der Hygiène so be-

iûrftig ist!) *ie weit er von dem landlâufigen Orteil der 

.éenge entfemt ist, das Talent brauche nur der Inspiration 

su harren, um zu produzieren, zeigt Th. ^ann uns, indem er 
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Gustav Aachenbach aich duxch allerhand hygienische Hllfamit-

tel îsuerst morgene frSh in die beste "Form" kommen lasst 

worauf danr. langsam ein Satz nach dem Anderen geschaffen 

wird. 

• £ s v&T verzeihlich, ja es bedeutete recht eigentlich den 

" Sieg aeiner Moralltât, wenn Unkundige die epischen Ilassen 

• in denen sioh Jriedrichs Heldenleben entrollten, fur das 

• Erseagnis gedrungener Sraft und eines langen Atems hiel-

" ten;Wâhrend aie vielfiehr in kleinen Tagewerken aus aber 

" hundert SinzelinspiratiŒnen zur GrSsse emporgeschichtet 

• maren." 

Ver dSchte da nicht an Hauberts Seufzer und Klagen» 

namentlich in seiner Korrespondena uber die achreckliche 

Tyrannei die ein Satz uber ihn gewinnen konnte. 

iersSnlich erlebt Th. ^Win die n&nlichen MShsale: 

* IhkU mich betrifftf so h(:.i8ut es» die Zahne zusaoâxien-

" beissen und langsam Puss vor PUSB setzen, - heisst es, 

" Geduld iîbent den halben ïag, rriussjjg gehen, sich schlafen 

" legen und abvarten» ob es nicht morgen bei ausgeruhtem 

• Kofxf vielleieht besser geht. Zu meiner Arbeitsart gehort 

" in der Tat eine Geduld - was sage ich, eine Verbissenhcit 

• ein Starrsinn, eine Zucht und Selbstknechtung des Willens, 

• von der man sich schwer eine Vorsteilung imcht und unter 

" der die lierven oft bis zum Schreien f;esi>annt sind. 

(Rede u. Antwort S.340. 1906 - Bericht an die 
Lit. Ges. zu Bonn). 

P8ychol<^iach erklaxt î>r. E. Oppenheim^'*'^ diea Verlan-

Dr S. Oppenheim - Dichtung und Menachenkenntnis Mîinchen 
S 142 - 171. 
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gen iiach Grosae und aach Ruhm aus einera Gefuhl der Schwache, 

aus ein«s bohrenden Zweifel an aich selbst. So wird auch 

von lha bevieaen dass eben dièse GefuJaife im Alter der volli* 

gen kdrperlichen und geistigen iSntwiokelung iiberwunden ver-

den« aie aber zuruckkehren wenn die kSrperliche Krafte Guatav 

Aschenbachs, die uberdiea sovielen geistigen Anstrengungen 

auagesetzt wurden, wenn dlese Kràfte also im funfzigjahrigen 

Alter am Versa^en tiind. Aehnlich arklârt er an&lyptiacti dieeer 

VerjungungBwille, die ganze leidenschaftliche Liebe Gustav 

Aschenbachs als ein sich wai^en gegen den lod. Die Er-

klarung iat verfûhrerisch exakt, aber etwas begrenzt. 

So hat Gustav Aschenbach sich mit eigener Anstren^^ung 

zur Strenge, Wîîrde und literarische riuhm emporgekampft. Er 

hat sein Leben gestaltet und gleicherweise ist er kûnstlerisdi 

zur vollkommenen Form gelangt. Sein ausserliches Dasein ist 

Ton :Glanz und Buhm umgehen. ET iat Autoritat gewordent 

"Damais geschahes» dass die Unterrichtsbehôrde auagevahlte 

•Seiten von ihm in die vorgeschriebenen achul-Lesebuchern 

"ubernahm (lline ahnliche .llhre wurde Th. ^ n n zuteilt als aus 

"Buddenbrooks" einige Kapittel in einem Bûche ubergenosmmen 

wurde: "Von der Kinderseele" Ton Gertrud Baumer und L U I 

DrSscher» l>eip^ig 1908). 

Eine "popoe fiber Friedrich den Grossen verlelht iha 

den personlichen Adelstitel, Wie Goethe schatzt er solche 

âusserlichen fihren; dexikt man nicht gleich an Girolamos 

Ruimeslustî "Das Leiden soll nicht um sonst gewesen sein" î 

2te,3 ist also aeine Belohnungt dass er sich die Gunst 

der anstandlgen Leute erobert hat und insofern sieht er Tonio 

Kroger âlmlich asr gleichfaliiS der''ganzen Bellezza" entsagt 



107. 

laatte* Abev Guetav Aschenbach ist zmx Scbaffen gelangt wezm 

aucli mit âasaerster iiiistreiîgung. In den " JBetracMungen" 

weiBt Tii. ^^mxm auf die Allgeiaeiiiheit dieser Erscheintmg hin 

und scheint zu furchten dass G.A. in sich den Kern des 

neuen Bilrsers tragtt des tatigen Tugendja^ers und ^oUcs-

Terlïesaerers: 

• Tenu ich irgend etwas Ton meiner 2e it ^JgjJli^^âSSw 

" verstandenhhabe* so ist ia ilire Ârt v<m Heldentum, die 

" modem-heroiache Lebenaform und Haltung des uberbUïdeten 

" und âbertrainierten» "am Rande der jj^schopfung arbeitenden 

LeistungsetîiikerB... und hier ist Bieine seeliache Berâh-

• rung» eine einzige, aber eine wiciitige und mich erachut* 

" temde. mit dem ïypua des :Meuen lairgera» Ich habe ihn 

• niemla als politisch-wirtsciiaftliche i^racheinung gestal-

" tet; dazuisichte weder seine Sympathie» noch meine Kennt* 

" nia aua.** (jcetr. eines Unpol. S.126). 

Die l'orra iat fur G.Â.&ettung vor der JSrkenntnis die 

einem den Yillen lahmt und die Tat unmoglich macht. Stark 

in aeiner •t'oaition glaubt er Bich,Uber die ^rkenntnis hin-

wegBchreitend,gleich zum iirgreifen und Gestalten der SchSn-

heit iBi Stande ,und nennt dièse Starke"die wiedergeb©rene 

Bnbefangenheit**. Gleich aber wittert Thoâiaji Mann die Gefahrt 

*' Aber moralische Entschlosaenli^it jenseita dea Wiseens* 

" bedeutet aie nicht wiederum eine vereinfachung, eine aitt-

" liche Vereinfâltigung der Welt und der Seele und also auch 

" ein JSrstarken, zum aittlich Unmoglichen î^d.h» er gelangt 

zur vollkoBHaenen iorm ohne jeglichen moralischen Inhalt. Aus 

lauter foimlichen Sittenstrenge greift er iiber daa eigentlich 

Inhaltavolle Mnaus. Bas Scht>ne an der Mannschen îîovelle ist. 



daas QustaT Âschenbacli gerade aus Leidenschaf t fiir die 

Tolikolamene schone Jorm zugrtuide geht. Bieser raorallache 

S.turz est al^estuft. Sein erster ^indruck ist rein 

âathetisoher Ârt» er kann ihn kiinstlerisch noch Terarbeiten 

indem er ihn intellektuel Sublimiert. Wie nah dieser S a -

thetische Sindruck jedoch Sinneseindruck ist, zeigt die 

ihn Terzehrende Leidenschaft,die ihn langsam ganzllch besiegt 

âo war ea notig dass dièse Leidenachaft zugleich in der 

pragnantesten Weiae die moralische Vemichtung dea Helden 

zeigte und deshalb wahlte ThomiS Mann fîlr Gustav Aschenbach 

eine widematûrliche Leidenschaftt die Liebe zu einem bild-

hiibschen Knabeni''^^ Die Szene spielt aich gleichfalls in 

eineia durch Krankheit iMraliach ganz verworfenen Milieu ab. 

•Uasa Th.^ Mann«wie ibloesser zura ersten Maie darauf hinwiea 

an die Marienbader lulegie gedacht hat»indem er seine Kovelle 

entwarf • iat gewias; aber das Marienbader i£rlebnis koainte 

den Dichter moralisch nicht zugrunde richten. 

" Mir iat daa Ail, ich bin mir aelbat verloren, 

" Der ich noch erst den Gottern Liebling war; 

" Sie pruften mich, verliehen mir iandoren, 

" So reich an Giitern, reicher an Gefahr 

" Sie drangen mich zum gabeaeligen Hunde, 

*• Sie trennen mich und richten mich zu Grande." 

îr» S. Oppenheim^^^ hat weiter die Pigur Gustav Aschen-

bacha in nêtheater Beziehung zu Auguat Pls^ten gezogen. Ohne 

ouvrage cité. 
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Thomas Maims l̂ esondexes Intéresse fur Hamen zu kennen toingt 

e r OustaT uad August In Beziehung und weiat hln auf die 

Aehnlichkeit des Gelnirtaortes Platens» An s1>ach mit dem lîamen 

des Helden Aschenbach. 2^zu komo^n noch Platens SchirâLrmen 

fûr Italien und beeonders fur Venedig, sein Hang zum Adllgexi 

und d a a nâmllche unglUck£iélige Laster. 

Wlrklioh flilohtete Flaten sich aus Aagst Tor der ̂ ĥo-

lera die im fruhjahra des Jahres 1835 auf der Halbinsel 

wute te»nach Slzilien und starb dort im Wahn Ton der Krank* 

heit befallen zu sein* 

Platens Venezianische Sonnette geben die nazoliche 

Faszination vieder>die Venedig auf den JBesucher auaubt*und 

die Guatav Aachenbach von ao weit her zu aich ruft* 

• Ich fûhle Woch* auf Woche mir verstreichen 

" Und kann mich nicht von dir» Venedig, trennen 

" 2}och om noch mehr zu feaseln miGh« zu halten, 

" So miacht aich unter jene Kunatgebildo 

* Die schSnste BlSte lebender gestaiten. 

" Auch hier wird die Leidenachaft bewuaat oder unbevuast unter 

• Aathettk T e r t u s c h t t 

t* Ichliebe dich wie Jener foxmen elne 

" Die hier in Bilderin uns Venedig zeigst 

* Wie sehr daa Herz sich auch nach ihnen neigett 

" Wir siehn davon und wir beaitzen keins -

Wlc leicht (troz aller literarlachen VerteIdigung vis 

ia und Ich") die Physiognomie GustaT Asohenbaohs 
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Bach einem wirklich bestehenden Kûnsâst erkannt wurde» 

dafiir ist eiae I^tnksagung des Bichters an eluen Maler der 

beste JBeweiSt̂ -'-̂ ^̂ ften Text so gut Terstanden hatte dass er 

oime GustaT liGihler (denn das ist der Torhergenannte Sunstler) 

su kennen den Kahlerschen Typ herausbekonmen hatte. 

* In die Konzeption meiner Erzahlung spielte, Truhaonaâer 

" 1911» die JNachricht Tom Tode Guatar Mahlers hinein. dessen 

* Tersehrenâ intensive l'ersônlichkeit des starkstên .û indruck 

" auf mich gemacht hatte. Auf der Insel i^ioni» wo ich mich 

* sur Zeit seines Ahschiedens aufhielt ,Terfolgte ich die 

* Bulletins uher seine letxten Stunden.... Ich gah raeinen 

" orgiastischer AuflSsung rerfallenen Helden nioht nur den 

" Vomaioen des grossen Musikers, sondern Terlieh. ihm auch, 

" bel der Beschreibung des Âusseren, die Maake Hahlers. (B. 

a. A. S.553.) 

T̂ td wirklicht wenn man die Beschreibung des Ausseren 

GustaT Aschenbachs vergleicht mit den vielen iiildezn GustaT 

Cahiers (die man a.B. im Werke ron Specht finden kann) 

so ist die Aehnlichkeit auffallend. 

Bieseia pflichtgestrengen und wurdevollen Manne uber-

fàllt nun auf einmal eine uawiderstehliche Reiselust» die 

auoh wieder Symbol ist fur die Lust auszuschweifen, eine 

Abenteuerlust «die alte Lust sich dem liichts hinzugeben 

vie aie Thomas Buddenbrook «s Keeresstrande uberfiel* Lymbol 

fôr die Tlucht ror dem strengen» harten Leben *das er sich 

selbst aus Schvache beMtet hat. Kdrperlich ûberangestrengt 

hat er sich moralisch nicht mehr in der Gevaltt nur einea 

vlll ert sich ausruhen, frei von seinem eigenen Zwang. 
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X>i«sa Isidanaoliaftlioii* Reiaalust vlrd plotslloli in ilm 

waMh. duroli dia Bagegnung ainaa framdartigan Wandarars, der 

dla Ersahlung i& Teraohiedanafi 7ozaan ala KeitmotiT duroii-

q.uart. Sain Braclisinszi Byabolxaiûrt daa lichta. dan yod. 
Mann 

der Ihn aaoh Yanadig lookt lïiomaa arraioht duroh daa Aui-

trataa dlesaa Fr«aden unhaialiolia Wlrkungea die un ao ar-

aehraekandar aind ala aia aoiieinbar ala arimdlaga mohta als 

dla muohtapne 7irkIiohk3it haî&aM. Bio Irgaoniaaa aind ga* 

wolmiioh, dla ï^tiomung iat apukhaft und aohauarlloliL. Vaoh 

dar aratan BegagBuog nlt dam ïraatdan baim Elrohhof hat ar 

•inan Waohtraum der ausgazaiahnat seine innara Baklaaauog 

wiadargibt : 

" Salna Bagiarda ward aahand, aaina Elnblldungakraft, 

" nooh nlcht xvir Huha gekomaan, sait dan Stunden dar Arbalt, 

* aohuf aioJi ai» Belapial fur alla Wunder und Sohreokaa dar 

" MnnigfsU.tiga& Srda; ar aah, ar sali eina Landaohaft, aia 

* tropiaohaa Sumpfgelaiat untar diokdunatigem Riimaal, f«}uclit%4 

" pig und uagaheuar, aina Axt Urwaltwlldnls aua Inaaln, 

* Morâatan md Sohlani fUhrendan Waaaarannen, - sah. aua 

" gatlaa ïarrangawuohar, aua Grundan von fettaa, gequollaiian 

* und atoantauarlicli l^lonandam Pflanaanwark haariga Patlman-

* aohSUTta nab. uad farna amporatraban, aah wunderlioh unga» 

* atalta Bauma ihra Wursaln duroli dia Luft in dan Boden, in 

" atookenda grânaohaltig apiagalnda 71uten raraankan, wo 

" Bwisohan aohwiaamandan Blusian, dia milohwaiss und groaa vi« 

" Sohuaaaln varan, Togal von framdar Art, lioohaohultrig, 

" ait unfarmigan î̂ toiinabalu, im Lalohtan atanden und iinbavag* 

' lioli. sur Salta bliektan, aah awiaohan dan knotigan Rohr-

" atloman daa BainbuadioliiolLta dia Lichtar ainaa kauamden 
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*Tis«r« fuakein - und fâhite sain Hars pooJian vor Sataetsan 

" und r&taelliaft«Bi Yerlangan." 

Dia Erachainung des yramden wia er ihp b«»ta Kirohhoftor 

sua sraten Mala lïegagaatthat stwaa uahaiBiaoliea. Sia eraohaiĵ i 

•iar oaî in d e r Sralhlung, arat ala dsr Framda d a r ihn lookt, 

dann ala d e r juftendllolie Grêla auf don Daapfar, der durok 

aalnen v^arJungungawilXen dan Tod nooli aehr a.uf dma Antllts 

trlct, dann ala der Gondolier und endlich aie d e r Straaaen-

singer. Wle atark 9Titm9Tn aile dlese Srsohelnittigen una an 

den Tod wie ar von j ^ e r ajmbollaiert wurde, beaonâsra der 

Gondolier der aohon In Txorensa so eraoheint: (Lorenao) "^ir 

* trftumte ao sohver Ton einem glatskopflgen Alten, d e r œioh 

* in seinen moraohen Vachen xiehen wollte,... (Poliziano) : 

Charon.... Und den Straaaenainger, Drlz^en wir Ihn uioKt 

iinb̂ iruaat In Besiehung ait d«B fode wle er in d en ToteB(.> 

tansen Holbeina flguriart wlrd f Ihx Ausserliches sieht 

aioh sehr ahnllcli, aile haben aie eine wlllenhaj&mende Wir-

kung auf G.A., d e r Fremde lookt ihn ohne Wideratand naoh 

Tenedlg, d e r Gondolier fuhrt den Reiaenden dorthln we er 

nioixts su auoben hat, ohne daas er es veriiâten wlll, er 

hort dem Strasasnsânger su, obgleioli seine Lieder iha Ab-

aeheu und Kkel elnflSaaen,,den jugendllolien Grêla wlrd «r 

ap&ter wlllenloa nachahraen, 

Sohon lat as. au aehan, Wle âhnlloh urid dooli wieder 

«uglelcii T e r a o l i l e d e n e n dleae vier Iraoheinungen •©« Diohter 

geatalte worden slnd: 

8 Erhobenen Hauptea, ao daaa an seinaa^jigsr dem loaen Sport-

" hmû. entwaohaendari HaUae der Adanaapfel atark und nac^t 

* herrortrat, bliokte ar ait farbloaen, rottoewlapertan Augen, 
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" swlsohfta deaen, aondoi^ar genug zu «einar kurs aufg«wo«<f •> 

* nés Vase passsnd, swel «•nkraehta, «naxtsisolie Vurohan ataa» 

* dea, aoUarf «piiiand iaa Vaita. 80 Imtta aaina Haltimg 

* 9t«a« harriaeli Uéberaohaueodaa. KOhnes oder seltoat Vlldaa. 

* Seina Lipipen aohienan su kurs, aie waraa TiSllig TOQ dan 

* Zihsen zuruokgezogan, dergeatalt, daas diaaa, bia mvm Zahn-

" flaiaoh bloaagalagt, «eiaa ucd lang daawiaohen bertror-

" blecktan* 

ugendileba 

9ia : " Kaust aber hatte 4sohehbaoh ihn âin wanlg gaaauar ina Auga 

* gefaaat, ala er mit ainer Art Ton Sntaetzan arkannta, daas 

" der Tûi^ling failaoh war. Runzaln u£Qgsû>an iJut Hund und Augan 

* Das aatte Karraeain dar Vangen war Soiuainka» daa brauna Haar 

* untar dent fsurbig umwundânan Otrobliut Paruoka, sein Hais 

" Tarfallm und aahnig, a a l n aufgeaetatea Scbnurb&rtoh«a 

" und dia Tliege aa. Kinn gefiirbt, sein gelbaa und volls'dhligaé 

" Gebias, das er laoheud zelgta, ain biiiiger Iraats, und 

' seine Hânde waren die aines Greiaas - * Der lindruok auf 

Gustav AsohenbGtoh ist unTarkennbar : "Ihm var, ala lasae nioht 

" aXI'sa sicb. gewohulich an, ala baginne eine tràumeriaolia 

* Sntfrandung, eine Entatellung der Velt ina Sond^rbare um 

" s i c h zu graifen. Qrauenroll ajrmbolisoii klingen die Worta 

d ' 3 Greiaes ih i t nacli: "^naere Kos^iiMxaaza d&ai LieboJbien, den 

" allerliebaten, dem Sciionsten Liebchan .. .und plStzlioli 

" fâllt ihm das falache Obergebisa vcra Kiefer auf dia Unter-

• lippe.» 

Gondoliert? dar einzige, der kaine Eonzesaion baaitst '̂ fatirt ihn 

* atuBKn herlSber, nioht wo er*§ill, aond&rn gtizwungen von dea 

" e i g e n t Û B l i o b e n , "unheimliob. entaohiosaenen Menaoben. Yia 
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" «ioh mr ûbrigens ruhen durfte (aehr oharakteristieoli diea 

* durfen) we&n er aioh nltdxt ampSrte t Hatte er aiolit gevu&eoiil^ 

* dasa die Falirt lange, daaa aie inaer dauern m'^e. 

* Ba war ein Mann Ton ungefSUIiger, ja brutaJLer Phyaiognomie, 

" aewB&aBiaohlîlau gekleidet, Ait einer gelban SolUurps geg&rta^ 

* und einen fon&Ioaen Strohhut Terwegen aohlaf aaf den Kapfe, 

" Seine Oeaiohtalïildung, a ein leo^cigar, tolondar 8oirtui)rtoart 

* uctar dsr leurs aufgawcrrenan Sa»» lieasen ihn doronaua niont 

* itall ^niaohen Schleigea «raoheinen. sin paarmal sog er Tor 

" Anatrsngung die Llffp^n «uruok md entbISaste aaine weiaaeB 

" Zahae. Die rotliohen Brauen gerunxelt, Isllokte sr Qber dan 

* Gast hinweg..... - Allein in der !̂ tadt machon dieae usheim-

lidien Begegnunges einen nooh grSaseren lindruok auf jjcun, Br 

wittert erat jetât, da er ohna Beseli&ftigung wie ar aioh iso-

liert und rereinsamt liât :''Iinsaakeit seitigt aber auoii das 

" Yorkehrte, daa Utardrlx&ltniam&asiga, daa Abaurde und Uaerlaub-

" te." 80 aiaht er auoh elnaaa den Poaawx des 8traaaenaapgera 

su: 

* SchiBlciitig gabaut und auoh Ton Antlits, mager und auaga» 

* mezfalt atand er, dan aobâbigen Pil« la Vaokea, ao daaa 

" eine Volât aeines rotan Raares unter dar Krempa herrorquoll, 

" 2)dai weichen Kragen des !?porth.@iadea, daâs er au âbrigana 

" atadtiaober Kleidung trug, entwuoha sein hagerer Rala ait 

* auffallend gro as und naokt wirkendaa Adaui^f al. Sein bleiob-^ 

" aa, atuBpt-'n&aiges Qealobt, aua deaaen farbloaen Zugan aohver 

" auf aein Alter su aoliliessan war, sohien durdipflQgt Toa 

" Grimassen und lAster, und aonderbsir wollten sum GrinacHft 

* aelnes beweglioben Mvmdas die belden mrohen paaaan, dis 
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" trotsig, Ixerriacli.fast vild swl8Clie& s«ija«& rotliclisQ Brauaa 

* atandan!^*^ 

Tofi dlasaai alanden ICaaaohaB der ainan starlcan Caarbol-

garuoh. attadu-^stat, laast ar aioh JjSanr dia Fortsotiritta dar 

Kranlâiait iB dar Stadt barulxigan, daaiit ar dla Muttar das 

]Qaa)}an,dan ar liabt und dam ar iS>arail naohlauft .nioht su war-

aaa brauohti ar iat namlioii dar alnsiga Prttida dar m dla KraxUc-

hait vaisa. Bs iat wu&darlïar, wla iiaiicaï. ea auoh araoheinan 

Biag, au beobaditaD ,wla lUornaa ifaun dia FortaoJiritte dar Laidan-

aohaft bai Guatar Asckenbach au aobildarc waiaa. Bai dar ara-

ten Bagegnuiig iat dar Diohter roiÀ^r BawuBdaruBg fur dia aohtoa 

Oaatalt daa Juagan Polan. Br laatrao^tat aia ala aia grieohiaolail 

Bildvark, aina klai&a U&ruha Isafaogt ihn albur aohoc, aala Dn-

liawuastas aaigt nooh niclit daa ganaa Varlaagan: "Auf 

* dlaaajBi Kragaa aî>ar ruhte dia Bi'ùta daa Eauptas is u u T a r g l a i o l i -

* licham Liatreis, - daa Haupt daa Broa, voa gaJLbiiohaB Sohmalaa 

" pariBQhan Marmara, ait faifiaxi und ar&atan Brauan, Sohlâfaa 

" und Ohr rox reoiitwiiJclig ainapriagaxidan Qarliigel daa Haaraa 

" dunkal und waioli l>adaoi:t, 

* Sut, gut I daohta Aaoka&lïadh mit janar faohmlmiiaoh kObilan 

" Billiguog, Lu welolia Kunstiar auvailaa ainaa Maiatarwark 

** gaganûbar ihr &âts'ûolcaa, ihra Ringeriaaanhelt kleidac. Und 

* waitar daolitd ar: Wahrhaftig, arvartatan mioli nioJit Maar und 

* Strand. ioh bliaba hiar, aul&oga du blaioat 

•uaderaohSn aind a.B. dia Sohildarung daa IDiaban, waaa 

•r, daa Maar im Hiatergrund, badat und s p l a l t . AlIraafa.lioli vird 

dar Qadaaka gans Maiatar Sbar AaohanbaoJi > Sioh au fluolitan 

•or dar Qafalir dar uooh unbawuaatao Varfîi&rungo^ranaponiart ar 

aaina O'ifuhla iaa lartiioha: 
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* Ir ist stthr zaxt, ar ist kranklloii, daohta Aaohanbaoli, 

* Sr wlrd wahraohslnlloh nloht ait warden. Und ar -rarsiohta-

* ta darauf, sloh Raoliansohaft von ainaai Gefub.! dar Osuugttt* 

" ung odar Bariihigung su gala an, daa dlaaan Gddankaa b^lai-

* tata.* 

kann ar kalna Siaaiplln aehr ubar a a i n e Qedankan 

gawinnan imd aain Bavuaata^in fflahnt Ihn sur Tluoht. flir 

siohsal'bat gibt a r T o r , aass d a r Slroaoo iiua aoinadat, ar 

fâhrt tataiiohiich aî>, duron eina Aierkwurdiga Varirrung aai» 

nés Oepaoka, abar iai; ar danaaloaa Tag aohan w i a d a r suruek. 

(ISiomaa Mann nannt daa: ain gafu^igaa Hisagadohlok ). Fayoh-

analytiaoh iac dlaaa Bôhslnfluolit klar: e r hai;ta lilamals 

dia Abaloht fortsugdian, duroh diasan "Zufall* wlrd ar aainar 

Leidansohaft bawuaat und kann aioh nioht i&ehr gagan sia 

aitrauban. Von j a t z t an iat a r auf der Bûche nacb Bnt-

B o h u l d i g u n g a n fur waa aeina moraiisclia Stranga ihn ala Laatar 

anferlagi. Und as i a t kain Zufall dâ aa daa 4a Ka|)ittal mit 

ainem griaohischan Bilde anfangt : 

* Vun lenkte Tâ ; fur Tag dar Oott &lt dan iiitsig^ Yaagtfi 

* naokand siln glutbrauohandaa Viargaapann duroh dia Katma 

* daa Himmala, und aain galbaa Oalook flatt^ata im auglaiob 

" auasturïBandan Oatwind,* 

Diasa zwsl lotst^u Kapittal sind foa a n t i k a n Gaiata 

wia durohliau jht ; b s i ihm auolit AaohenbaQb Biiligung, indan ar 

•argisatjdaaa dia Anbetung dar 7 o m fur dia Griaohan aSglioli 

var,wail aoralisoha BT^obloma dabai fur aia niaht in 7r«ga k«^ 

aen. Und Th., Vann laaat Sokrataa und Phardroa ain pixanta-

aiartaa Geapraob hai.ten,in dem d i a ^honheit nur Mittal und 

Veg £UBi Gaiat genarint wlrd,ain varfuhrariachar Oadanka fOr-
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«ahr. M-3hr als Bevundsrung Tsrurâaoht jtttxt dia schone 

SostaJt, aitt wird i k n 8yaâ»ol allas icOastlariaoUau Soliaffaaa: 

* SelQa Augan i t t i f a s a t a n dia adla &aâtaJt d o r t osi Rfeiiid̂  d«« 

" Blauan, und in auf ao l iwamendaB ibtsuokan glatit» ar mit 

" diaaam Bliok daa SoJiona aall>at su toagraifaxi, dia Foim «jLa 

" Gotteagedankan. dia aina und raina Tollkoamanhait, dia 

** im Qeiata lébt und Ton dar aln laansohliohea Abbild und 

* Siaiclxnis M e r Iai&b.t und held «ur An)»«it-uiig aufgariohtat 

var." Yerg«;l»liche8 Bmuhan, sbina Laidanachaft su TSr-> 

geiatigen, das s u einam mittaiding zwiaohan Anttka und Ciirist^ 

liches tfcral fi^rt; dar K o r a l i a c h a Krach wird u» s o g a w a i t i g c i ^ 

sain. 

Immavaiéhx isogilbt ar aioh Ton antikan Tforatai-liasgeii, ssi-̂ ^ 

n e Sohw&xiaarai waiaa ar nloht mahr su beharraoîian, i&arali 

T a r f o i g t er dan Kaal>an. Dia aohWUla, ungaaanda Ataospli'àrs 

Tauadigs g i b t in dar IOTalla a i n a ungabiauara Wirkung,* 

I» funftan Kài^itt.al drolian iiamar àiahr Kr^^uokkait und 

Tod. Xr waiaa dasa «a Ciiolaraf&lis i n der Stadt gilst, dia 

Kranktiait iat eigantlloh d a su s a i g a a wia ungehauer uoaorailacll 

aina Laldanaoliaf t wird^ ao bald aie mit dar Wirkxiuhkait, ait 

dar Tat in Baruhrung koeoat : 

* So ampfand A* aine duakla Zufriadauhait ubar dia «brighait-

* lioh baioanteitan Vorganga in dan aohznutsigan Oaaaohoa V a a a -

" digs, - diaaaa aokiieima Gahoiiania dar Stadt, daa mit aai* 

** n « s aiganatan Qdnaxmùa T i r a o l u a o l s . und an daaaan Bavahrung 

* auoh ina so 8ab.r ^alagaa war. Benti dar Tarliabta baaorgta 

" nioht», ala daa T^zio abralaan kSnata imd arkannta nioht 

* o h a a Sntaatsan, dasa ar niolit mahr au laban wiaaan w a r d a , 

" wann daa gaaojiaha." 
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Mmohmal ha£ sr Qowlassnslalaa*, abar ar kajan niobt 

« B d a r a mahr. 3o atrang ar aich fruhar in der Oawalt hatta, 

ao a o l i r a o k l i a l i iat J^tst d i a Bntfasselung. PsuraUsl danlt 

gaht dia duroh dia Kranlchait T a r e u i l a a q t a moraliaaha Unordnunc 

in Tanedig. 

Dan Traum, deu A. j at»t hat, daxite Dr. Oppanhalii in 

•ahr aùbtilar Weiaa : Sar Kampf gogan daa laatsnda Sohuldga-

fuhl werda 1& Trausïa ausgetragan. Sins Bo^ussthaitspaltiMg 

In Apollon (dan iJawuaatan, T d r n û n f t i g a a morallaohan Manaolian} 

und I}iô yscis(deBi InstJoalEtiTan, unbawuaatan und vildan X«B» 

aohen).^^) Dar aolirackiiolia Zwang,den d«»r dionyaiacha Aachan-

baoh ihn aufarzwingt, i a t jedooh arwQnacht und gerade daduroli 

hat er Qrund "dam Kausch T i a l unl>adankliohar su frehnan als 

je a u T o r " , 

Die Beaohr^i'Dung diasas antikan Baoohanala iat wundar-

aohon - Gerade im aohrdokliohatan Kai^f aohwingt aioh Vanna 

Bnoaa in a inas i pracht-rollen Terarjthmua eorpor: 

* Und d i e Bagelatertan heulten dan Kief aua weiohen Mit-

* lauten und gasogatien U*raf aa Snde, aQan und wild su glsioh 

wie kein jàaala artiJîrtar: Hier klang er auf. In dia Lufte 

" gerShrt, via Ton Hiraohan, und dort gal> aian ihn wieder, 

** T ie l a t i i rmi ig, in wuatazc Trlumph.* Alaer aaies durohdrang und 

** lïeherrachte der tiafe, lookende ? l o t e n t o n . Qroaa war aein 

• âba'Ciieu, froaa a a i n e Purcht, redlioh asin WilJLa bia *u-

" letst das Seixie zu ao l iû tzen gegen den Fremden, den Yeind 

" daa gefaaatan und wurdigen Oeiatea.- Mit dan lauken 80hl&-

" gen driSiinte a c i n Hara, a e i n Qehiro kreiata, Vut argriff 

(1) et liateacha - Oaburt dar Tragédie.* 



* Iha, Terbl«ndttng, botaùbenda Wolluat, und aalna SaaXo ba-

* gahrta, aioh ansuaohliasaon dsm Reigso daa Oottas. Und 

* aalna 9a«l« hastata Unsuoht imd Raaarai daa Untargazigaa." 

Hlohta hiidert itan jatst nahr, ai|glbt nloht laaiir àaht 

aof aalna l^a1»ung Tom Prlaatir X^ast ar aioh Terjurigarn 

*um au gefallan". LaLBgsaR gaht ar dae Aberund xu. An aintfi 

stumiaoh-lauan Vaohmlttag, nachdan ar Qberrslfa Srdbaeran 

gagaaaan hat, lagt ar aioh azn Strauada hin, vm nloht mabr auf-> 

xuitahan. In dar laha Tadsloa» mit dam Blioke auf daa un-

end II che Vaar iat ar dsr Tholara ariegan. 

" Olaulsst du nim aber, main Lletar, daas derjanlga jasais 

* Waiahait und wahre Xannaawûrdo gâwizmsn komïa, tûr daa dar 

" Yag zun 6(ii3tigen duroh dia Sir̂ se fuhrt . Odar glaiddst 
nicht r 

" du Tialrn<^r, das3 diaa ain gefSiirlioh^Uaborwag aal, wahr« 

" haf t ain Irr- und Sundanwag, dar mit Hotwandigkait in dia 

" Trra laitat t Bann du musst wiasan, daa s wir Didhtar dan 

*' Wag dar Sohozihait nioht gahan konnan, ohns dasB^roa aioh 

" sijgestant und aich z\m Puhrgr aufwirft; ja, mogaa wir 

" auob, Haldau aaf aaa^ra Art und aûohtige CrlagaXsuta «ain, 

" ao aind wir wia ^aibar, dann Loidanaohaft iat unaara Jbr-

" Jiabung, und Ox.aera Sahnauoht auaa Lieba tlaibaa» - daa iat 

" unaara Lust und unasra ^ohanda. Siahst du nun wchl, daiaa 

" wir Diohtar niaht waiae noch wûrdig aein konnan f Daaa 

** wir notwandig in die Irra gahan, notwadSdlg liadarlloli und 

• Alsontaurer daa Gefiaila blaiban f* 

D i a a aokratische Qeaprach klingt atwaa andara ala das 

•orhargehende : ea xeigt una ab(«x*!iial8 dan Fluoh jagliohsa 

wahran Dichtars dam nioht su entlaufen iat. Jadooh kSnnan 

wir aua dieaer Tataache, da3 3 Kann diaaa Meinungsn Ton 3okra~ 



t«8 in 1>el^r«n(i-obJektlTer Weiao Torfûhrao aSkast, •Isltieiolit 

ahnen wslohan V«g Mazu vShlen wlrd caxulioli den padagogischaa , 

Rachdem er ridl problsmatisciids wird olojektiviert iiabea, 

naohd^ «r, erlo3t Ton aolnon elge&sn ixiu«ron ProbleiBeii eei-

B«n Bliok auf die ausaera Welt riohten vird, u&d oaclxdaa mx 

wird anerkannt habec dass Tom tatkr'àftigon aoralieohen 

Monschen eine ucgahauttra, aarc^ianda Kraft auagsht. Dias 

Bawu83t3 9ix« ilua baiziâaringuu war dar Kriag nctweadlg; Jadan-

falla, und ICann hat ea anerkanut, erXëata j acer ihu Ton die-

sar krankhaften, doppalalnnlËan Atmosplxara wofur Venadig 

fl|pA)ol iat. 



GeâaniE«ii ±m Kritg, 1914. 

Wriedrieh oad dis groeM Koalitlon, 1915 

Betrachtuagen eîma IftçKjlltîschea, 191B. 
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sa €ait«iek«ltt ôasci oie «wmr» ««It B^MBI eeinér 

«â0MÉB XnelimtM* fâr ihn ge^nrMm kattOf ëb«r von «iMn 

XMiviâaftXist«i miM tTSiçsû  M«aA liiHt« mem t^mt mrmeeta^ 

liiwiM'irtiflpii la«M» imxi«k* DlftM Fri'Ugamc «nft ftanlMit 

âie sicli in â«p yonirniiwnifn Untex^ro^mog 4«glleiiar 

fetetjk«*i&ch©r l̂ TtKiuktion s^igon^ hmmiamk wim weaig 

Asthâty wl« imyig «i^ârt pour l'As>i* TNIIMIé M B ist uaû 

idUi CKBbr dtts M « M â k i i « ^ iha imit'hfitl'ljrt L sàJsmB isr ânibci 

ûBzn iMl umSimm polMiMMi fT<irtf»Wif maMntXicU e e i m œ 

*%«tra«fc^^l^ eiami UlQ|>olitistôiMi" «Ino BftltitorlEAit «nd 

ÀsigrifteXust zu g ^ M ^ àâM mam MammMfâk vo» âai «nmn«t 

94 IntelleetusUiin i)«ateciaâzite lai ii»W««iffhiwi| obirohl 

in ]e«ia«* s«l&«r s«farifUB ânoMt mit1<mall>tia^»» 

esdRBCfSadisi Isty s» ««r sindriKïk d«n er mit 

^^^^^^W ^^^^^ ^^^^^^F^ ^^^iVin^H&^W^B ••i^w^T^^^^ ^F^^ -̂ p̂ ^^"^^^^^^^^«^ ^^^^^ "^^^^^^V^F ^^^^^^^^^^ ^^^^^ ^^^^^^^v 

&«dllièr« iX) ihn alis eiJMm âer a li«â«utend@ten 

<X) 3nM«t :̂ #iXIièr«3 «EM» l>fli«iifaani«tMi â*̂ p«pte* 



*123 

TmtB&mmiMXen âmr ltaehkrl«giae«it «eafi^m heamt^» Die 

SttCh* liegt eibtr tteter uad leHiplisi«rt«r» 

mwiMi fkmm miU^ KapttgBcrtikftJ. â«r I» mmHim^bmtt 

l£t in iVàJsrtieit Fom ueâ 1Snt^%immg dir dtut&ê ten KomLltât**^ 

«M» ^mt^atàûMÊêm $!mmm Tngwirt «itf Sdiônheit entf aXtet 6i<âi 

•r«t 1» Kri«g« (t 1479), Da» «ind eâts« die «IAMI echwftr» 

li^ wmrztéhm ««rd«i. M Itattl» Itollifflift ktete mm dam 

«Mil HMâtt gébm man er in ''Ati^wsw <!« la iidlé«** <im 

ÂtaifBatK Pro A3rl«) in ei^HP nefibtrâglichm ïtmtUmMeÊm^ wem 

•iam **acc46 â« délirai û'^pgBmil et ^ fiwtlww irrité* 

bei flKMMi Bam «pricht. I>l«0«r ^st« RiPitgwwfteto «ord» 

««d«r la dôT «9nrt«n, noch In dtr sMit«i AMpiî^, dir 

*9«$rachtua0Mi* mÊtguaeÊÊ£ma$ 4mm Mdir er sifife aâ  

MilFi feeruhigte «• giWM»iil|Cter irurdan eeiùM ^»sdruckc$ 

\md «e ««heu wir âa«« H M M M ttaœ «as d«r At»giâ>e 'ron 193JB fât> 

di4(J«Bi0» voa Wmmàmx' 292^ gmise* &t^ju» t. 

EeiiM ifeakelir in de» **B«aGlbiate«i* 292 , sein âer 

HiiMfliltffiti»» Mis» 0«llir fîi,*iecaich* BcijNk mtâi T^ei»^ , 

tout mMtglieh die«« Imgtmm MmtSmg «le F«l£|ieit uad un-

•taBffiMifil̂ ait su tMrtrscht^i aoidem vielsî tr ala «iai 

Bwiiffilguivet als «iB di« Diag» wiAdtr aonittï a«i^ «iacr 



I t a r t d M n iliMWfiiliiiii %9«âM« immatÊtOk 4af&p Ut àSm 

êSÊBoekÊÊÊmaBK ^ * ^ ^ "fistra^itti^n^ ««i^^ fOtP ê$m 

A P M M M M SoMt iMiii «Bé laMT lupiii «Firà, lat sein 

4dli|jEMMIiP SsflMMâttSXlJBnMf #t0 BÉÉMMBlinlill AoBtt l&t û M 

elch in awiiptun iort«» imUriilriiiiftwi ifi—ttlimi 

gtMtt^t xs^ ùBm Beealtat mut «twa» isMBniert«t 
«r«efei«MR sein* vmm Ttittan» 3̂ttim soiaen "Betrach-

tuâ iii* ^i«â«vh^t Mgt â«&£ ei» ̂ «txtscher Geist mit vlt3. 

«IMT JIttit â«niait<iXl«a ««liHi «a» «r ûcvk% â2« «in lat«i»» 

tmShtTt mil ^iMm â«r dn^MlM G«ist eiiMO E«Qg m r tâi> 

SMUiaty asm z«ffll»«gwia«i, sâBi Aiusâra^ mmittolxt 

Fv&Elsim mA Qmtàltm^ ixat^ â M B lut âa» fa«i «la G«EBtfln> 

plats. sSbev h^trachtm wîr dae la Falle ffaonas MMMI^ 

WHWBTUWI IGIBIMB) t â«t i^z^ âlM* Bî anpt̂ iœg su einMr 

l»«3ltra>l awfci^iwlrtl^Biy» <ll«» und niâht «o ffxaeint 



aliliMttili «I tÈaê&Btf liMn>r>ffii mmiM "̂ GMcodeMi la Kriti^ 

ait â«r Ot»glÛ>clit«li^* SoXaMgi «• Maawihn isilitf wird 

8*» T><iiti€lilnifiit iftt von a2JL4B V€3UKcni ̂ tas dî osgr* 

M i M â ^ gwittCltM «oU, Q|tf^ «elner t l n f f f i i f g l c c i t eieli 

auî«£^u^rui;itesn* 2 n â l s M B Mni ^nmriBfitrm i A t « i n IkjpiiiK 

tliiMiPtttiii'Ti ta«elitigt* IMtart m^ÊOÊÊàm Maan ni<âitf «iiii 

«lu tiiEr frÎÊÛtmetig zu t m w m «...* m laqgt M M il» w â 

iritiimgiTittitn niait câ Ertlft* ««btr iGtoa^ ém A^griff? 

a i — M l XâMft mm «ivA Missa cicii i n eSm Miaigi YQB ^ i f t n ^ 

MEtMB iwjpulflÉâ JBr» d i s ttP flnutMMitisi^ s t t SHtyliftte^Itt m t ô i t * 

S4A •sitltuliii Zivl1iiMiti<M iMtt â i « jtnwinliwTlis Kultîir ant 

WSifftÊtffiJixih vaoA junliil ist âureii Ais TtssinnUSOTHA âaef 

: s i i r l l l a 6 t i o a ipOtt «éB s v i t t s f l M d r t M Eesultat» «i« n a c b t « B s 

ém dutsrtum BflrgiM* e t a m gomrjgioist si* a s c^t «us ûm 



musikalischen Menschen einen literarischen, sie raacht aus 

dem Deutschland das allein die Berechtigxing hat, das Land 

der Musik 7,u sein ( î ) ein literariscîiee Land, das heisst 

ein Land wo die Hhetorik der groeeen Schlag-vvôrter hinfoi^ 

mehr UeberzeugungBkraft besitzen vdrd als die Musik* Das 

ist was Mann die Polltisierung seines Landes nennt und was 

Ihm einen aufrichtig geneinten Kummer macht, denn es ist 

vcai Seiten des Herrn Seilliere eine etwas ùbertriebene 

Angst zu meinen, die Aeusserungen Thomas Manns selen gegen 

den âusseren Feind gerichtet. AuschlieBslich "ausserlich 

polîtisch", wie er es selbst nennt, (Mann hasst aile Politik> 

weil er es als eine westliche, zivilisatorische Si*î*ind"ang 

betrachtet) wird Thoma.s Mann verhâltnismàssig seiten. In 

den "Betrachtungen" entschuldigt er sich (S.135) Cber die 

heftigen Seiten vom Anfang des Krieges. Er v/ird nur dann 
ftir ihn 

gehâssig, wenn er spottet ûber die/sogen£innte Tugendhaftlg-

kelt der Alliierten die gar keine Schuld haben, fur Belgien 

ist er zwar nicht zârtlich, fur ihn den Theoretiker ist das 

von keiner Bedeutung, denn in Betracht auf das Schicksal 

Deutschlands wird Mann zum gefâhrlichsten Fatalisten. tln-

aufhorlich spricht er von der Mission Deutschlands, von seiner 

Aufgabe, dem grossartigen unvernunftigen Kampf gegen die 

Zivilisation. Wle ein blinder Theoretiker ist er Absolutla-

tiech bis zur Gefahr. Wie Prof. Ch. Beckenhaupt (l) es s© 

(1) le FlaEîbeauj avril 1921 (p.360 u.folg.) Ch. Beckenhaupt. 
Thomas Mann ou l'Allemagne ignorée. 



auÊgezeichnet zu sagen wusste: "Son élégance est doublement 

dangereuse, parce qu'elle est la forme démoniaque que revit 

son esprit profondément mystique. Thomas Mann a très bien 

8u repréf.enter le g-aen*e allemande comme la guerre du peuple 

tragique et génial, du peuple élu qui accomplit sa mission, 

qui suit docilament sa destinée « lach geiner Ansicht hat 

jedermaim den Krieg gewollt. Deutschland ist insofem 

schuldig als es mit grossajrtiger Entschlossenheit die Verant-

wortlichkeit aller Greuel auf sich genommen hat und so aei^imi, 

er sich nicht "gewisse Tatsachen" anzuerkennen. Vielmehp 

noch aie gegen Frankreich, dessen Anhângem des Nationalis-

mus, wie Barres, er sogar indirekt huldigt, ist sein Hase 

gegen das aaterialistische England gekehrt. Wie so viele 

Deutsche ist er vor allem empôrt ûber die Blckade, die er al» 

weit heuchlei'ischer empfindet als die deutschen Greuel. 

Seiten wie die^enigen ûber "die Cavell" wie er eie nennt, 

sind seiten, was selbstverstândlich keine Entschuldigung ist. 

Ein anderes Bewandtnis hat es mit dem Aiifsatz "Friedrich 

und die grosse Koalition" der 1916 einzeln erschien, spâter 

aber in "Rede imd Antvrort" auf genommen wurde. Der Untertitel 

helsst: "ein Abriss fur den Tag und die Stunde". Ur-

sprûnglich v/ar dièse Schrift nicht dafur berechnet politischen 

Zwecken zu dienen. Jahrelang vorher hatte Mann schon 

Wotizen gesaramelt zu einer Studie uber Friedrich den Grossenj 



der gewlssenhafte, langsame Arbeiter fOhlte slch durch den 

Krieg dermassen inspiriert, dass or in einigen Woctien den 

Aufsatz fertig hatte. Ihn traf vor allam ein Parallelis-

mus zwlschen dem '•̂ ustand Deutschlcmds vor dem AusbiMch des 

siebenjâïirigen Krieges und dem,jenigeTi ira Jahre 1914; nam-

liche Isolienmg Deutschlands, namllche diplomatieche Râube, 

ahnliche aweideutige Haltung Englands, in seiner Vorkricgs-

politik» Die ursprtingliche '\bslcht, namlich die Figur 

Friedrichs des Zweiten als Problem darzustellen wird 

teilweise aus dem Auge verloren zuni Zwecke des Augenblickes. 

Wenn Mann sich unpolitisch zu nennen wagt, bevreist er hier 

doch gewiss seiae politischen imd diplomatischen K.enntnisse. 

Seben vd.r fiir einen Augenbllck ab von diesen politischen 

Absichten des Augeriblicks, (namentlich verkennbar im verechwi»-

gegen Parallelismus zwischen Friedrich v©n Thomeis Mann als 

notwendig berechtigten, Neutralitâtsbruch gegen Sachsen und 

derjenige Belglens) dann bleibt linmerhin noch ein Werk ûbrig 

das glanzende historische Gaben aufweist' Hichts ist an-

genehmer aie die Lektiire dieser kleinen Schrift v/o die 

Geschichte bald sehr ernstlich und grûndlich studiert worden 

ist; bald wieder anekdotisch in glânzender Weise erzâhlt 

wird. 

Den Grimdgedanken,der als Basic jenes Aufsatzes dienen 

sollte, spùren wir wenn wir das Motto von Jean Jacques 
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a M W H M H i Ixitii "Il 9«mm m ĵ Ĵ lmflsi* «t wm ecaiâuit m 

roi.** iùMsmtûuÊ wixû maàik MM» dtr Fâ»t als %iiftel fOr 

é m WWmilw 9 « M « M B « ist f aet «iHittPt M w l t wlr ^«tst 

HIMHMMI IMMHI IëMMMA§ dMS ûîm miM ri'r'iiiMligpiliffiTiitint WHPI diip 

liiKlilniliii Ml'yt'8wit i«ieei!i«e âes trasaosiesi sBft tel 

fft*^ii ffmlim^ jgmrtitilliinilan ^wBS^uBst* Hat̂ t̂oa vij* la ""Ssâ âa 

Emm%mme%më gmtltm^ m^âm QMtajLtwiff m Battit te Âinpnntef 

lki«r mmm «ir «IIMS «fanlichfte. lâMi ten M « â r l ^ H , «es 

kawEi î̂ wtochlnrafl daifttrt «Km dis Ver«e8eiitll<âaaig %iam 

gFomm ^Êêmàamf wmm d«r te«m« «i scSa CciiickBal ̂ i«âi-

"tierfi emmBÊÊm âÎM Ê/ùhv^lnl it<»fc*i*îi Wélam haA!t Sim^ dMi 

dttfaiâMBf ̂ iMPCit ém G@itâ.e dAt ficfifiîlrBft.1 tMfttinrocàbtfAf # ^ 

faaiast vollet£siaig M M * W«Rftei «ir QMitlit S^JM OpCiî  

vor» TliiiMii tem hact in Frleùrleh àm M M M K tel Crflirtir 

MiaM YntiiiTinurt» flMNftnitt l̂ dt ihm rtliiili fMiiiifciM̂*fl<iwMi« 

« n i «lami «^«ddicheni praktl@ch«ii Sâaii$ uix&€3̂> »«l»«r 

r«Atr iet dl^«r iHamilimln FrMvdlâi «wtevtiUl «MpipBigl 

ViiftlMto* dMMT i^pÊP% TivstiiMt- lissai CkifSibr lia •ligtMtt 

IsaMnitei «ttiX «r WêêM wem «r te» ^ivi21s«ii^^ ««ftedetf 

»i« si* aaGH ans itai tsilMiM «iam BmjiMi* «Matiisi 



xmd jnehr noch s pûrt er cLlose Oef ahr in ûGV Form der 

Sivilisationslit^îratur. 'H-r --T-»̂ , unâ aie Sache sîrui von 

ihïà erf\maen wort̂ 'erx, er Tiat ûan Beg^îff mit seînôm 

Herz erfullt, er hat sîch mehr dariîb<îr exTegt, als er 

îm elf^nen Bnider • o". ^rpim Tx'îgegnet bat. Dieser îyptui 

wîll: Moral statt Sthik, Zîvilisatîon und î?hetorlk statt 

K\atur rnid ^'n«lk, D'-sriOkrati;? statt \rîr>toîar*r.tie, FreiMit 

imd Glelchhelt statt frelYd-llige Untargeoixlbçthelt und vStep-

lichô Tic^îcruiigj Klarhe5,t statt Traisoerel. **Fr3iheît tôtet 

die Knnst" ̂7.':̂rTt T\omaa Tann sogr^T zu sngen (T..543). Fi© 

eirjd dergleichen lîhorîsracn bel Tîiomas Jîsnn buchst^obl ich zm 

nehsmen. Wir entâeck©n aiîch allmâhlich den Hass lîicaaas 

M/̂ rùis gagen ailes ̂ lttelj:î:-'ssig<î> das im Fallo eince derao-

kratischan Trliimphoa sicherlich bevoi^^-jt iferden \Y3rde. Der 

Airtor îst sntachied^n Coriseriretor imd dac ist midh tâv e.tiiâO 

Kiï2iiitler .'îelbctvo'j.'si:'' 

Wie gCiCbickt xmâ vei'.riîhrerlsch Thomas B^arm zn r^som-

niôTsn varotclit, bcgrelfer' Tritr arr̂ t m c b der Lektûro gewicfier 

Stsll'3n, 'vo o-̂" :lîe Sânfto unà ô'- "-^vidliclikait .f.iceor 

selbstijeirolltan /rlstokr itîe schildert, tmd wo er im echarfen 

Gtîsansats dazu, eîne "̂ p̂abl**.!:, wie PîG der Zîvilirîations-

llterat sicîi traumt, VOT» unsem Bllckan aia^aut» mit einer 

Bi£ic.igk.elt ujnd r>pott die polemlscb st<-»rks WafTen cind. Br 

ent^^ickelt hîfir G ,'ben der FolSTnf!-; d.fr. me.n ibin schwerlich 
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zugetraut hâtte, Spott, Ironie, er verwendet die Apostrophe, 

die Herausforderung, der Langeweile des Stoffee zum Spott 

schreibt er glanzend mit einer steigenden Unruhc nur mit 

sieli ins Reine zu koraraen. Unerquicklich sind die unleug-

baren Aiispielungen an seinen Bruder deesen Aufsatze wahrend 

dee Kriegee 1918 ebenfalls in seinem Bande "îîacht und Menscdli'* 

veroffentlicht vmrden» Er hasst und verspottot eeine dejno-

kratischen egalitaren Ideen, seine "entschlossene i'enschen-

liebe" er hasst an ihm dièse Bereitheit zur Handlung er der 

Bescbauende, jener liebt Flaubert, dieeer haest ihn, und 

Jener hasst Zola wegeu seiner fortschrittlichen Tendenz} 

dieser bat ilim einen langen . oi'sata waahrend des Krieges ge-

wldmet. Was Thomas Mann resend macht, ist die Schv/ârmerel 

nicht nur fur franzôsische Kunst, was iininer selbstverstsnd-

lich bleibt, sonûern auch fiir franzôsische Pclltlk und An-

sichten^ Dvohrend des Krieges, was vom deutschen Stand-

punkte aus fur mindestens taktlos gehalten v/erden kann -

Heinrich weiss aber auch zu antworten; es hat eine andere 

Idée des Intellektuellen: "Ani wenigaten sind jene Tief-

"schwâtzer gemeint, die gebrethliche Stûtzen liefern fur den 

"Ungeist} die sich einbilden, sie hâtten Erkenntnisse (ein 

•*Wort das Thomas ausserodentlich liebtl) und jenseits aller 

"Erkentnis konnten sie Ruhmredner der ruchlosan Gewalt sein." 

(S,111). Praktisch gesprochen hat Heinrich gewiss recht, 

wie kann man von Menschlichkelt sprechen wenn man den Krieg 



- li/-

rechtfertîgt. Jecioch ict tiiooretiech imd gedanklich 

Thonjay der genialc^re. Wir titaunen ubcr den ausseroivient-

llchen Ifiiifang des LoseBtofl'ae der Vnolii oaer vibel in à<in 

Beti-achtiuigcn veTwiiwl v.-orden ist, walirend die Tiraden in 

•'Maclit raid ivlensch" manchmal dodi etwas au iieiir nach î'ribûne 

riechen* Unzatilig cind die î^amen der ochriftsteller nnçl 

GelGhrten, die îliomas iLiann iur die verteidi^ing seiner Idasn 

anruxt. Da sind die Betrachtuagen intéressant in litersr-

ischer Hinsicht, denn hier ericennon ̂ rir ain Bcisten welche 

Melster Thoin^ Viemi der Kùnstler anei'kennt. Hier befindet 

sien auch die Stelle wo er aie Dreigestirn ûber sich aner-

kaiint 3chopenhauer, Ws^ier und Kietzsche, er beschreibt 

die Jintwickelung die dièse 3 K'jnen dai'stollen und die er 

dtu'chgemacht iiet. Hier sehen wlr erst deutlioh dass das 

Problem dieser tf^gensatz^ iîm nicht so sehr beBOhaftif;t îiaben 

wui'dc, wenn es nicht in ihjn celber gegenwârtig gewesen wâre. 

Dièse Abrechniung mil sich selbst iJ5t das spannungs-

vollste an dieeen 60û ueiten. V/enn man Ideendichter ist, 

wie es Tîioinas «lan sweifelios ist, weim nian in wainen werken 

gtandig Symbole benutzt zur Dai^stellung der inneren Gegen-

sâtze, v/enn ûberhaupt man nit inneren Gegensâtzen zu kampfen 

haty muss inan selber wohl etv/as vom Zivilisationslitera.ten 

In sich haben. Mit eiaer peinlichen Gewiseenhai'tigkeit 

spûrt er in seinen eigenen aerken nach Invrief arn er 
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;^Til is&tien»Iit«ïat imt* ISr mo^te Jeaooh aeia« i^roéloeta^k nici t 

•ntbehrea» ex iMt«̂ v .>.Uw...ruciclloh, denn «x râhlt aeax 

«as ihx seine Ktmstwerke ents toAuttU sind. H;r sltlext slGii s e l iBs t 

hauflg in asiaen ̂ etraoittuciê en uod î^emlet so auf «lob seltot d«s 

x « l t K o t i T an* Den ^weifel elgcncn ^ e r t h&X ex l&ngst âbexwur.-

dea* ja ex âpricht &lt c i n l g e r Se},bstg«flD.Xlgkelt Tom eigeâ rii ̂ e?:k 

erklart seine Kntwlcklîjng von èôhopen/iauex ]»is Hietamohe dex docJ^ 

tteAr-. uisv.̂iAi.t̂.iu.̂  . - : '• l 1... >,n'- ••r duxch. Ihn die '.ûeks^enz 

h&X GiuerwliîtLen i:an;ïen, wo aelbct exyuriî -afta f^l3S«n» «eltmt exxun^e-

ne k o r a i » '#o die ï.i.t auf e t ( ;e î i t V«frafit"îîoT4tmg }!«tip't«««i]« s i n d » 

»o JGfât ex Ve.tiij.i,,u;̂ jî iài,uîi - le;., <.>iv-ixi»ation8litexat4rR« en 

er aloii aus d e r deutaaien Biixgç!yilolî*elt awn Knastlex entvickeXt 

t\&tf eo iaz eucG^alls ùoxt eir. ZUîîC-- i <r.bang au flnden» " ai i ioh 

aiu au.»ei,ica> nexx x.- * . ' cckliaiien iJingen xed« 

od»x 8tabule» «IChrenà en eicix mi eitirtil^cti Gexingexea» ûmn 

bourgeoiacn -^rwexua» urui leietungBr^easûhieR tenaelt u«d aa die »«e-

ixboa a/xuL>uX:.&>ĵ ĉ tût iku.f ôie iâloh Maaexte kaa aie 

âajn uad gax widt;X?;axtiguri 'X̂irVîa 3U e«j;find.»a»* f*fi iat GustaT 

aoheabaû:i audexa» aia r-ne ^««alteam «rswttn^ïene 6est&Itung di«pes 

'£/ifUii7 (l) uua wonn iSiaa laa gXauut alâ ex e'ik:,t d««« âéaa aux du;̂ ^̂ ^ 

%mp«itiJiie gââtu.lven £:âJir«» darm tteitea wir auch in .^ett«aal^ial •* 

( i ) »urde tx sifch »a Bt&rV : ont Ontexsoiiied z# i s e i i e n ét^ 
lEunat-ler uiioi uaoi ato «UBiviieni «enn ex niâkt Iwl^es 
in sich hatte» der .. i des ^sthetiasiua iat iliSi ^etz% vm ^° 
auùBix ^eiiaxHfti.^ aXc éx seluut gL'vmtist iî t* ^eXcne 3tx&fe die lee^re 

i in tLch. sûiairaïît» Ife' sa KetiX w e n u e t ex «loii dem 



•Uitt âw«BiMift«f Biiprli^t OM^OidMt «rioap^ «Ifib 

«r !• ^^ùmàm^ÊV^ imâ la 4«r Schrift •OkJoaltft i^^eXutkadmmt^ 

agk fiiim iiiin''*irTT*T*T*Ttt' î<1i>iinimofii11 âi# BéIIP SMâM âai 

rtmfctttdtglitT» «LU âi« d«s â«&itt« ist. littcb iMi«r i»% àim 

**Fi»kr2Sft«iî it â«s GwiM** tw^ S:tm eJUio Ĝ :a2ar vie 9ëbr «p 

iiiilg«hMi cw«i PoX«&, jyiaii uhniKiaruta&gx'tiî  aicht gma» 

sut «#izif tr^ibt ilm ans V^rsl^ sur badaà^MMA ïiittaX-

vtBluiM^ iatf weil Omlalat nimwilgchii lMwt»à«p^ «aâ 

I M i * ^ bXeibt «r 4«r mm âer G«8«ffiiftt£e m â dcR» «la 

and S«JL«toi In dtra **B«iffîiiia0«R «ctc dlcMa ^«taâ* aufilt ««la 

a«g, wi» s p ^ ^ ti«f«ft Veî tfiiiâ&lfi rar <3M vmX "vmpë^ixU&mii» 

âl« politl«<âi«a aiS«Bêilte« glieklî iftrw*!»» « M M » Sas phi-

ist aad d«r ^letol g«i^âM»«i QatelMat «dmr 

Âkatinacti^ b o â u r f t« mit âie ««it«irt>aB<n aisa«i«» ^ii^ 

li«to Py»M,<i— «a Btiwrtiiwg v«rler«a« tr PHig^pi 



die Tat. Auch aus diesem Grund entstand "Der Zauberberg". 

Dièse nK)paliscb«n und kunstlerischen AbquSlungai konnte 

nur die Musik "beruhigen. Und so finden wir in diesem unge-

heuren Durdieinander von Betrachtungen, Aiïgriffen, Philoso

phie, Moral und Kunst nur einige ruhige Seiten, eine kleine 

Studie ûber eine Oper Hans Pfitzners: Falestrina. Hier 

wird er friedlicii, wie auch die îîachkriegsechriften beweisen 

dass die Betrachtungen nicht nur aus Prinzipiaizusajnmenstosfi 

entstanden sind, sondem dass die Nervenspannang und Reizbar* 

keitin denen der Dichter sich befand, mit daran Schuld waren, 

dass er die Sachverhaltnisse in so tragischem Lichte eah* 

In seiner Rede an Gerhart Hauptmann zu seinem ôOeten Geburts-

tage schickt er sich sehr gescheit in die Tatsache, dass 

Deutschland jetzt eine Republik ist : "Ein gevvisser Einschlag 

von Mittelmâssigkeit dûrfte statthaft, diîrfte sogar notwen-

dig sein." Er scheut es nicht uber Kosinopolitismus ganz 
A 

vemûnftige Seiten zu schreibenj ihm wird sein Kûnstlertum 

v^der Hauptsache nun er wieder ruhiger geworden ist. 

1926 fulir er:uf zehn Tage nach Paris j hier konnte er mit 

leichter Selbstironie die tîbertreibung seiner politischen 

Aufregung wâhrend des Krieges spottenj so schlimm v/ar«n, 

letzten Grundes, die Franzosen nicht, im Gegenteil, sie emp-

flngÉOi ihn sehr gut, seine Freude Parie wiederzusehen ist 

(•f) lian soll eingestehen dass er nur von jenen Kosmopolitaa 

uroî Pazifisten eingeladen worden war, deren Jedes Land etliche 
zahlt, und welche, um in ilannscher Terminologie zu reden, 
ihren î. einungen nach, die schlimmsten Zivilisationsliteraten 
sind. 



4MtfH«iktig» mwém éiamm JLLsiam M r ém^ 

w9$Bm lHK9Mt«12t «Ich za vmmUmrlmk ^Simp das «r cîort 

f 4 B r t i « k « i t I l M M » i T m i a i e v e m î t a r i a c h « ? i w h l < n « n M i n , 

Dis 7aie£ch« â£t (anâ dac w8r« eis« -araf cheidlgrog 

f t t r ftanat ISHU ^ « t s i g e Ualta&g) â a s s 3)iMMa lâm viol 

sa !!i umgk taMÉM nicht iu ullm î^agm dit SHCI S«it«n m 

ÊUimA â s M nicfat (̂ fctptlMiMr i«tf Ist «ia B«i«lfi fur 

M i l M kftietlorlJNâM SoaaitlXlt&t tiad f0r dit BetoiUéimg 

selnep ^BHMO Stelt m â ••latr lntt?llig«ma m àm mm Sim 

lu <ttr Parittr B̂ rhtnatliift stiist isann «i^i btlliarflg 

aie eîn«ii mw^mml^tm^itm KmaÈtsr dtr iDranaSelMIitn Lit«pe^ar 

usa ̂ evlJMi» im% «« ̂ tzm p«r»a<âXicb ni^it m ipitt» ii>iiJ.«a 

£ « f ^ t | «Ich mit der AnBoMfttfMB «aA «—ttiiropMMhwi 

Siilt4!?> xu TtonitinâigigEi* 





-^3i -

Sinli^ ^ c h ^ vor eilmacht«n 1924 verdffentXictite Thoaam 

Itann aelnen grossen Ranany â«a "Z^berberg** { eelt 1922 aber 

bis £ur volletândigen /iuagabe waren in etliclms 2eitscbriî't«si 

BCiyon einzelne Kapitel des fioaane verSffentlicht worcien* 1} 

So «ar dis ârwartung das Jhublikuzis aufa &iaa«pete gsspannty 

aie der Roman «srechisaa, welcber trot» eeiner î Snge waù 

âdmiarigkeit einan ungsbeoeran Srfolg hatta« aen laannigfal-

tlgaa Kritiken und dar groeacn âiiHagenansahl nacb zu urtal-

lan. /îuch iffi /atslandSt aasBoantlich in ^ajikreidi bagagneta 

dsB BUBan sina gute l'rasea « d œ m "Der Zauberbarg** interee-

sier^ aile làtropSers "Benn das Buch^ daa ûm Shx^eis be£it2tf 

ain auroplischea Bacîi. zu sein^ ist daa Bacii einas gutan 

Willens und dntsclilus^^es^ ein Bucb iàeeller /ibeage an vialea 

Geliette^ an aanebie gefSltrliche ^iympathiey Verxaub«ning luiâ 

TarfGDxruQg» zu der die europâiaaha Seele aich neigte und 

nelgl»" 

EanfithungMi s» 272* 

(Vom Geiet der Madizin - Cffener Brief an dan Hersais-

geb«* der "D^tachen medizinischioa wocben6chrilt*'19L^.) 

"Dar ^«uiberberg iat ein tânt«icklunga-unâ Bildungar(»BaB 

und verfolgt in dieeco* liinËiciit eine echt deuteche Hichtung 

l) lïamentlich in x ..iasen und Laben XVI Jg* Ckt« - Hippa 
S M a BoKKlacbfiai XXXIV Jg. Dez. - ..chnea 
Jahrbuch des preuasiacbœi 'Hieaters 1^23. -> 

Kino* 

é) J» Ê panl<$ in ercure da fiança** - Juli 1926* 



m d XMiltiMi ûSA «ir êiùum la Pir«i.Vâlrocian î (lr«a Isfoiifla 

«Bâ dl« sidi la **£ii8]{>IlKi&sl»as"« In *W11IMI1B mmlttmf^ tnâ 

la *Qvte«i Itelaricâi" fort8«t«t« n̂ ttlmiiirlg «riMHMa ^Ir 

aXa liaapftallge di«8«r TTnaanii «la«i ia aXlta gtffiirta vieUei^t 

SaaMrXicii Miai«; «irJ(««Ba% «dMr mntrhllch» 8MXis<^ nlcht 

wifctdutindi B«M«at â«B â«r Âutor â«a HaïaB— sidi ala 

JmUgtSb^ stollt, moralisehy int«ll4rïctaell ssu bilâ«a vmmlt^elst 

d«r TUffit&irta Sb» âaa L«b«D triuî »2ài«r«si 2u l ^ e n » î â 

«aâ«r«r zug dicafts Tin—fit lai alao «la tiiarafcttrlfitlaebaa 

«.altbild sa galMn la dea «r Raid lebt. Shnltciia* 

HaaniiiiftiMii «rlaott dm miap alsMa luaiBOnischin aaTstlcg 

aalata Mûm su «rralâkaa, aacht Un abar la JinfaDg daa 

Ba—aa asnlgettaa niâit £^«i^a«t iwiX m mbmêmtwaà) ûm» 

gfmM Xntaraasa aaû daa SetaMrpoakt xti «rtrt̂ «fi. :^«a Ite* 

Î̂Ĥîl̂K̂ ĤÊ  îî̂^̂Ĥfll̂Ĥ  l̂ljrî^̂lHi ïlï-iLjP̂  ̂HJÎÏ ̂Sfl̂t̂âl̂̂lEK̂̂ 4̂I9̂̂j2[̂|̂  ̂â̂ l̂Bl î̂iîHH(((fc ̂â̂̂ ï̂fc 48̂^̂^̂^̂  

IcJLIaiBM̂ taB i&taa aad das wnFiwigifwftiiTi SOWa iJahrbiiiià9i*ia« 

J&aaata d«r Hald, in dl«a«B ilrraal von GadsnIranaitT WaMimn^ 

la dlas«r tlbwe^isaaBag voa aia—nschaft.Llcb— Kaai^eltwi» 

la dan i itrirtmlnanrtiir v OTI SstJEidilacâMB TtoàMuusik^ ao éiM 

8«allt&t l o B s r mtàr B9àm gawlantf «o daa ladlviâuaa laaar 

mtè^ î &ia lisft aalaa ParaSaUdikelt su hÀms^m^ «la 

>̂**̂ "̂fif diaao* Bald andura ala uabtdaitiMid aiila (JQMMUMI 

M — R aagi «a aaa in Vumort SMD **£.8ub«ziMf^ mA 

h < r m t , sidi also a — Wllrtungw—sn) • .«aa lin v<m ém 



nis &aaM aile ûime TmtàMtuzm Cn>M«t«iJst«m m viamm mirûf 

ûtêB9 Tmdmuum o i e mar B l l û m g s X a k t o r t A e l i x i i s a g l e i c i k 

«l»«r^ l^a*«r & i « i i a l g f a l U ^ « i t imci £ i â « r s « t s l l e h k « i t w«ig«iy 

H«ESR!OZ3«g s u r v o l l f t t i o â l £ « B iJintfalttuïg e o i n e r i « r a f i n l i c k k e l t 

M i n »?wdfln^ D l M ici â&s M â » « r 2 V o l l « Z t t g ^ c t l a â n i s X t e n a a 

r̂ ttSMi an die B t n o k r a t l e , ( « • • « r d i e Q t n o k r a t l e nefiDt)t 

ÛMBB n & a i d i d a a InâividiiiHii w l « I c r i f t i ^ t e i a * s» i*&l i6e i i« t 

]dte841«!r i£ehe WBû i n t e l l ^ ' t o e l l e Vera&uLajpag aue l i eeia 

sal^ei i t û u r c h die V e r p f I l c h t i i B g v o n &l lem Zki prSfeaay ftein* 

E r S f t e varMiÉwinde t urad n i c h t raebr in Utmd9 ist ûber die 

^littelssleeiglcelt hiximmmragmi* Da l l e g t s e i n !!asa gegeffi 

die VoTtàbuuAg alxor «ertef varur6ik«Mi; micu aurcn aeti b-âtopr 

d e s IndividiKHUi g e g « n d i e ûefcadens d e s e a d w r à e a a m m s e i u i t w 

«rahrli!i2»âei:»te. d o ^ eieht ̂ '.ann e e l b s t unâ e r k ( » i n t in 

ânuertiu uiia c^<jraùe i n < dvili«atieii6llteraUir a u a a e « e i a e 

Rugeneirmtion : , . o g l i c h i c t » ;i;«r e c h o n n i c h t i a "IPoô i a 

V e n e d l ^ d e s s o k r a t i&ehe B l l d u n ^ e i d e a l a a s g e s p r o c h e o » o r d « n 7 

lîs "zaïibcrl^ttiE" v e n d e t Î HÎ ï e i c h ge&s d i è s e » B i l d u n g a i d e a l 

SKI, « e i e e d e n n m i t d e r i3m e i g^tai » l l c l u m Bu^iaf ;<;.iuK!ck-

h»3t»ng uod I r o n i e f e r f o l g t g e s e t s a S s A i g d o n G é n i e s e i n o r 

B a M e y ir;dfltt e r e i c b l»«Enit d i e Tendens war /o i f IBauiag 

• e i n e r S e l b e t MU b i a d i g e n durcb d i e gpCBetM raoraXiscbe u n d 

i n t e l l e k t u e l l e s t r e n g e ^ durcb d i e B i l d i a g vmd d a r u n i e t 

w e i a s o i t dam i d l v i l i a a t i o i i a r a t i o . -ieEe Tendenx i r o n i e i e r t 



Oit «mnaehelaXich *w«6«Qtliclicap** gonacht aie sle iat 

in âer Tigtar â«s iQrn|^thl£eh«B zlTlilBationaliteoratuB 

S«iMi%adnl bilâet ein^ àer Grunasatse d M BOMafeMy nocb 

veretirlct & i r ^ «elne mtithaM is Fiipir â«« ^aareMstin 

X^dita» d«6 s«ar gmdukiMrmf auraschlich al^r gofâhrlichen 

iyiitagoni£t«i Sette&brinia* Zwischœ) âi«Mfi s»«i épater m 
•m 

iiiialysl«r«aâ4ii PMAa^s^m «irà â«r H e M fitiodig Ida und her 

gitlmtfmf âer non fOr belde T«i^as0B «^pfi^tigXich M i n zu 

kikmttBLi aia harnOoseaf. &icht àmÊam» aÊmt unent^vickeltes M^o» 

«tiMakiaâ sein naaete. ^ iet Hami Castmep àer gleichgâl* 

tigete JlS«Bsclientyp ôen es faisais in etMM lâatwickdlttagaz'CMEiaai 

gfltfdben hatf «îb«r v«nMâi«ii mit edit ̂ iaim8<̂ âni î ig««««âiaft«tt 

die zu BswMMitlMit zu brii3g«a â«Bi BMMB den châx^teristisc^ 

MMHMNiiMR EinscîHag gtiMa* 

D«S riliey JEU âie««r Probleaatik \m& ihrœr mSgXlch^ 

Tffeuwc f ehlte noch* se Msissta «la î^ili@a sala wo dar Helâ 

sur voUea B««tasstheit gelang» koante, wo û«r ruhig dahia-

lebenda aâbadiaiit«ad« aelae mSimtsvkBmkéit mif dac 

«llpnta Icâi iams€sitrieren koante tmt«r stia* iq[>ezieXl«)i Baâia» 

gimfIRf afallch âoi^ «o der voa ibis voa alteraiier erarbte 

Borallf icâie Haraiaeh aicht g v ^ i n koimte» wo àat nmmtA 

aaa sioh selbst hetmm eiacai nauen schaffea Misi^af taigalMB 

m m tausead setêbrlichm Gagoaaatxaa. ̂ îit minm Vsrtaf 

B m s Castorp verlebt wie ia der Lagenda feanhStiaœ!*^ slebaa 



lange Jâ2ire (oder kurze) aie âoâ u iT£ti\B% ixi uiiîjc* .^aXt «o 

die landlâurigeii Horsen Ibren relativen ><ert verlieren* 

Di«s« oelt 80 zu «ahlen ûM»B aie nicht zu syiaboliech eich 

darstelle^ war die grosse Lchwieri^keit. /as aher getrls» 

ietf das iet die Helativit&t aller -.«erte deci Tode gegenSber^ 

das wstr nach seiner eig8n«ti ânpfinduné^ die gefalrirliche 

:̂:̂ fa;$iathi« mit deri Todei aie CMH a&m â^isœchen ainen Oiu3£aach-

tigin, jjekadenten 7naclĵ t* 

Da hatte Thonas lltam in eîneirt f chl^e das Elément 

von ûm au£ er ealbst sich zui" iail.î>ciii.o£seiitheit und ..£îrd« 

flnt«;ickelt bat» ûas er aleo i^berwunden batte, und allgcKfuein 

ktbistleriscb darstellen konnte» und âaajesiige an dera er 

Hans Qastorps moral iscbe cinergie erpr>oben konnte* ̂- eine 

Mstaaorpbose des Geiatee iet uns besser vertraut als die an 

deren jifang die Sys^tbie tait dem Tode, an deren Snàe der 

KntschlusE zu£B Leb^sdiofflLStd ateht. 

Ti^oaaM B̂ tann vereetzte Hans Castorp In ein Lun£[:«nsaiUk» 

torium. Der Qeâanke des t^anatoriuiui k«B Iba aus persdnlichen 

Qrfind^) >:^oe£ter erzablt in seinein ^^erke Sber 'Fbo&aji ^Uam 

dass iœ «Jabre 1913 die î'rau Thomas l'iaone eins Lungenkur 

za Davos machte und dass er selbst dort drei ̂ .ocben verweil-

te« é'ie bei Hsiis Caetorp kam bei ibm dort eh&a erst die 

'*feucbte Stella" nacb einera Schiiupfen hei*vory erblieb aber 

niclit im Sanatorium und gênas ia Tieflaixl. 

Die Krankheit \̂ ii*d dort angas^im als das Konoale. 



fiitt ent8cluilâ%t ailes* œorallsehe Fahrl&ssigkeitf si« 

bstoat âurcib dis iMfSiiigkeit d«i >atlentsn i<<iâ«r6t>aiici si 

bietsQ «)edœ einzelnen Pshler. i^rch die •«<pflicbt«t« pligr-

eiologische Beobachtuxig '«m ^edsn durch die zahUossB 

llttasestuadvit wird â«r objektivste nmmt^ allmablich ZUB 

SigOzêntricàsten, ^ enige MOBste n&c^ ûm Erscheinfoi des 

"aieiibsrbei^* erscbien von >rof« Brich t^tem -̂ )elB Bucb 

IfiMBP dsB Mslisehen Tttstsed des Tab«rctiles6-'PatientflaEi| vo~ 

rln «r ssricaQrâiKeznirelfie als Gelebrter dss» selbea .:tanopunkt 

veptsldigt vie fkmm Bsim, dass n ^ i c h nicbt sur dis k($r> 

p^licbe 5t/Srung eine sselische hervorbrizigt* eoiïâsni d s M 

nwâitraglis4âi die hsrvorgsbmchtB eeelicbsa StSruz^p» «sitsar 

tai KSrper nicht nur schadeai eonâsrn z« B* e i iM i^eiui mmm 

fsuc^ts S^eUe vsrursachœ kfinnsn. " H O M T «irkt die psy-

cliiB<3Mi VsrtIidsraQg auf das Bigrunde l iegemla Leidai zur<lck** 

(S* 52)* ^ gsbt «siter s "F^ycliiecbe Heize und âpanaan^sn 

siad 1B eogsiCB Tnsniiwihang ait don Ausbrucb der Tuberkuloee*" 

Eisr ]itl4sa «ir elnen Anlialt^iBBkt m Hans Castorps Fall. 

Thiwiss ilaon, <ter trotz allSB K5Aterial iSBtts (nor e i n Bt«ftim 

ia der ^tvickltm^ Bma Csstorps) des Buebes* ein Geistigsr 

gisiainli, ««rden ôarf, geht eus von e i n o B p^chiselm Bsls| 

lnissttrlich ist das die mstrmfgÊag dss i^^xsBenSt voâurch er 

erholungsbedlb^ig dis Hsies nas^ Dsnros satritt und uis 

1) Srieh Stem - Die Psycbe dss Luagsakrainiun - Halls 1^26« 



Kuranetalt nur ccines Vetters wegta b«soeht| cier isnerlicîie 

Aolass iet al>er cie auch bel ihiB vie bel ThomaB Buââonbrook 

vorliegende ^ ekajueuz, aie hier iia îuche nicht auogebracht 

v&ra alfi Haupttbœoa zu dienan^ (uezm echon uberwuràoi) 

iKtndern unbawuaet doch ôa i&t. /luch Hana Ca«toTp(+) etsœsnt 
von 

auÊ ei&in Gaachlecut'^ËtattXichen nanburijiecneQ îiaiixherreiif 

vaaâ. âaas man ihn, den v.aieen, bat etudieran lasaanf iat 

aciïon fSr ibre Tradition und poaitivietiacben Tendenz^ 

aine Âueschweifung* !̂ in ganz noraaler Junge iet er zwaTf 

aber mit einew Haag »ur Trâuînerei, zua Feierlichen heiaet 

aueearorûentliche Gaschehniese in der Faî-ilie. Da liagt 

bai Hana Caatorp der Keam eeiner £^pathie mit dent Toda^ 

seine haialicha Luet an dar ereete«acl«n Gawalt des Todaa. 

Hier li€«gt mgleich seine Gefabr und seine Kettung, wie 

mm mk in der zukunTt aeben wirdt "Iet î /ispatbie mit doa 

TcK̂ a nicbt Xastarbafta liiomantik nur dann^ wenn cier Tod aïs 

aalbat&Qdigaf gaiatige ^cht dem î eban entgegenge£>tellt wird 

(+) iuch dieeor Hana H«aa Caatorp ist kein gleichgQltigers 

Kaatorp ist cin alter liSbecker : ame : gab 1462 einan 

fffflirl^ K^yrtÇfP ûer Ratsberr und spatar Burgawaaiater dar 

S i ^ t Ijuback «ar und in der Skt. Katbarinen Klircha baigesetzt 

wurda. ^hnlich gab ea eincn Rataberrn LudwiR Krull der 1431 

etarby einan ffffllii FiP?ffî tir âer 1612 an oer Grundateinlegung 

dae Slct* AnnankloEtere teilnabm. ^ehe waitar : Baltzer und 

Bnma. - fiau-und Kunatâ^ikmalar der fraien und Hanaaatadt 

LSbeck, 4 £de, 19C'9-19i^« 



Ii3t«r«0«e fur Tod unâ Kranklifiity fSr das Paftliolagisetet 

*ûm VcrfalX i&t nur eiiie ..rt von iUiedruck fur daâ Jn%mr9&Bm 
* 

"ata L«beaf aia ^i^nschen wio di« iMnanlBtieche Fakultat â«* 

*tN(âlzin beirfti8t{ ««r sich fur das I<eben intereaslert) der 

"|a^«r<««iez% «ich luff&ëntlià) fur à«n I'ou.| u m fli ftTOBif 

t̂pgi enach^ fuîirt. (Von Deutechor Hepablik • BmaiSimmgm 

S» 188 * 1923) 1913, v>ae û&tr «o aeiiM in Davoa war^ 

ectirieb er scboni "Ss ha^ mit den fittgrijnr der G«fiundheit 

"else nicht niaâjtse h«ikl«« Bevrcmânla als mit ém d«t Tala»» 

**t€Ni« 1 ^ kaain auf gMKGBftt Art krank ui^ auf kranke Art 

^SSumxiâ a«in. ï'mk kaan^ «ffîarand «in«B dia Schwisdmicht auf 

"beidas «anjint iiochan glSbt, baatiadl^ rufen :»ia iat daa 

*X<dMn 80 atarit WDd acbôni Das Leban ist oft atsf S«it«l 

ĤlaartTf dia ea vameinen. Oas i^b«B ist oft aat Q^MS? 

"Seite^ wo im Gruzida nur einae geliebt wird î dar- Tod. (Mbi 

«ad ântwort^ S. 304 - ^^memort zu alttaei Roam 1913). 

Stark betont wird auch Hana Gaatox^ Gkatnadtlskeity Qe-

wlElaili<âikeit* DiaaQal gebt HMHU* Umm ms vos dan *hell-> 

i^igië&nf blondam", die daa Labaii ao nebmen wia aa ist, tuod 

nichte «eitar dahinter > ucban, So kaMt er ioa Sanatoriuai 

«Q* Burch die Luftiadarifag erklfirt eicb aeixia Krankîteity 

aoôaaa eia Uogarar iUifonthalt notvandl^ iat. î ia lat 



p^eiologiedA and peychlcch zugleich, d«QQ durch die voll-

etJboflige VerSnderung des ilieus wlrd H«ne C^astorp sich lan^;* 

MIS davon bevuest^ viie îyohl seine innere ocistenz bichor 

gmé»m iet* Insotem ist dièse Krankhelt ein syrtibolisches 

îîrlebnie. ' eieterhaft wird Caetori)B Autosuggestion bescbrie-

berif er ist unter dsnk îùindrucK eein .'nbeu-'usetefi erwuiifc cht 

die Krankheit, denn eie iet ledingung fûr ein rdlseiges 

Dasein fur eine tabrlaBL±^c -rai - amaiverroitB bingt er 

noch an der âusceren w&^e seines gevSîmliciien jjaseins, er 

vereucht zu lachen ûber diece ^benenifeiee. '3^ iet aber 

zu Eciner inneren VGPvoUkGcmmng notwendig dass er erst 

die âussere l'OSke ablegt usa dsa ganz In den Kibilismus des 

«lilieus unterzutauciien. iâr lebt sich ganz in das Lebm 

hlieiny er Biacht Kur, hat ^rge ûber seine Gesundheit, 

fSogt an nur sich selbst intéressant su finden. kennt 

die endlose Lange der sieben .v'inuten Te&$>eraturtr>e6sen 

und die erstaunliche, bestiirzende KSrze ganser l'onate» 

Jahre. Dièse Relativitât iat auch eins der 8clï8n£ten 

und ori inelleten ^ulenente des ï^ans, eie inirû veranlasst 

durch aie vollkomsieae Gleicbgûltiè^keit des ' atien&on aen 

Geschehnlssen der /lussenselt gegenuber, anàerereeits das 

nidbt*ziîilen-«ollen v,er .- .ît die laan hier sur Kur durchbrin-

gcn mussy die 'Tnbedeutendheit der Zeit wenn man alit%lich 

mit de» Tode zu schafTen hat, die ganz verschiedene^ mora-

lische -instellung des Patienten dos Leben gegenCîber (er 



ûêPf è&tzt di« Zeit verechwendœ-J ) die GlGich^ltigkeit 

â M -U>d̂ irMf«iht€3i Patient en. Das all«« oinâ elMnecviel 

Gefahr^ und Bans c;aetorp der bis «ietzt Jurch seine regel-

aâktSiigm hehmmÊ%ise vor allen Gafaliren beîu!tet war, fâUt 

in Falle« Ibm mira seine elgent i erscn genflgead* linter-

baltus^, ihn entrSstet nicht niê ^ âas 3ruchlo£e ^ielen mit 

ém helmi der uaheilbaren Fatienton, fer verliert den tbm 

BO karakterit tisch«n î^spekt vor ûm Tode, denn hier i&t dear 

Tod eia faisiligrer Gaet untu u.ie "jczte (•*} eelber g e b ^ d«us 

Beiapial laâen si* ml% ûm Tode spotten, sie leben co tiet i 

in der phyeiologl«ch«n Welt, dase ffîr oie kaum eine and ère 

bdsteh't) wie kSnnte ï-tai anderc eein, iiti so echafit die 

Kpankheit eine î.elt wo jeglicha .vuGBchweifunÊ erlaubt iet» 

BOT Tod wirkt nicht mehr aie Geepftnat, vor Atm mm Inaer 

noch Beapekt hat^ eondmi als ein Ji-etand vor ûm allée 

•rXaobt ietf aie eine '^olluet und taet aie koisleche Figur 

«le TtifHiae ilsom ibn saich ursprCbglich noch mehr auegepragt 

in dieeer Richttxog gemeint hatte. 

(-« } .île immer'f bat mch hier Thotnae Miom sich vertei-

âi^m. i^eeeiif aie gefwieee Kritiken ansud^uten vereuchten, 

mit ûma "Hofï^at Belirene" eei eine eehr bestinirrite i erson 

sm»iiA «orden» Gevias i£t ia BGMMQ oit vialoB anâeren 

(viel beâeut0effit€r«ei) ench eine Kritik dee SaB&toriumlobene 

vox̂ iandcsif wo mit bittereter Satire die Lebeneweiae der 

i atienten aiieeœrhalb ilsrer Krankheit vertirteilt f̂ ird» 
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So entd&ckt Hane Caatoirp die Jt>gz<Inâe des menecïillch^ 

Daeelne» er erlebt die Herabsetzung der Liebe durch 

keaake enschen. C%gXeieh er moraliech schvach itXf bleibt 

ite éo<âi mSam âinfa^iheit die ihn vor der vSlligen VersKi-

Iraog 8ch0tzt« -ï* bleibt im Isnereten unberflhrt^ vvle leicht 

er auch aile Sindrûcke ««pflngt. iio echwankt &r wâhrend 

Beinee ganzen Aui'enthalt^ oox't oben zwiechen seinaa ^oidea 

iilentoren, die «r aile beldc verblCffît durch aie ôinfElti^e 

Interprétation Ihrer e-ndloson MR^cuseionen, die nicht Dœira-

iieit, fcojiueni ruiz» 4ii'ii.fcseiu*eit msa LJnkenntnie seiner oelbst 

beâwtet. Àber da «orden die s;sus«e8tunâen auehelTen. ' it 

dem geringen Widcrsteend der geraûe IXîr ciief>e Jnwleeenhclt 

dharakterifitiech isty etSrzt er sich in die i>£^ciianalltiecbien 

Vorleeun^an einee ûer T^zte^ eeine Jugeandxeit erwacht und 

f & g t an uber eîch xa grSbeln. ^eine ioho. zu e i n ^ 

Rusaiai O'iimez^ ihn an einen Kaiaearaden dcn er aie %iimg% 

leiâenechaftlic|i bewuiidert hat^ den er ajber ni^sala wam 

Freunde sa «fihlœoi gevagt i^t* i^ie&e I iebe za Frau Oiaucdiat 

(eine entzuckende FraUf eie i£t eo laeeljg. aagt die dtasae 

F*ao wtShr) SiiEiiat iim noch das bla&cîien normalmi Lebisneinn, 

durch sie wQnscht er jetât krank zu aein ura les .-imutoriura su 

bleibfioii sie Ist die Verne die ihn Èn Zauberbctrs gefanges 

hait. 

Aie Kcmtrafit m Hant> cuetorp eteht sein Vetter Joachia 

LieeuBsen d«r ail seine liaergie darnuT gestellt hat» eeine 



Iflicht imd seinoa B«nif aie Jllitlr »o Brtûllm, Er let 

Amt "b^ifere» <i«r aucâi eeine Llébe in Anf^seg ^enriadet, 

â«r g«MW«n «ill* Seine Baltimg erisnert uns an âie hfiofi* 

^ Mbeuptung Sehickeal dea Diditws eei aie eine 

ijoi rt ateiig)fllcht alaziandtan* (cf Qeâaokea lis Kriege). 

die T&tsiàc^ âaee Î reti Chauohat grsde rtsesiaeli 

iety i£t 8ys}bolie<±i} denken vir taai nia»» Vorliel^ fOr die 

rusei&che Literatur, un die jB^^auptung (B&trachtungen) die 

Bmmm eollten dor ^ eutêchan Lehnnei8t«r «ein^ ol:^lei6h «r 

Ëelir vQhl iiire oaoraliache und i?]ite3.l9kt«{elle lînordmiag 

erkesmt. Kur in ihnen eieitt er noch dae G^iale. «iô 

lieue Caetorp eelbet dieee Leidftoechaft aie uapaeewag ftlhlt* 

l>«i«let unter aaàvrm die auf Areoc6eie<âi giâmlteoe Liebee-

taeislMstm^ m Tage vox» ihrer Abrei&e, worin er ein eDâwer 

i£t umd dieeee Ich vor aich eelbst Teretecict. ^ echeint 

unB dafis Hane Caetoxp die nëmlich€Œi worte aiciit in eainer 

eigm&B Spmcbe ûlme die Lipp«EQ M t t e brdng^ k(kmen, GéOUI 

za bewueet fur eicîi eelbst m wieeea «ie sooraXiech halt:^ 

&t geworden iet sTourtantf arec toi 4e préfère cette lewg—> 

à la edeanet car pour m±^ parler iVacaçaie^ c'est parler 

sees parler y en ç u elque manière, BSûOM reeponeabilitéf ou 

cmmm noue parlime en rtve.* FSr ilm ist dieee Liebe etvae 

eiâxr SizmlitiÊ eey in iitr begegiMm ei<di die Gi^eetôtze organi-

echer Sch^nhelt und Yerwesting) der raterialieanw verfl»l£til» 

9berally bel <Ser ^ediegraphie eeinee Vettera^ b«i« /oiblick 
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dm» m£:«tativen Leb«ae ûSM «r Itfhrtf ex* wirâ iimi ails ̂ a>*-> 

gflfi^spunkt e.Qitutr laorallscbcai Hebung. In 8ein<?r> dtrnklosi 

Orange ba^eiXt «r â « M ôa« <»1MMBI um aie G e i i e l ^ i j u i ^ e des 

loœischlicben K^rpera schon e l n e tTberwliKîungi e l n e L^eung 

âarvtellt und eo treibt er 8UœB :>eitvertreib physiologlsche 

stucLifm^ Mi as iBosorhin klOger ist aie Bridge spielc^ oàer 

Briel^uorken seBraeln. .o u r aleo dasi kosunt ain Materialist» 

za «erdœ, vemeini er fol̂ jariCitojLî  ucu ̂ eiist im . -.i.t,ciiea 

una «le er zueret die .veinung gemanzii jegliche KrenklMit 

bek&se VCtrde durch die ûbenBfindung des geietl^îen ; e n s c h e n , 

to eieht e r in ihr j^tzt eiue yoi& Willen gans U£Uibhca.><̂ i.̂ u 

ErÊChelxumg. In dieser VerfaSOTmig wirA er e r e t gans die 

B ^ t e eeiner z«ei identoren ^^ttembrini und l^aphta. 

Settembrini ist der auft>lài uî iwCiiQ ..ivili£iationElit,erttt» 

sar eretaunt liane Castorp durch «einu l i e b e filr dafi i^eei^rochene 

Wort, er will ihci zueret deulâische und klare Godankœi bel-

briixgenj ar̂ :iert ëICII u b e r Haa«âiu» i^ebulo^itat» i r i&t Italie 

iiischan Ifiroprungs, aein Groscvater war eciîon revolutionarer 

Literaty aile hubea g^isJSispfX gegen Vorurteile^ lyrannei und 

Cb&kurantiemu£. wie «eil l..anii mch entfert iet eeine Lebena-

haltung zu billi^eii, e r hat ihn sebr eympathiecb zu ge&taLWi 

gemieet. v::etteR[brini hat inneren lïalt, er hat wClrde, e r iet 

eln aufrichtiger Idealiet, ar hat eeine Krunkheit su ûberwin-

ûm gemuBBtf eei ee denn auch durch ia*itik und Ironie. 

VOB FersdnlicheB Megehend werdiu dieee Uebatten itmer ail-



SWtâsMTy n â nObrmà SetterabrinlHafis Quitorp orst lïtr aieii 

«JLlein tiattOf erecheint ^e%zt âmr laAagimls^ Scttembrinlay 

IntellektueXle und morallsche Hetœat HttaalMance und Hueani»» 

mam «iod, imd er eich von dort aue^abildet hat siua Vorfech-

t«r der Vemimft ur^ â«r iayividueXlïsi Freiîieit des frelsa 

WiUensy dee klaren Bewusstseins (gari2 ^.est~Europa aleo}| 

etaaiiut BBiphta àer inittr«laltex>lidien chi^ietllch^ /elt* 

UnQ3r£b^lich âuâ£er£t l^onscrvatlv (er ist b«kdâ3rter Jude) 

i«t er PreuBid àer i lasee, er glaiîbt sn die Tyrannei â«r l!a£&e 

irt# «r frdlier an einen lyrannen geglattt^ hab«ii vftrdey «r 

vexmeint das Xztâlvlduuaif aie ehetr̂ aliger cieeult fShlt er Riéh 

Jetzt noch einer hCheren ; :acht tuitergeorsinet. Mit veiTïirren-

â«r Ironie lltset Tbomafi l ann die beid^m endlAe àle scfavierig-

sten Problème aufnebmffin. Oie Ironie liegt ôarln d&as dl« 

Dialektik eo weit bei ihnen gebty decs sie im Feuer d«r Dia-

kaeeion âae G^engesetstc ihrer eigmtlichea KleijayQg Mg«a* 

Wi« t6nnte einer auch ganz Maphta, oder gmz Soittembrini 

eein! w«am Sett^brini suich auf die inôiviâuelltt Freiheit 

hSlty 8o ist die âjeeerete Kon»equens davon bei ihm BWDMoratie 

•ia WiderBpruch aieo; unô wenn Naphta die Supz*ematie d M 

Prolétariats fordert, ao iet er eich seines leh mélasp 1̂ «wiisst. 

Sr â«r Konservative, der Gotiker ist zum KomaamtBtmk Kswordsa* 

lMi«ee Ironie trSgt auch nicht wenig dazu bei, den beidoii 

.A2itagoni«ten ihre Lebtndigkeit beibehalteii zu lassia, sonst 

liefea sle Gefahr wtÊiê tiache Gesensatze su bilâea« 
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KixuM haboQ Bi% gmmSsuum i m «tod 'Delà* VwtiflBdWMiwrfh unf 

HBd MffâAfi, e b g l « i e l i s l « Hane Castorp zuc biwmit» S w k m 

4 M BflMM Wtmâitftt sJjDâ d i i M e s v « i F l g u r w V«rl«b€Dâi^;w^ 

B«iâ« einci preflguriert in dan Batowrfhtungittt 

Bnbrini: **w«im ic^ e t w a s Ics^ «111, mimt e i c h mlr â a s iSli^EitMite 

"ae^ehrt» «obéi allée in mir eich la wiâœrepru^âi v«rwaiiâ«li 

"(ufflâ ûam luflBk ««•lien nStzlich eein) so schlago ic2i âaii 

**Ba»id Maxsini âufy.«»à«r miai Itiirte « a b « r 4er d«at0clui 

**Zivill8atlon6llterat :tll} Geste, AtwxfQterun^ uaû l A l d e » -

"mliaft eeiner politiechen Manireete elgentllch hat« H i e r 

**babe Ich ûm lateinletibien I^relmaurer, ImookjNjkt&a^ î^volia» 

"tioneliteraten and Fortechrittartietor in Helnkultor laâ 

"lu eeiner Pl'1t«." 

bier Naphta: ebeaae GebiJuie der J^euzeits 

* V i « s t i h r wir angttkoflDBMm i«t7 Ber gotlBcb« iMuich* ï)er 

**gotiseh« ë e n e c b let der Matu»ch âer a e u œ ZntolerwuB, àtr 

"neuen ;mtibamanit&t d e s Geietefi, der neuen ceschlowitteâMit 

'*uxià £nt6chlo86«aheit, des Glaubenu m Glaub«Q} er let 

"der nicht aahr bargerliche, der t&kSitiBàbm Ut i iacb . *-eicb« 

"SttMHition dase die Lamprechtsche Reiseasikelt, die eben nodi 

HfOr eo «letgant galt, auf e l x n a l die v«rfichtli<âiste, itunwliwrf 

"bdrgerlichete Sache a u f 2rdœi let, d a M BCA wetteif^n d a r f 

"and mmst a i e a i e Seelenloslgkelt, .lethetlarnuB, Onethlk, 

" • • r b r e ^ e r i e c h e Gl«Bbeix6loeig)ceit In den Grunci m rm-éamam -



S«&t«niPÉaâa su ««ia^ «r i*% ûmp h«H«r«H^ â«r gtpftnrtirtt 

aiajCiMâte l'«Q(MilXitiÈtiLel*&tt âAfi iHHRM ̂ tjwriPflS»! ̂ adt iîai ola 

Til'T iiiimn iffîâ lœMi^ allœ jiiiTniin 'îîtiiiltm wggiiiaiiî  m? ûiM 

—iitt ikmimmm lm4»rt ai^ â«i âar iUbrsiM ««iiu» V«tt«an^ 

lial)^ im Flmîûmàm stme^mA wiU al« salue î flî iik 

iragtalirlWMtt» Jai»<& li^ mt âia Kr&ftf aldli 

wWmùSimim&mi BiMeu zu azitsiA«Bf er ««fMit mx£ ûâm Bt!«k-> 

Ic^Fraii Oiamiimi iteiii aixtâ âia Fasaaaii ZaaNiitMHPî  

«a â RTiif aalufitt Qcil̂ lt âir mlfBitaNiHHi v^nm^t valet 

@r zurSdtL* ^3tmt ar lat «(GisaA a%lrlcflr atBpwlâ^ von âar 

TialtXoaiglcait i^t«»«r Fâ laî MBt «teanâ sai^aicb aala 

MittfsilU âla ScliwlapnkM a4«rfc«r, am^Oîcii^p maA 

hiixabmlt viM. Bîa ^ c w i l i ^ noralii^a Kplaa ̂ st̂ it 

ar, von kelMB teaalwfaaMt» allaixi unâ a i m n Our^ âla 

ar bal •ixitac Skilaîstt aieh l« Clâ lfya vartrrt^ wteaoA ai* 



im heftî stesa Kmspt fSrs *'<b«n fOhlt ««hr «p nodti «B 

l'^Mn kfegty wl» «r «ft <b«ijaltt« uaci wie viel Krlft« aan 

Wmtilil M E ^ ^ eiiidf «B sa ho^eùamxf mit «i» ^l^NUg-

MtaBtt â i t t M rthitn i e t f «ad w i « S3m f « B t Is n f c t l l r t w m 

âstgmIblXck voa einon HMiiMàMli titafit âa kflM^ fin 

von fieinfla mai Pjjgipiigwfi wttttn» BeicU» siad SctNtHwry 

«• gibt kaioHi QtgMMat» â«i dir ̂ arwcli niâit la ̂ itanda 

«ire zu iIber«iz»S«a« 

«nia Sm'thfllngirii éa» Teâw lat ia î itiBy aa «ira 

aicht ''^ibm ^»a sief und In d«p uitta iat dar B»m mi 

SUaAf - inmittd «IIMIMB îMapçiî faiEMPai usd 7«rai^ty » 
via «Bch aein staat i£t siria^iM aar«tta«lunp Gmalinrltiifi 

« d «iadiiiiB SigmMmm JMr it«iaai let H«rr é » Oaganaitsaf 

ai« a i ^ âunâi ilm, unà mim i»% tsp T o m « î » c r ala «ia. Vor-

a O — r ala dar Tod̂  zu vonu^ f t î r ûimm^ das iet die 
FratlMlt âea KopiTes* VonM^ M o r ala daa iidMBt su v o n M d n 

f i a p diaaaat ^ âi« M M g k s i t in e e i M Hmema* 
will àrm ômikm^ i d b « i i x g txt a«tft. t e h « i l l dan Toda 

l̂ aiaa nmn iilii ffe elixrtoen uber nalat Oatekm. o«n darta 

iKHMst dia 0 1 ^ m i mmtÊmOS^f isad la nlchta «toraa» 

i^ l B Hcrs «âilSgt s tar iL tmâ « a i M «crtai* Es MlOigt x i i c h t 

amr «aa kârpmllsikm (tetiidMii» nlebt ao «Sa eia«r LaiclM» IUKII 



ûâm lOke^ mdbmmki nmmfMic^ermeisé schlSgt es trad 

von glScklidae» Qawfttafti M^SAU. ** 

Hiar is Sâmee luit die BpliS«ang Hat» OactAi^ 

stotfct* Ala «it« d i m n anmâttt der ilia wle 

éia* $tHom iîMMk er«<ii»l<«Ma» iatf slxid katsa 10 inutan varsM^ 

IBM ma& Bans Castorp ist eia émAmmt luensch. 

ni* wille sum Beeenren «tc^ Mda *^4g^ Be«ii 

ia% d«i flelech d4B* sybi*ibii*ef imd mu* Inr̂ imii on ae layû£̂  

Mnar ala irila nach der Kriee elne admelle %ikehr «raweta» 

t«Rt wird ar aai zial geXangm :!:r «Ird dia SeSiaai elner 

deriMB Straf^adigt daa Befïrata Balarens eii Ctbar«%aiMHi 

àita^ émt lia dla Tapfarlieit Joachima iwiat, dar 

wm aaâa Schickeal aaiaay wahrand er klâgllch dabaictidxtt 

"Sinft iat Ito Vett«r ain «id«r«r Kerlf dar «aaatat «aa ar 

M WBA waa er daamaatata and iat aia Santiabllâ» daa si«b 

aaf ffÉilt«ii>g veratalit tmd aefs ' aulbaltan̂  waa aixia mêmlldm 

lâMst ifitf idbar laldar nidxt dia Sadia von aolchan bl|»aâla«̂ «i 

âfaiêBTil t chkeltan aie Sie.** 

l-ffffBHNW airô Ihm nun KXar «ie er "mit dar MlidiÉ^ 

gsâ lBâelt"hat, daM ar aid^ abalebUich «oa â«r Zeit nuN3«k-

#no8« hatf daaa ela abar êXm Xi^aDdifar mamék m varaao-

âaftf 4tt> âaœit su wachem hat« 

Ba kafert iniiMBa Gbauchat mit Ogpmm mmm SSremxiay 

i^0bamt ^•mpmùnosm^ ina SaBatorian sorOck» M «adar 

M t a n M n l noch VÊfÊiÊUk. Yanaocht hafcaa» «ird i^iùuMm 



> «̂ p«rlti»r& m H«as Caatorp erwiiHcm* 

^HPT ^»«aXé in «einer Dtudift dber â«i 2aailnrt<am Èm 

*4l«reiire d« Fïrs»ce" (JuXl 1925} hat ftir l'Qriihsig PMp«r^or& 

ftia* niiî >fil1iKri«li> B«s«lchming |[«eUnâaB x"C*«et X^inarti-

0iAi«l«* Tlkft se wlXX â MMB ilm auck. Sr ist 

jPBTTt LéNBf gans GefShl, fSi* ihn gilt nieht «ixm laa^àliM^m 

Lifeenihaltiing, aondam dUe reetXoaa i'elMÔ iit̂ aiumgf âi« 

Intuition d«i Qutm eliMK 4«gXiâMB gtglrfn^r» «r iêt eJxM 

etarka l'arsIbiXichkeit, dase trots aai»»* LiclkerXi«hkeltf 

trotz eelner inteXXektueXXaa Unôeutllehkaît, trots nl<^ 

fXaekloaar V«r|pnc«nlwit ^eder gXei^ Bwakt vor hSm hutt* 

"âr lUKtt* nichta g«sagt{ aâMr M I B Bati^ mem^xim m 

mm^nitmlluatt bodeutond, sain Himn-uad GactsMi^isX «ar da^ 

M M M M B sntschladflsif «inâringXif^y susdruidurvoXX gswasi» 

ûaam alla und auch der Xauaciiœâe Hana Castorp hSdist wic^-

tigt» vamofaman zu halNn »el2it«i oder^ 6o;fam iîinmi âm 

^w^Xeiben saiâiXiehar OBS sa SaAs gsfSo^iar iiittsiljœig b#» 

«BSiA gavordesi war» dafil^ii&tn doch nieikt vsnBiastMH»* 

BigfiXlosy haltlos unâ indlskrat wia daa l^lbm aalbatt 

a3b» «uch mitleidsvoXX, teilnaiMBdf tatftig* erixmart 

an dia ^ I d œ Doatoiavskjrs iisu idiotaa s*B«} dia allas atis-

pXaBd«r% kelna Btàmm mch hébmat/kalbaag kmmm «ad mm 

^mm ^edoch eîna «o grosss Sraft ansigeht. sr diOds^ 

B M Castorp obgleic^ er «elss dass «r aala »sli«BlniMaff 

ist« 3r hsTiandalt itaa als eia« Bniâ«t*« Hictit àurtA salua 

Bsftaay s«ad«m annai «alj» L<tatfP»als« and salua Qrmtiharzif^ 



Ni«a«rlage d M GofthXs iror â«a LalMOf ^ ^ 

niUMliligliehkeU, fOr âl« l£t Jceine CkuKl«, k«ia Mtlcid 

tœd k«iM ward« glbt» «ea&«ra di« «OFtevmgfilM tnâ faoïai*> 

l»ctt«nrt v«rworr«a ist • • l9i)V«id «r sich staz^ bâtrljoict 

«PÉHWvart di«Mi« ? «iœmg} abifi* kainer «âz^« d M » tedc^n 

âlm 2U tado2ii« Voa J«t«t «& ist er &ur nocli PM|^«!^BQVBS 

SifaSler, AU^Udich b«£ralt Mt eich uxid Mil» P«i>«aBXicli» 

iEfit bricsht durCh. Der l̂ ad d M H«frm P««p«^om lat wlodflr 

• É M BiwuaK, zur vQXli^m âïits«yulMrtt£ig« Fafit» g«aft8«a» i:iSIt 

<UH> Z«ab«r iîm noeh, es i&t a«r adilinnet* Aufally audti m 

faagt an «ia«r âuoaeen '"iinlwit oder èîaola naeh zu get»«gay 

éa« ist **â«r StMpAtixœ**, eia iarMn aef eixis 

«Mteiiechtt LBsisî y StiUe vor dte M H M » 

B M S ÛMitorp «eSaifirt £ich lait «îIMB PhiciQiQigr«i|)li«R« 

Anch hier ist 9mSam ZwsK.TmxiX)% «SJM w«rtirolXare. 2iwi«tea 

HlimM I M M «igii«r imisikalificii^ gwiotwiai I eich ei^wickelt 

faatf d M seh«3i wir aus d«r T&taacâw dami nicht M90»mp%m^m 

l'usik durch die ^osa apielt, 8ond«m daee wir hier eixtfir m a » 

Ûm^mpmk Baschreiboog v(m Debus^ys "Prélud« pour l'^prèa 

!!lâi â*tm Fattn«* bagî gnitt* 

iyn Siâilinnstm iat @r daran aXs deso 6piriti&tis<âs«i 

Sttwingwi d«s Br« i M w m k i bttisnMteiw b«gixmt« l}«r ong»» 

wiss«, der noc^ iaeer in â«r Matorie ver«trickt«f viiU Ba-

ataitlgBng d M geistlK«i M«ns(^en and atûrzt eich eo in dna 



« » î « c h l i c h taarâWtlgBt« w Mt g l Î J t . M i t i m v ^ i e l c b U c ^ 

AIX« Kj*aiikiB s ch f i in«& ^ m i s t t d i s ^ c h a i m s s g v w a I 3 g i w < l T i t 

« t a t t f â « k o a i ^ d e ? Doisi^scl i lag aad o a c h t alXira îjsàmr 

• l a i3Dâ«» D«ar Dnnner8<âilag i e t d e r g r o s s e i ^ i ^ g « I s t 

f û r d i e s o s l a l a oad « a w p l U a i â t e B e d e u t u u g d ^ EkMiiM âi«rak» 

t e r i s t i s c h y d a M I t a H » fits» dtarcâî « i n aeltgeiilnliw imft 

d u r c h e i n loeawea Gaaciittlmls dœa Rouan and daa Scn ick^sa l 

â«a Haldfin « l a SBâ# aaeixt* Is « § r « l e i c h t f â « i K r l a g 

blftM a l a daiis «z inachina ist B M U B W«B—haa» ! ^ K r i a g 

n i m l i c h i a t f S r fSumem M^mm «twaa BO a t a r i c a s and v i t a X a ^ 

4aaa p a y c b o ^ g i s ^ a ï s Bareehti^sung d ô r h^tsaolMna^ 

Hanaaaa d i a n a n IcaaBu Qenaaen e d a r n l c h t y v o n a b b a t 

• r aina F^TUcht ^ e r f O l l m * S e i n e G r S b a l e i ^ v e r e l n k a n 

a i e a t i » s a n a a w a t l t c h a a tmr d i e s a r h S h e r e n -âcut. bllato 

n a r n o c h d i e t e c h n i a ^ e S c h ^ l e r l g t c e i t , d i a S^aifOla dia d i a -

a«a C e a a i e h n i a a a v o r a n g i a g a i t d e r B e i z b a r l c a i t im â a B a t o r i a a 

i n Verhln i teng s u l»*ingeai tim f d h U ^ zu i s a c h e n , imd daa na-

l a n g dan A u t o r . Eana Caatorpa w e e e a t l i c h a Ganaanng hatta 

4a d a r inn«x*«a Ald£iebt n a c h «(âi(m ctort o h e n i « S ^ a a r a t t a n a 

ÊtattiE^Ttodani d ^ S r l a g « r l d s t e i h n â u a a œ * l i c h vois <^aubar 

ttoà a r l a u l i t a i h % « l e ae inam V e t t e r ^ aJLa 3oldat uad l ^ a v 

zu a t a r b e n » 

(1) - r a n siâ^a Mamus p e r a d n X i c h a i ^ X e ï m l a a a i a â i a a « r 
H i c h t i A g âaa A B f a a t s " o k k u l t a ^ l e b a i a a a * aiU!9pMMMtt 
i n d a n B<»!â2»ingen* 



THOî.IAS KÎAMS F.\:-ILIENKREIS 

Herr und Hund 1919 

Gesang vom Klndchen 1919 

Uhordnung und fruhes Leid 1925. 



<*tion â»* **B«tftt̂ ttaai;«a «l2»8 Si^UtieclMi" ftiad die bfiiâai 

«Iâ^llm« die Iran r.iaâ«, ûU ra 71«r anâ Unâ«âMtf%» 

*Halt«rkaitt Li«b« and ïmr%XiciiMr Umm^h'iiehkeltf wélch» mit 

'̂ ll̂ iJî cBî  ostà eofcrs as sir di« VtanHuaiEMtg in di«8«« 

**̂ ^̂UMMffît zu tua ««Tf £C!«iAi« Icii «£ ait aer Idylle uad ém 

ûm mastFûihmàm I3>i«g«4«]»m dûr«t€it« ilm msk mh«^ di« 

ar d u Olâcic ii££tt« i» WtoslieiMP ̂VIIBUI« m flndœ. K a w 

£M«^ieb«g& «inâf «r liât dâ& fit«t«n will^ 2 a •w*g>i«« «ai 

nar rtm As^wiblit^ sa geni^M&f «ich geîstig nieht naŝ irtPflA» 

^«m iiiaa m liol«!i* ïiaM :S9ÈLmm«aeiAtsS^ splelt idjoF n Icht 

«IM ptdtgfligls^ BoXlt, i:ûkXi<^ âi^«aig« diœ /totor ««iUM 

•igMMOi I'T^IMM b««a««t«r uatdr Ala ^igiB sa Mag«»f M O » 

d e m es ist âl« Frauda m r^e^Shlm von das alnfaglww O^UIL 

âttS idLadwyâ ttaâMi luiit» 

HT « n & l t ipsn M d « dar Un •in Frmsaû lat, von eainan 

4%ige%m Kind» da« «iâimBitt d«s î rltgi* g«be««» iiaâ éam 



S«lt«Q lang von seirâ^ Wmum Mâ«it kaoat&f o^a* jeciech Miis^ 

l}«ltQii» B«soBàart lu "iierr uiiâ ^laâ" l&t lim éaa gl&is«siâ 

ûtm fftst g^fitwii—ig 4 m iâylli^he w«rkc œtetœï-

hMÊL &Xn Hlntepgriffîâ die fï̂ ansfieisebâ lisvolutioxiy mam-é ù.*\Srté 

8€âtri^ in d«r tïaruhig*aa ï1?ond«-£;eit» 60 4a«c aia Htâï« in 

ââ«Mâ w«rk^ nlcbt eo «ter '£irklicbkeity aie ««hl 

i^liMB etftstei B«ABr£^6 ûm ^^utmi iffîd d«r £eit m£«|»rJLcî * 

Ĵ sa» lennit 'Bà^mm £ann daes edia aimLttttlba3?«$ ̂ *aiax>̂ »» 

ff^l nlcht ««îïF rtaï* iet^ «e da«fi in «Hen» und Hund" âi« 

ta ^«N» der Idylle eOndigt, w» d«» M#i^chli(âM 

4a âoeh ismmt Haaptâaehe taQibt . itit «inei* «ich^ran latttitio& 

àat î4«im a«im ftu<âi âl£ itlatttr,gru]ftd B«iii«r Mjll« di« uaœ^tftl* 



gtiAl.^ tiad di* gMekll^sMn tif̂ oû tti âaiit ivreielî t. 

J3IM • i s â & t X i c ^ a b ^ « a ^&mer m& Bmà* i s t â i « B t m t i M i l i i n i g 

msA ûi» haJJb p u i X o e o p h i e c h œ uad irotiijirtHn . t i l gttliiult«a<œ 

HMMMMI mm n T i i t i ke^batt m%zlmm miiili winiuiinniii s d a M i 

iIfflBci zs ir ala f i e r mi hmtti^tm mà â«œe&tspr«(âiaaâ i » b — i a M f i ' 

heaif vim msa ûmia. l U r K e l e t a n f i « e ^ X i t « r a t u r b6obae l i è«B ïjwhi 

Ĥ taMMui MiBon is% Si setur AaJT c x < ^ W3& irf ôaAi ̂ iœjuscîiJLlelMi 

màa^ml^élXt a ï s àiîs* e i i w jlhn ilĉ a VerR@imii^ M i » « p 

• « X b s t v o n i l » wartm k & m t * . Bausehan let f u r Xlm mixm 

P « r « e i i | e i a » « u n â md e r i ^ t fir ymachaa e i n Eârr« f « « t 

•la âott, 

I t i i i i t h l « n e F r i t x a i i i y u * » *nit mine l;tr(»Bticl«* 1 3 , 4 1 ) • 

JNMtg TNimwrtwri i«tr a « r ilutad é e e i 'àchtmm ^œhmi ^ s e l e r » unâ 

i A ém e i n » l^iBSperiatjMa«» i o ^ t 4êm m^m fi«âr a f t u e c h -

l i d ^ gmmÊÊm « i r d , 

"̂ âiffi-BiBSCÉiaB wwi d* i^agstm «m^am* von clat gans« 



*%iilaa, ûû, Se Jochsn tineîitïîiilen, «il dit • m vet cldfc 

•̂ îsieeL®» eiitÊiïiîifcïA à^ixîu^m - • • x,.: ...f.tc its «itî  aaa fcôi 

"j?^ 'm ££UKi« wtuma fî rig t>reg«i haâà." 

0«iriefi isusfî dlôjsar îiïR?crlftt,ircîi« t^»df Ûmr &pWbe^ as&ife 

iim mm Frits E&ot^ vorias {et â. ^V«8£I»^ » Ih&ffî&ft 'iSmfm 

©sovre citée) 

aie ll2ûiaâ£ lann aainen Hiaiâ nli» cixi s;^i£chli€^bM 

'̂ eeea Itetrt&fiiLtet zeigt ût» uzigeheuiâieXte tlterr̂ f̂âat»:̂  tn̂dl 

ITâfit .'jittiuficliuiiig &ls BâUSfî MHBS ffiggtôe^Imtiîike bei ^ ^ i W 

3&iSlQ£* dâ2X&l>«̂  Êtekt>i 

^^ieh ffîir imt@r 'Jii&tiadeKi ésri^lXt • es wirû mist w^i^b^mX$^ 

^ ^ e X éazmi kQptBt^tt&lnâ. t>etr&eht« ic:& es^ imc nur 

îim i&t M t ;3âfix* vieX î mî<̂  iËï.'̂ âî̂ tf mÎM s e à ^ 

die t%^£Ci:j?'ifteu ci^ l'^itel es seiges» 



à«fil«r ûm BmA su vriwintiillnhin si«iit flMnng ««IbsV» 

Biaà^ ««11 mf ChsrMm^r^cJmif^ hmêbm^m wi« 

leSî^xtM ̂ .ixui âc&kt er» â&£s àÎ ïT mir Itir itaa M I ^ 

â*ts er ismer ÊpasiexHBi £«h<» k^me* 

*l#m£iC lyp̂HĤ  âin aittcar sich «in wt̂ î̂ î  v.<da iiau<î  Jpt iltlluiHHf 

« â w fluw v«r«t«UG2xt liateRi îles tia ^tikiâ^u» H«]di«B» 

**g»»câsni| eits aiwit^ini^BC Oah^n^eit-kwancn^ «lin faaficà^»» 

*^Ctarmgê ê^gHR »ich eelbitt. glbt seine ftDunmg su 

**«• i&)gat iF«rX@rfit iiâbâ̂  i.eijrtaQKan iran Ite 3« v«i^l«»^l^ 

**ûlm seincr î atur wiàeroprecnexiy und deren ftrûâmB^ aJLao sMi 

"e?3iamii»t—fghran kdimte. B̂ ia» ein «ân^œy «In 

"va4tt^, eia iûck«alofiar ;t̂4ttm» û&e ainâ «K>XCII« ^iiiâ«mies«« 

querli,<wiBid« atu^ga* ein vQrstlyJLt«n6r Stock, ûm» 

**i8t keia «ol<âM»y uafl also iumn siaa aiich niciits âar^bcp 

epri^gm, «ûOM i»it MZtei oad te IHa^oB 1» nSsevimtÊmm 



UMt M» plmà'^ m o m s s a » in ciaea fort ttb«r Miaaii 

mtnâ^ ê n̂ âhlt «i« ôr iim orrokUâB toi» «elcb«r d«r ertrttt 

. ucii d«r wor^ wi® «r iim in /iz%«it e%9Ft 

inlasigin Lébea dos /lutor»* ^^&>rgsm der %3«aei«r0MV « H 

isâirtâ-̂  ̂ iioùâ 02̂  rrific2i far aie rbait ealn 3.u k^ks^a») dl# 

xbdit Ki>„;afthaii» .aaw<MWnhett iim scâion st^rt| di« Biwrg 

mal Bttâ âie in ésr Staâtf Wù ^euMefim nîcht nltkaim^ 

àl« G«ylesââ8bis«d 4«0 iMtore «âlnflii iâtm su ilâu&a ̂ ; . 

diarclctcr ond Gasn^sheltan rit rriniîicht raglsîdî ^ 

ia lumiftclli-hâroiaaktti T«ii« i'ortt 

"Ici; silX ii&i&«n Keldttft m m imrzerhaîiâ in sein«r PnMâft 

*UQd i& s«lg«ay i» 4azi4̂  L«b«}saji£^) «orin 

*«r as xftista& «r a«3JM^ i«t laad die aile ceina QAm m 

"achâostaa b̂ gilaetl̂ t̂  aû/slich SMî dco* J«@d«** 

£ad di4(eaiXlei)« ^M^BS^ébl9% îat d̂ ie Hsvidr die Jmr «nt-

lan^» ela^ Tar«lld«rt9, Tielaéla* aOc eine «ilda Oagifly w9 

^îmtnulM achon der à̂ i.&tiadffin̂  hattd ^tmaaas si«lk«i l«aa«i 

in diET Bar£mm£ ŝ âga ^rdt baUld dort basa»» Jcftî  wliai 

dort klcina f̂ â feân» T elden uiid allofiiand C]«0tx*Such« <UV 

u^uu ^wito l£t ddT BâX!gMas «tud «n der mâmemk état flsam^ 

UmsB^ apriclit or von dm rĵ isaw «ad « M dabci viallalaiiri 

at»«a patfantiMb* â« trttaMsft folgt ar sslŝ si TUiiii» iwnaag% 



£ich Sb«r âift Bœte eisam stPawwMniinwin «ydf «Jjitn ^iMMf 

tel o<âi i]BB«r vdrlaMMm ditsi^t unâ einstnal* d<Ki lliiMB 

flhiirtgf inr'» tntg* Un ««iae Laodachaft lâyliecb sdia 

«a sibt e« d& noch «liâm Bach, kle^e »Slil«â:i«B «aiA 

^i4i««i g«|pHi ûm Bci^luBigt «^iMA B«i«rE}2iof mit ^JtSuttm ûim 

«twman iSSdcliea and inùm mîm âar îiara Tiniiiiifcw v«r£^l|^ 

^̂ taâlieih aX4 b«lc»« «r as a&tt» blieb «r 8t^i«)y ««Bât* 

*ûm KapC itnô sarrtd dt̂ liami. bldckta ôaa d«M 

*«• iOcsgy via iMm aln î̂ sfisch x»a^t âMâutft Inilit» «ni Ûm 

**anM»«UrMi éan «xœm im^iàm^ «af âisuMi ar œit aîmiiiitff»» 

gchwiisa âavoriramta - âaA SciasuT in XEcherliduM 

"SpggqgaM blî̂ t̂ar i3m &t%tsk* tlBâMaaMB^slr «arae atibaK 

*«ait von a or itairaaf aailiria Uae i^ân^iachâ^ kleifi« Â idicjHB» 

*ala aoilta a« aarapriiïgaii» iaftaM aa aich uiiâiX mm mÊ 

"aaina SSïIQ beug^a^ s û M a m dieM 1» t^etoNBUm aneli alb»a«i»» 

"aaiati bia suœ Gaaie^ atiip&rsogi âcOaac aa VOA waitan ai^n 

*l9an2 voricribaat̂ fi USBû. rmmàim /ô bilck bi;»t. Uhd d a m 

**km aiaa gascSiOrsta Bategd g^lmstmi* Sie XieJT̂  la d«r 

"ainan ^wd aiaa î îiët«[aM̂  um hialt aicli stit dar «odam 

*8mi& Éia unba^faatiilA ânuitt dia te iattfaa al1«iit«aap 

**a«lmyeia9 lum atac3jaa sa uzia ond œaabta «idb dî ran̂  d«s 

"SciMif, d M «iadar in mtofitt gingf da «xefe Bantiiaii daa 



"das tat» mit '̂CT> ràXial ia dsr £iiiir2£«)» KidtetaBg mrSck»!* 

Bllâ@T*n. ^ erzShlt uns von t1l3muma. uaâ eelsiftift r«lx8ail«a 

•net durclîdrîîi^ iBMi von d«r îtsftôie s«lads £artif«. 

«Bas A'̂ t :'2u.- . .-t l̂ ïiv:h1; und --:̂ '̂rd«rt hsatsM 

*te«<miS«re Vorntilaijimg oder Vorbiidurig. kaiai voa llSck 

"uîïd Schick4»alcsun£t crigen, da8« dis sei» ai^Ml 

*iuatmt xijsd âi« £w«r-gsnv a "̂  fjM̂ elsim d«rX» J«»i^ Ouraskopp 

**k9nnte i2m oh&^ \»elt bl98«ny JOûû &S* msim tm wobl mtêb 

Jetât lM»gl2mt die %x^iï,xx<Jia Jagd 4iui FeldDbifeBiârf 

vea «elTtsF ATiPtr'în̂ n'î ïïa TTause «nd Ist ̂ 'îliicra nœk!» danis-

l^chrtBit3iing <̂ ieder Jngd^ von Hausoluisaa i4«iâft&eeliart| iiit?5jiaB 

RfRfien nv(6 ^nnmt '''̂ r̂-cîîtftrî tut «a» etnfi T^Jj^.mt^ljn dî<»6CB3i 

e^<»r*«a : .€!it«Btt"ftj.eht UBU a,ifi Ist jtugleic. ùar at̂ ltexion 

iiale dsdHi ?i«iiri hier v œ Erlego t ù. Qrom Ist £6ijQ« 

•pitfiX brln^en rnsB* U&cih aniumv (imMmmg Jugcn aie «i^UMr 

ttHvef^r^lidNsr «incn Hiusen, <iina ;^^«| ai« scinar d̂ jot̂ irt 

indm el« fot̂ t.fi < r»'*t, ;int«| ~'^«<â)aa nlcht issiAstidMBk 

IcMB. îift ̂ NtpiipMsi aie eiaes Dsig^ «ln«a edbit«a Jlg^ôr, anA 



Bittcriceit âM Htrm iet gi<e«c «b«r do^ f&igt «P â«a ria«;u>-> 



àŝ ayag rîaâclien - 1319. 

g«b<ireii» -̂ ir sein Itutï-W;, ...xi.̂  ..-..x. w...̂ ...licaJb̂ ftb 

-îrrô î̂  imâ «edba Glt'lcfc tîMB?' tiiae«B iiraiÉs?ad*i tJjBkiâ fâ*»ài'rlicîi 

viol tl«f«â  aie tité eiàifacJjs i-r-<*uG€ îsK «în®". Iî?ïné« 

bagrkâit} er «111 seiiiQ ^^^^i^sms^/m, mitù^-Qtkcs.^ &tzh '?.-fclia»-

î Cliâft dîiPÛb®p g « b ^ wêefe&ife ôP diti»«s Ar^i Vti;n î'.r. s-o r-®!^ 

îsil r*l-.:kt sein «und d», «e iftî r mà ruicî* l̂ 'rlsdu; ̂.'i-tfîTrtle 



- 3^ • 

ei'wt aie h^êcmat^t in 6innliiâ:t«r ÂBMtt-

Je^c^ m i t sr în ûimm Jimam&t«m gcfwissXlcîi âle Lei» 

ÛA €3* mich sâ»m 3Mkà:m-î*X% mti imp ÎS v&rireJaiSrkcsXtcr 

in di^iMK *(̂ ftg«ng "mm ïïJiéXchm^^, ^ ̂ à̂ eh vohl âaâm 

etœ. «Éitispi'i€£àt^ uiMN» ^^icUtâr BCii» kmsi Qîm^ 

..nalsTise- eâluô» ̂ -̂ î ,̂t,| iî uiU «̂ «iiîCÀtrexUMitg feâisie» KtnâMi* 



^SbgfAm Klad ««A â«Bi m i t ^ i ^ W t w 

*wOhX Xidbt' ich si«y iMiiiar Stftosudit tniliiM ^ibiA» 

•ali âii»dU^«t 

einstnala* 

"UML ao erachifla aie als JunuuMi JiimAmw dmà irMiumap 

«Das (ttr b@Iu£tlgt filch g^a3J.an liasa^ ab«» la .Atwhr 

*̂i.\sr«ti Blr dla «iiâ«r«B eenmmi «retf sein I4.<i!ii1fng» 

**l.ang«ar Ĉ aeinftciiaft is Gldek naâ Laid*** 

iUSisli ««r« Bar JHngllng aaoht daa aaistiâ»^ <^ 44» 

Ginnei) adaetr^mt un<l î eht m mmwfhm SeUfau»^ aamittaUbar 

vorJt^* Abar â r4l%art yvaundlichor radet Bat^ âaam m 

&laaR a<âiXici;̂ ar«it Scraan • mrMteûiz uaâ aalfeatarwpatintf 11 ^ 

Sfligleiclii KS* Sbanmadan iatf &m eandat ar aiab wlate* saf 

^ afÉthalnan His ^SnMrowB aelite Vataretadtf an aalaa 

FaiBllla mA ^mm^ en Vaaadli;, daa QÊgmm^ck îgbaeic»» âaa iim 

al£ J9i4gliQ£ a» ftlKie Vatarst&it erlmerta» wall auch diaaa 

Stadt in thfm Weaan slt dam Ëacra variooâpft Ist. T:nâ âa 

àmikt cr «ia âaa vaer» m âie UnentdXlciik.olt8alaMa«lrî  âia 

«r M O M T se itaaeliattt* C%na wankim kann er Jatct aĉ ipaî aat 

•Tlefata «̂ Iraat Ist dar OiataBii Balsiat dar f̂ aela» 

"Hal««t da» imiAQh^i^ î alaê  âltaetor, sslXdaetar «aliteilU 



in cg-tm 

• K i t deeî Ot̂ iel-tînis 'fpmiéivsiâm^ USad e o iB8ii«^dix«l^ 4 « n n 

•Aîîf « i t s n a l « e i n ts9Em«n<l r.effîhl î>i«bete ^fàm 

»Bas icti ôi»^^b und b««aiire, im !.«bQBi trtîst «né In T o d » ^ — • 

ikMtiXm b c i g a r s ô f s a n h S t t « , t a Jjfïi d i o Tiïufô 8« i n«s K i n A M 

âbxt^m lEtîRllrh gi<rîV t uno iï»kiei*erîi <i«p ut.t.»r, d i e g«»ijMM-

htÊtm mm9f f f r m vi.r r. F, t-n Itrm .̂ >̂i<*Xm«îK? i n ^^Bntaltfàm 

end a i e kltlnm Kind«S| dî# itt̂pBt fOMa* d i n « <aap«aè» 

Itfbtfang i j s t Zs&<5nd"lg ijfthaJLt-̂ . lia •Klrd J^ir nlilicat â«r 

« « j ^ y <ii9 a ^ l n s n Yst«p « o g u t pfXc^^ tnid <̂ (ir i n BpddgalwfoailMi 

£«r9i aixsî} bii i ta a n t t t M n d t i n a « i 



1 

l«%stœ G«Msig liogt âor el£6iztXie&« Sete«rsKiiiict êm Oiawnfii» 

t er xi .n¥lrr«¥2 von «âMm "achuldloa-achBldl-

"T̂ -îst liich sdbilll^ in 

T l c L tHîr «H3lt dis tpafe wo)a kiaglich sa treilMM 

Dtsr (îâ̂ tËQoXâ m BpJsi ¥..ixst\ m^Xî. Um dasu htltmu 



B« ha^ Mit fticâk foXgm&mmadmm «otoeûJASiiflttt....*** ait 

**.@lcb«r mSr tâX<m ins KésiMlM aige..... 

dus seiKT ^^âlipi«bm ibâ̂ « 

i r o n i e vor I J ^ ^ e « p X i e l ^ d i t g«r«4f»«t li&M^t stâ& w-̂ hX 

liWliiHit%% e i n c s V«r>6 w l e la«i«r8teiX&;pf^roxyâ e t r ^ ' s » 

m'&mtrXltïh gliiflWn» as» m m e M m 00Mteagxâ&o 

Xo«iaMitiii w i e ôie v o r l i o r m^̂ ïâânU âas i^^i«atei l uad «af 

' fecHtlrty T i ^ m « m e t * 

Tî'Btttr' aiifeâUHns b«i|f:h#t m& ûimm* (î<i»8iMiiiaii>tr \ mi^^ Itea 

vtiCiiMâHP « « H @r nieiit mf m^tmm a@ b i t t « fi»X^ 



- li^-

** •-•••-eauyiinth^iM in roichlicli«r /auuOxl 

Uoà ÊO gibt noch vielches 

^mcieMie l»t «r î «gtii» c«i M t n i â y mit âofBaijp«ifte 

lOEi k^nnt« in l»re£| elœllch et^ri; ge«2hlt«ii 

r g«l«gttf<tlicl» pciPwCl»vhc Abfîichtĉ . bâotMifâittn* 

oldis Poôanteplâan in paroâificïier .^baicht ti«uiôrmk mm i—tuft 

hiouawtrleehôr lâ^llon. In **H«x̂ a£uin mui l orothea** naa«ESW 

lieh siixâ â«rgl«i«he tdllen aufzufljEtd^i àa and in driitM 

"lâyXle von Bc»â«ui««** beoiitsortffiti si« tfwr einor CàitMStigiuiit 

QSIÛ !9î sllc]iltelt ôer ::ti:;̂ !̂ U)g| die â«r ̂ oitor cffhalfchaft 

kontF&irtl«riii Uteet mit âer gravitatiechen BtiXtraditioa 

cf HanuBTin una Doz*otà@a Im omuogt 

**taiâ be/îondere 4«n Schlafrocâc ait inâlaîiiaaida IIIIMB 

*Ton d«n fftinaten K.attun, mit tûiMm FlMûtflXa gefuttari 

"Oaib ifiîi hiB| er iat ci2xm anâ ait tmd a9i« mêm 

ef Xâyiie vos Bod«n»««, - sr C « « ^ s 

*Kiii»t}i«râS > i:i ft>9ilic3}! ^aroie nicht ̂ «ĉ  6in« rt«(nga|gf 

undî "Boch «nd«r« iîm fidhralerte -Ma * Scier âa» E^hiekfiaX 

O d e r : ^^TnxùmljtixmaM imrzbiiXams^ XBt, aer ; axtae^ wôna iîuc*« iwcii nicht 

wiMit» 

tmdi mt - »t*!»r.«lt- ,l«!ner, «or Jslifert - iirpwj ici ««iuMiilic9i 

"Trinst inn bi£ ZQV uiMxeMé*^ UttUft wtlnt»a t c iiMir' «r nacâi 



dagegm ab« *i9aorâBiB̂  fx^îi— glbt os» «la Mtar 

ltl>«wH^g BUâ «IHM* Prof—•WMitoilli» la d«r inflatiui»* 

£«it« iTOf—sor Oomellitft l«t nafcûrli^ Thnni ii«im sAibstf 

émr mit «einer FwiîjU snar ia «iiittr Vill* wmatfHilïi â«r 

mtmMmim&im mae%3aûm ûm ̂ «ehicrî tê  sa kMptmk ha^» Uim 

EéXûin iBt 4at J«t£t •othjjttirtgo *lJaMMi**ti«rcâMa h«i«ct 

•i« kUr» âa^ hier v«HI>irgi ismm «eias grea— Liob«i au» 

nieitt itaA MIJI ôdMsMrs aad ""^«rsuc^ fa«t «inâ groM 

ftr «in» «racuElg 4fiapSg— nponaft H v — lli«â«rst ̂ «î  ^ 

4m TtnialwnA oit ihr g«spi«I:i h&%» S^ir feiii i.̂ ^ ba-

•^rléfc— «ni M«zm 2digt «ich hiM» isaX «ioâflar in e«iner vol» 

Im fCi<aft. ?* BUÊk% viol atftMkgaag ia âiee«r kl<!lxi«a Hovellt 

MiliKih«ti «l«B img^Xa g«MÉuri«iMB* 0* fûiiit. wxtt «ttiittt llXteBtm 

ê3M MatiifMÉUMB<» âttUi «iao g»mt* oedmllJH^a thaKMljBiiiff »i« 

««Ntidft^ «r ^gp^ifi ihrcn Mang«l » Mpekt w 4«i0l^«r 

îraflitii» alûhty v«r«tebt nidit âa— ai* sicli in ûitmmt 

fiiVorladh— E«it «iâi21tSil>«n istoa— tiMn ««il si« — nicht 

•ndw |̂ —ffiai% aiad* D— ail— iet wm a« patirati—i^ ala 

^rofaaaor Cemaliiw -> fh—ot iMa jCSagt laetr aehr «i 



mm Ostm^kma m d«r a^pnMrt, in âar vungwiiwiTinitf and 

îftsa irofCMor 0&raeXiu£ elch g c m * ait â«n m^iam d«p 

«paslMiMii g—^Ictit.» abigtHf i«^ su «MSpm mm «iatr «par 

nisdaai M i M âi« Thssiat *'mm aai^t* tmâ âi« ilm moti 

« m Kliw»yb«ii«pieXgr od«r i:«lXs«r ««PâMif •!« spottea aXlii* 

Xa^llairtwiRl itat saâ !Crsâiti«n mà m imt mrmtmxùlt^ «<» 

mm 4m0t Wmmm fm^Smtsm kmm% silt «i« ^ « X mmi^nM^ waâ 

Wmn^ «r àimm BavéUm h«*g«steXXt hat. ^ ra*tycht ho££W 

Btiô sX»* 4$iêmm mmAm Kliiâ«ruiift ihre .rt̂ uBde su ^fm!t^tmSam^ 

ihnm ganx iet dta QËst» etwas se e«s«n 1>«fcanMai 

imà le die Mtittar mich sâ traxiii wmlgittaîis «oiâ̂ ift-

digw su ««*vi<r«B* ̂ baraXX» «a(âk ia dit Bi«ei«t«iâiaifi« 

ist âi«fi« iJmr&amg «Sugaâfnofaïf karsiisst dis *o\r n a ist 

sia tfmméXMmm MXd d ^ ̂ MK̂ ilarifl|ps«it« Bl« /artf di« ^rsS^ 

Img S8 Vi^laaMi Xm% eharaS&têrietiechs *AXe !iâiQ)lig«ritî  

*bm% mm iiâ  OtniM i^^gstef iir«iiig*Kdt«X«tt«| dam f^Xgt 

dia FXttBBieriy her^MteXXt aae elnan d«r aa^ iiftZïdaia 

*aiid Saifft «lâimBHG^tmtaa Pi»ââii%3paXv»r|r dl« w<m é^tmt kautt,,,,^ 

Fi^stlMii ii^ âia êàsftĉ t der £ui.t«amy die thre IriciËo* doeà 

fgmmimm làit^mm maA mmegfSXtis mezmgm haimif su VM^i^aMa 



àmm %, B« Map Soba sich dit âugea ŝ imiiilctt 762ar«iiâ éa^^m 

nicht «t^M^mn fSiatf die Besc^lbioig ^pUM 4i« «r ait 

ils' t>r«ibl»* Trots â«F ̂ BOX*âiitiBg ist iiier aeâi «o vi«2̂  Llebes 

Mit âl«Mr SeveXle s^i««et sicb vorllbfig (f!r«gneite «i« 

"SSiULcnfahrt* TO3P einin̂ tBi istMitiB in dor "̂ fUMni BHHSMSMI** 





Mit ém. ^ZaMheT^mTg* schXlesat TorXaufif â«x %iaua Toa 

Mians •« rken* Ob i^ann wlrklich mit Haas QBJit<»p denkt» âa»s 

Scttenbrlni lurà Jls#bta bloss o^aStaer : ind? J«ÉMmf&Il3 ims» 

ex fiiy^en» das^ die G^«naatze» die U m waJaxead «elnex gaussa 

Laufbabn i^sti&ttlgt tmd gequaXt ItttlMBt ale^t dife^h InteliektueXX 

\ssiâ. djuitafladii^ j ^ e » vsrelalgea SIîKI» a^m é| fjruoutXu» l«t 

lîai«i vlel Bedeutti^ belaa)H«sa«i» und dass ex â«Bii ilTlIl^tloiia* 

Xltesalw» la sloh selber nie Tex^agen «Ixd. #<Kid«iit îlioeaaa M w n 

alch dex Geae&lciite im? Maa konnte die JFolgexuBg sleiien aus der 

X^tuxB eln^ Wtm^gnmim ** HSllenTahxt * (l>le neue Htoid8oliâ.u 

l^flnl^ Vr3lf) die ein« ixt philoaopMsclie âetmelitung Uhex àXm 

Âaî3S»B^ dcx ^eosQimeit tmu v̂ ea î lgiitextusas la dax Gfé̂ tialadlto dax* 

«tant* i>le kXaiSA Voyelle " Unoxdata^ uad fxahas % l d aie 

WÊAii dmti Zauberberg exael̂ ilent sohelat soif jmualichexf; uim m»mmeâ^ 

llohere 'JCaadaoaaa «alaen» ologleloli» wcon «Ir ^rrof^aaox Uora®* 

lias imd Thfxaaa Mao» IdeatlTlislexen «oll^» d«x BervM^ disses 

Gelehx^n gexade 4ex des i^xofessoxs dex G-escixlciite %at* Dièse 

Klelnlgkeitea habea im&eaingt IJuxc -âedeutuag heX thém» ^«oii* 

Wle sitiâ  der lat^et la X^œas ̂̂  aan doxeh die iM»lmB^iU||^ dlesex 

esmtea J*xe^me Texloxea geg^iigea lat» exfalix^a dlr^rt àex Lek* 

t ^ e des ^a^exl>exges» vo dex àathetiseite aina de« l«8«xs aux e«X«^ 

t«B aaf aelae Kosten koBK .t» uad «o 4«x etùit deuie^^ i'Edàgage la 

^«i. mi lai^ea Satsaa allzuaelïx die Obexït&irà gsei^ant* £o£raXiaâi3i 

t9% dlese 3«Ib3tSI»exirlndimg Thomaa iîaaaa ela l^^Xtaeiixltt vma a&oik 

Imt ex keln i'edaat* 
. \., 



1 

( Die leichte Selbstgefâlligkeit mit der er seine {iihysiolo-

glsohea iveantaiase aur ocii^u tx^igt» aasgeriOî iiaeti* ) fVenu er auah 

iffl • Tod In Venedig " nux aich selbst exzalilt, mit weicher i^reu-

de leaen wir dièse wunderTolle Prosa niciit. vVena wir den .cau-

berbexg ala moxalischen iiohepunkt in Maons kunstlèrisclter Sxtsten ^ 

annehmen» so ist der Tod in Venedig der àsthetisuiie. âcbwexlioli 

«fird er an Forai «urîioîcgewinnen Jconnen, m a er verloica hat, durot 

einen grlindliciieren und mensciiliciieren âehalt* Da.a grokiaartige 

Lebenugefiiîjl Myriheer Peepcrkorns jrul t die -iartheit des iàapfiadens 

eines Toni . '^rô^,f^r ni cht zuruck. Aueh ist hier gewi .s menschlieh 

ïortschritt. zu apuren, aber die Xntimitat des aich Arzahlens 

wexden tyir fur iiaiiier entbeluren miiasen* 

Der Leaer sucht nun einnial das innere, individuelle Sxleb» 

nia, wodnrch er in aympathi;5Clien Kontakt niit dœa Autor gexat, d« 

i^ichter Susriert aux Solange daa jSxlebnis» als es iùn weitex brifii-

gen karm auf dem *ege den er aich gewâhlt h^t« Thotitas Mann, wie 

reif er er wurde, hat iiamex meùax auf den ethisciien Menachen gehai! -

ten, clavier eine Loslôsxmp: viaa sieh selbst und aein iieaiuhen xm all-

geciein aenschliche rrobleme der letaten Jc^hre* t-ena ûian das Talent 

aie SoMoksalsfahigkeit betraahtet und aiuh bexuuhtt es in letz-

ter Analyse In den iHenst der «enBonheit au atelien, uussa ioan not-

Tïendig die schone Foxm optera, uas abei xat aaa ociibne iiû werke 

Thûoiao Mannis das-. es uaa aie YcrscMeUenaten S^eudea exteilt,wiifi-

rend doch neln ?sunstlerisches ..tiebeii .••usciruck einer innerlicli 

klar bewusBten und aelbat gewolxten i.ichwscîimur iat. i>iese Liale 

la Wexke Thoffiias Kana zu folgsa, haben wir una bemiiht* 



Die Brolution ̂ .u.̂  aer iuensciilich-sozi&Ien l>elsaà.enz dex 

Budaeabxooks lieiauâ ùi3 ^ux siehz apeailiaciiea kilnstlexlscnen Oter* 

beimsâtheit .xna iSoliaf rensoiuuiia,ciit einee ïoais Kxogex Ist selbs^» 

rexst&aa„ u ; uîil Jcb . fast logiauii j^enanat werden. Ihm zua 

Schxeolcân auf TôH ih<u ëôtfaklien W«j{@ steiit doxt dex lacliex» 

liche jDctieT Spincll, aie eine «aiiiung vox cinam allsi lalchtm 

au8oexllciicu ŷ oixù4̂ a«Â iiein • îwMûTmeht slelxt ^^aj^in aann eln^daaa 

nur t;ine ..trcOfeie visislpiiu deu Kîinstler TOX aerj^lsicliea Ana»oitawit< 

fungen xett,ea k6.>iu. ^iapicle aus cter Liteiatur wie Schiller und 

Flauoert v<^r£Dl^eii tui.. luaien iiia wahread aieseï .'.̂ uciie. iiiu ge-

wi8aenhiï.rt.er, auf laoralisciie iToîaQ-eaie eic^jes tell ter ^enscli «le ex 

ist, ^111 er a&Qii otat iiux Inaerlicnen, ffioxalisciien Starke und 

VexTOllicoiijaaung gfcl̂ .iigca» So entstand Jiorenôa, beiae iielden 

durcJi Selbstdlsaiiiliti auui Jchufxen gelLiiigea, 3ei oa denn auf 

Kesten einex "£Tri>iohl'"i3aigiing uienaclilionex und aoaialer Gefulile. 

ûaasdioGe G-tîfuiil.̂ ; j.tusr aiaht toï eiud, uĵ a aeigt da,t> liebens-

wurdige intGXwezr;& KSniiillcae Hoiieit .io die ^^exsbnllclikeit sida 

der Menge in Lietie u-vio-> - droht lliiu nauh X^ior; naa die laef xtue 

einex allxu oc. . cuouaiGgeidie» AUX bloaaen 'tu^aerlleh* 

kelt gerorclen, ao Btâtiker die truieien ĉ chnâoJrien einex Kunstlei-

seele hcrToriiCic-r , v , ir , j in Vcni--̂ in ̂ jteXj.t aie gxbsste 

Kxise ia isauns» XUrîatlçxdasalii dai.die SôTelle i&X eiu Abechied 

an die get'ehxXiohâ ''itsiieTliĉ iJceit» an daa bloeae Xatlietentuffl, 

deesen Crofahren der "iforaliGt aus Sahmohs v.i'Mit ésC-c^clisen wax. 



Da unterbrach der Krieg luomentan aiese l'ivolution. Indexa 

er die grossen Schlagworte seines Gegners, des Zivilisationslitt-

raten verachtete und verurteilte, seiner pâdagogisciien und welt-

verbesserischen Bemûhungen spottete, wurde ilm langsaxa inné, //ie-

viel Tora Pâdagogen in ihm aelber steckte, ja, d^as, wolite er den 

Gefahren eines âuaiàerlichen .'îsthetentiima entkoiiuuen vielleicht ein 

Bemûhen xarn seine Mitmenschen eine fruchtbare ileilsmethode aein 

wîirde. Also ein letztes Widerstreben gegen seine Pflicht, numlich 

vermittelst seiner kunstlerischen Gaben ein allgeiuein iuenschliches 

ScMckaal zu geatalten unter ail den zeitlichen Sinfliîssen, so 

konnten wir zuguterletzt die " Betrachtungen eines Unpolitischen " 

betxachten. Und in dieseiu Lichte ersciieint der " Zauberberg " nich 

30 unerwartet, als luan nach dem " Tod in Venedig " geglaubt hatte» 

Ss scheint uns, dasa der Entwicklungsp inkt, wo iî ann jetzt 

angelangt ist, ihm niemals wieder cmioglichen vdrd, zuiu reinan 

Âsthetentum zuruckzugreifen. Der reine Kîînstler in ilm ist bei-

seiten geschafft .i/orden, der Gedankendienter v/ird von jetzt an 

den iiauptton ..ngeoen. Daneben steht zur Verspottung seine fried-

lich hausliche Hicntung der Alltagegefuhle, die er jetzt nicht 

mehr furchtet, sonaern denen er uesonders aahangt» 
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SI. XII 1925 - Berlin S. Piaohar - 1926. 

(Irsohian suarat als Priratdruolc der Spataerâohaa 3ushdruokerai 
Lelpslg (300 Ixacq;)!.) mvm 50«n aeburtstag des Diohtera ia 
Juli 1925.) 

8, OBÉald Brull» Th<»iias Mann - Variâticoien ûber ein Thena Rikola 

Yerlag - MQnchen 1925. 
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gjr. Qoldaohaidt ; Xrl«l)ti« Dlali«un£ - L9lpsi4C 19x2* 

Riohaxdll. Meyer : Di« deutsoh* Literatur dea 19̂ *̂  Jahriioaderta 

2 t o i , 1910. 

Robert Kiefflaoj!:̂  : 2>aa 19* Jalucauxidert der deuteoiis^ Literatur* 

Leipaitf I9I0. 

Max Qtjiaaier : 7ûiirar duroJa. die dautaoîie Literatur dea 2o®^ 

Jaarhuadarta - Weimar 1913. 

Aib. Soergel : Dichtuzig UQd Dioliter der Zâlt.- Lsipzig 1912. 

Sataual LaoJLinaki : Sao^alaaaane Sohrif ten - Muacii^- KiUler 

•erlae 1914. 

Hellauth Mielke : Dar d^taolie KcMoan - Draaden 1912. 

Sri cil Stem : Die Payolxa des Luagenkraaken - Ha^i.e 1925. 

Imat Hirt : Das Yoragesets der epiaohea, drasatiaobea, 

und lyrisciidu Bio^tung - Leipzig und Berlin- Teubuer. 1^3* 

grp»3t ^3ij.ix9r9: Lea pangsraaalstes d*après-guerre. Paris 

Alean 1924. 

Heraan Wolf : Studisn OTer hedendasg sohe duitaolxe litte* 

ratuur.- Aral^em 1921. 

Hex«. Andera Kruger ; Seutaobaa Literatur Lexikon - Kt̂ noliexi 1911 

Berad laeaann: Thomas Hamis Tod in Tenedig (Xiae kritiaoh* 

itevehr) - Mu&oii3£L - Bousela - 1913. 

Dr. D.Opyeahein : Diolitung uad Meaaohenkenntnis (payoliolegiaelia 

Streifaufie duroli alte und neue Literatur) : p.142-171 (Tod in 

yanedig) - IC'ûnoliân - Bargxaann 1926. 

Sebald 3cnwarg : Landeakunde der Qroaahersogtuaer Meoklei^urg 

und dâr freien und Hanaeatadt Liibeok - SaaEolung Goaohsn -

Leipzig 1920. 
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Balfer und Bruna; Bau- und KunstdsakaSJLer der freiaa und 
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C - ZEITSCHRIPTSN-LITaRATPR ; <«) In deu t ao faen Zaitacnnfter^ 

Bas literaxiacha 3clio 15. XIT. 1907. 10 Sg. 6 Haft. 

OawaXd Brull : Thomas Msum i n : 

Vord und Sud : d a s ^ p b a r 1913. 

Die Zulcunft Si tfarz 1906. 

Josef Hofailler; in : 
(Peljruar 1906. Fiorenaa 

? û d d 9 u t 3 0 h a Vonats^hefta ( Jantuur 1910 

(Mai 1913 

Bruoo Jraxik: Der Tod in Veaedig i a : 

S i a leue Kundschau - 24 Jg Kai 191S. 

B. Biebold : BaBtidiung9& i a 

Die Litsratur (Lit. Soho) 1925 - 28 Jg. 5 Heft 

Grc iman : Parissr Kechâiiaohaft i a : 

Die ?clione Llteratur : dezaadsar 1926 - 12. 

Marianne Thalwann: Dar Tod i n Venadig &B 

Qermanisoh-RoBianisoha Monatacoixrift - Aug/8dpt.l927 

K.l. «Tacola : Unordnung u. f'fuhed Lviid i n : 

Veue Hundachau : XXZVIII Jg Januar 1927. 



•» 5 

A. Tibal : Thomas Vann 

La Revus (anc. RQTU* des RaTuaa) juillet 1909. 

Irneat Tcnnelat: Konlgliohe Hob«it. 

R«Tue d* Paris -> Janvlar 1910, 

J. Dre30h : Konigliohe Hoheit 

K^Tuo Oenaanique - aara/avril 1910. 

Jean ds Bere : Thomas et Heinrioh iCann. 

La Tie intelieotuell« - 1910. 

Ch. Beckenhaupt ; Thomas îCawa ou l'Allemagne ignoré*. 

Le "Plaçaiseau • arril 1921, 

Jean gdouard Speulé : LOB roaaaa de Thom. Mani^, 

Meroure de France - j uillet 19S5. 

H. Grûtzmachqr : Gerhart Hauptaiann et Th. Mann. 

Revue de Génère • VoTeidbre 1927, 

J » Sperilé 

Hevue d'Allereagne - isai 1928« 



D." UgBIÏR88T2DirQai ») franaSalaoh». 

1) Ua petit Donhâur par 

Revue luropéexme i»*" aTril 1929* 

2) Tonio Kroger, Dor kleine Herr PriedemaBU, Soliwere Stuade, 

daa Wanderlcind par GenoTiève ICaury. préfaoe d*ldmoad Jaloux -

Paris Stock 1924. 

5) La mort à Veniae par FéliA Bartaux 

ReTue ue (im&'tf - aep&«»ai>re/ootobre 1924. 

4) La ;ïiort à Venise par ?élijc "Bartaux et Charlee gigwalt -

Paria, Simon ICra 1925, 

5) Tristan par Gabriei.jLe Valère Qille 

Revua de Frariae - 1926. 

6) Au toaps de l'Inflation (ifnordnuxig u. frOhea teid) par 

Valère Gilie. 

ReTue de Tranoe - 1926. 

7) Les Confeaôiona du ohevaller d'industrie Félix Krull 

(Bekewïtnisae des Hoohatapierâ Peilx Kxrull) , par Joaepli Delag» 

(eopyrigiit S. Kra). 

Lea Souyellea Littéirairea. 5, 12, 19 mai 1927. 

8) Tristan par Ifadacio Valère Gllle 

(arec coame avant-propoî "Im Spiegel" Barant le Miroir, et 

un portrait de 1*autour gravé aur bois.- Paria, Simon Kra, 192? 



19) myllaohg; 

Buddenl>rooka - 2 vol. 8* Secker - SaptoaDer 1924 

Death in Yenloe - tranal.Kannath Surke in: 

Tha Dial TOI. LXrrr. 1924 3, 4, 5. 

EauschaU and I. 

(Harr und Hund) transi. H.O. SoiiiffanT 

8« Collias - July 1923. 

o) niedsrlSndiaohs : 

Budd-^nbrooks 

Zauterberg: vert. Dinaux: Holkosia en Warendorf - A*dan. 1927 

TÇoninklijko TToogh'rîid: 

Tonio Kroger: rart, A.M. Bais ïed. Uitg. Ky. 1928. A*daB, 

d) yolniaoha t 

V 

telari « Vanaeji - L.F. XrdlxaoJ:ita 

{Tod in Vanadig) 

Wlan - Hanaisaanos Varidg 192S. 



(Verzaichnia <i«r tialiar eraohienan Artikai 

ttoar Thoaiaa Manna ITsrke in Zeituïigan und 

Zsitsoiiriftan). 



Zeitaohrift Verfasaor 

503, 

3)i« Gegenwart n'' 5S 

]>i« Trau 

lOLsln - Weatpliâliaohe Ztg. 

0. Orautoff. 

G. Bâumer 

90A, Beilags sur AIIgMi. Ztg. 

Munoiien 67 

Die Kuaik - April n'' 

lord und Sud - sept, 

Meyer - Benfey 

Oskar Wllda 

906. Ber Weg I, 9. 

D&s Literarische Scho 

Der Zeitgsiat 10. 

Die Gagemirart IV. 

Die Zukunft XIV, 26 

S'uddeutsohe Uonatahefte - Tebruar 

Die Vatlon 41 

Otto Hyller 
(Fioreuxa) 

Ruadfrage 

Rioh. Sohaukaa 
(Florenaa) 

Otto Gr&utoff 

Heinrioh Mann 
(Vache) 

Hofmiller 
(Floransa) 

H .M. Meyar 
(Bilse und Iol| 

907, Hamburger Haohriohtan 24. Lit. Beilage Alex. Paohe. 

Mitteilungen der literatur-hiatoriaohen 
Gasellaoh. Bocxt - TJi.Manns apiacba TesInjX Alex Paohe und 

Smat Bertraa 

Taeliohe Bundaohau 122 

Baa Literariaohe Boho 

Karl Strioker 
(Floransa) 

Kioh. Trieufela. 

908. Bayeriaoher Kurier Wàxx 

Weue Preie Preaae, 29 tor, 

Skt Peteburger Zaitung 

Interview ThJCaon 

'Marie Harafeld 

Klaua Wolfram 
(Die GabrUdar Mann) 

Journal dea Débat a > avril Maurioe ICuret 
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Zeitaohrift 

I«Uô Zurciier Ztg 266 

Laipzigor Seuaate Haolxr. 306 

Trankfurter Ztg. 296 

Tâgl. Hun(lsch.au. 496 

Vûnohener V.ff. 504 

Graaar Tagaapoat 298 

Prankfurtar Général Anzelgar - 266 

Unterhaltunga-Blatt:Vor«àrt8 > 218 

• " Deutaohe Sachrichtan 

252 

•oaâisoh.a Ztg. 516 

Daa Blaul^ooli . 47 

ISokart 

La Revu(9 (J u i l l e t ) 

Vianer Allgam. Ztg. 9527 

K'ônigsloarger Allgan. Ztg. 23 

Dar Tag - 296 

Vaue Zûroher Ztg. 828 

Sanaina politique et littéraire - Juni 

lokart - April 

Von Raus au Haus - S. 

ReTua Germanique - ICara/avril 

lyngat (Budapaat) 

ReTue da Paria - j a n T i a r 

9r«alauer Ztg. 79 

Tarfaaaar. 

Soliwarzkepf 

Sarralu 

Sttg. Kalkachmidt 

•iJly Ratii. 

Martin Kialitar 

Max Iforh.old. 

Gustav Zielar. 

Hara. Wendel. 

Sd. Goldbaok. 

Artli. Sloesaar. 

?r. Pfamfart. 

Til>al 

Paul Frank 

Ludwlg Evrera 

Gaibrial]4 Ra utar 

Pritc Bookel 

(Chareikter Th.Xani:) 

Julius Ra-vomaum. 

Fr. Pfeœfert 

J. Preach. 

Georg Lukaes 

Emeat Toxinelait 

Karl Wendiair 



Zttltaohrlft 
- il -

910. 

911. 

J . H o f a i l l i r . 

Maraoooo - 50 

Pas Liter. fioho 

Suddeutsohe Ifonatalx. - Januar 

Sehaubâhne > lo 

ICaskon YI, 1 Hans Wazitooli 

Mittâil. Lit. Iiist. Osasllsch.- Bonn TI, 6 Smst Bdrtra» 

Zonian > 8 

m « Aktion - 7 

Hans ron Hulsaa 

7r. Pfaaifârt 

912. Dis r;egenwart - 18 

La Vie Iiiteliectuelle - € 

Munchoner Ztg. Bail. 28 

913. Daa litarariaoiia Saiio 

Pis Idue Rundsoliau - 8 

Sohaiâ)ttti/ie - 6 

Vord uad Sud - Paa, 

Sohaubiihaa - 86 

Vi<i3»Q u.Labaa 

Pis Rhsinlanda 

Zdlt ia Bild. •> Xai 

Barli&er laohrioliten - 125 

Wi«san und Laben VX, Sapt. 

laua Zurohar Ztg, 241 

«ara VII 13 

Ueber dac •asaara « Vai 

Jaan da Bèra 

Banne Hlàttanauar. 

S. Hailliorn (Tod ia 
Vanodig) 

Brtino Frank 

V. PuQwald 

Oavald BrIUl 

J. Bato. 

I. Korrodi 

J. Bann ( • ) 

7r. Fralcaa (Spikar) 

Paul Ea«gi (Charakt) 

S. Korrodi. 

a. KQlIar (Tod in Ta-
nadig) 

Schâfera untartortC.Herve 
RhoinfaJaxt. 

Eeinrioh ICa&n (Tod in 
Vanadig) 

7oh. lokard ( ) 



Zdltsohrift 
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••rfaaser 

L9IS leu« ïrsl* Prosae 17.525 

Der Werker IV, 24 

l«u« Trei« Prascie 17.539 

Prsinkfurter Ztg. 21S 

Deutsolia ifonataiiaf te 6 

Die Sch&ubuhae IX <- Si 

tfl4. Prausaisohe JahrlsQcher 

Bar Tunahahn •> If ai 

Beue iSftroher Ztg. 

L9I5. Allgeia. Zt^, dea Judantuas 

Trankfurt3r Ztg. 

Ztaohr. fnr Bûoliarfreunde 

Die Gegsnwart 

I>ie w^9i3s«n Blatter 924 

Die Gagenwart - S 

?cli intïuhiie - 5 

1916. Die Aauaren Sprachan 

ICara (oiârz) 

SoiicUÀliûiine 

Gedankan sum Draaa 

M. Jahrbuoher fur daa klaaaiaoha Altsrtun 

' Die Glocke 

Pr8U33l3&Ke Jahrbûoher 

^ohaubUhne 

Oair. BrUli, 

T.i.V.(Prau Béate u.ilû  
Sohn A.Ton 3almlt2-
ier.) 

Waltsr Hyœel (T.i.V.) 

Joachia Berm, 

Willy DUiiwald. 

H. Zixamenaaiua (T.i.T.) 

B. KUttenauar 

E. Korrodi. 

L. Geiger (Pr. a,4^ 
groaae Koallt^on) 

M.Hurmazm (Batraohtun-
gen) 

E.Pinthua 
(Wundarki»d) 

J . Bàb. 

A, Zweig. 

K, Willer. 

J. Deibrûok. 

P. Leppnona. 

W. TOE Sohul» 

Huedizxg. 

K, Haaniaoh 

M. Ra.^n«te«x. 

M. HsliSann. 
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Zeltschrift. 

917. Joa 

Vaue 2nircher Ztg. 8. 

ZtaGhr. fûr Buoherfraunda 

Athenaauin 19. 

Vaatannanna Monatahafta 

Ztaohr. 'ûr «athatik XI, 

Mitt. der llt.hlat. aea.Bor>n 

Allgemalna Ztg 444 

918« Blâttar f.d. Gymnaaial Sohulwasan 

Prau3J. Jahrbuchar.Auguat. 

Deutsohaa * ^ o h r i f t t u B 90 

Srangallaolia Ifrallialt 5 . 

Bokratea 186. 

Dia Lltar. Qaaallaoli. Hami)uxg SI. 

?udd. Konatahafta l o 7 . 

Munohanar B.I. ^^/X 

ïeue Fraua Prasaa ^^/Jl 

Dar Tag ^^/VJl 

P^ïster Lloyd ^^/Xll 

H. Z. Z. ^ ^ / X , 

,919. l£unohan«r Bl&ttar f'ûr Dichtimg u.Graphilc. 

Tas galbe Blatt 

Literarisohaa JSoho 

Litararisohar Handwalaar 

Ztachr. fur dan deutaoliaxi Untamabt 

Triada III 

Beutaoha ^tizrman 

Psutaolia Arbait 

I>aut80hlauid8 Brnauarang 

Varffiwaer, 

I. Hiraohmaun 
(Pr.u.d.£r.Ko»lltion) 

H. Mann 

8 . Soheilanburg. 

Karl Vayar. 

P. Hanhamer, 

H, L<axaa. 

0, Sohvarz. 

A. riaws 

J. JOngat (Frladr.) 

G. Kooh 

K. frladmann, 

m 

Eurt Martana 

V^ul Ziffarer, 

S. Larch. 

0. Posanfald 

P. Amann 
(Btttr.) 

m 

G. Plaakamp 

Sw. Golaalar. 

K. Soliau 

H. M. Biatar (Offaoar 
Brlaf) 

H. nilmaon. 

1. Kulm. 
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Zaltachrlft 

919, Peraohgen. zur l^randonb.u.preuaa.Geaoh. 

S«u« 7rei« Fraaaa 

Wienar Mitt.a.d.Gebiato der Llteratur 
7ebruar 

Siiâd.lfonatahdfta Z, 

Illustriarta Ztg. S982 

Bia Tat 

IConaarratiTe ïonataclirift 

"To 33i30h3 Ztg. 28/TX 

Deutaohe Alignai.Ztg. 6/KIT 

Ddataohtiâ Tolalcatdia 

Bô a tacha Ztg 20/lV 

Taglioha Rundschau 

Lit, Zentralblatt f.D, 

Dia Huchâohul« 

Pvauaa. JalirbQoUar (Aprll) 

Dar Kunatwart " 

Dsr naua Marieur • 

Hord u. Sûd (7al»ruar) 

Dautache Rundschau "} 

Vdlhaigsn u. Klaaings ifon. 

Dia Wajtburg 23, 

Dia Waltû'ûtwa 

>20. Daa Haua Buoh 11,1. 

Allgam. Ztg. MUiiOhen 29/v 

IFraie dautaoha Bohna 

Die lit. Geaellaohaft Hamburg 

Dia Hilfe 

¥itt,der lit.hist. Oea^liach. Bonn 

Varfaaaer, 

H. Dreyhaua. 

(aeaang rom Kindchen) 

J, Hoffflillar, 

Miaslaok 

Ph. Hcrdt 

?. Lappmann (13i,]f. 
Diohtar) 

J. Oaen (Idylliker) 

H. 01Imann (Batr,) 

— m 

K. «îtraokar * 

W. Wolfradt • 

A, Brawa • 

Wolfradt • 

H. Br»mae • 

R, Schnallar " 

K. ̂ trooîçffr " 

Hoohatetter * 

H, Kaha 

H. If, Kl3ter 

I. Friadaii 

W, Sohailer 

Keyer-Benf ay 

S. Dartran, 
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Verfaaaar 

.920. SchaubUhne (Weltbûhne) 83 

HaBib uxs e r. U&iT. - Z tg. 

De Telegreiaf l l / V f . 

Journal des Débats 15/T 

Velhagon d.KIaslnga Sonatah. 

Prauaaiacha Jahrbûohar 17 9 Bd. 

D«r Tag T/l 

Vooaisohe Ztg 4/l 

Prâuââ. Klroha2iatg. 3. 

Bttua Rundduhâu 

Cio Propjrlaen, 17 Jg, 

Oeaterrr^ichische Rundschau 64 Bd. 

Pas Lltarariaoha Sohe 

|.9gl. Alraathsa Alm&naoh. 

Dis Walasan Blâttsr (Aprll) 

Hoohland 

Cle Treas 2. (Lïïbaok) 

Die Wage 

5?ohwaiBeri3oh9 padag.Ztaohr. 

Oeatarx. Kundachau 

Supliorlon 

Dl« Wag« 

Wi s 3an und "LétiBn 

Daataohâ Ztg. 12/VI 

ArohiT fttr Buciibeworbe 

•unohener «.£. 

Rooliland 2. 

Veutt Ruodaohau 

H. Kahn 

W. BiQxmer 

Pierre Xilie. 

K. fîtreoker (Herr.u, 
Rund) 

W. Schctte 

H. Bieber 

P. Lappmann, 

VL. Fiaaa 

A, B&UBler. 

W, Schaller. 

U, Perkar 

W. Oolthar 

H. Grin» (H.u.Th.llana) 

K, HilJier. 

A, Dampf 

G, Heidoann^ 

G. Reih (T, i.V.) 

Tappoidt. 

P. Braun 

Laudreia (SchlQaael 
Buddanbr.) 

Kollmarin 

P.C. Sttdres, 

P,5ch aler-B erghoff, 

J. Hofiaillar. 

Barwig (Harr.u.Hund) . 

Stefan Zweig (Rade u. 
Autwort} 
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Terfasaer 

L921. Ztsohr. fur Buoherfreund* 

Ztackr. fur Sexuaiwissensch. VIII 

Hoobland 2, 

1.922. Hamburgar Kuriar Z/XIl 

fatlonalseitung ll/X ) 
^ ) 

AnalUiaa-Bûâliarai - Wian 

Haua frela Praaaa 6/l 

f^ehlaaiâohe Ztg, 17/l. 

B^rsanblatb f.d.D.Buohhaudal 

Daa Llter. Bolio 

Oaatarrelchlsche Fundaohau 

Dautsohe Allgam. Ztg. 26/III 

Haoïburg ar ?r«adeziblatt 1/Vl 

Easiburgar Kuriar IS/l 

KOlnlsoha Ztg. 4/lI. 

Konigabarger Hdirt.Zeitui^ S/Vl 

Laipsigar Tagablatt 25/II 

IationalB8ltu23g 21/7 

Bhainisoh.Wastplial.Ztg. 8/XI 

Voaaiachô Ztg. 29/l 

Traukfurter UnlT.Ztg. I l , 

Dia Kilfa 4. 

Lit. Ztralblatt f.DautaohI. 

1928. {^ohwaiaar.Mualkpaad.Blsittar 

Baa literariaoha Soho 26 Jg. 

Ztaolir. fur Biioharfraunda 

H, RtibiQ. 

A. Pas^f (Batr.) 

H, Johat (Offanar 
Briaf) 

Plnthus 

H. Paeai 
TH. M.// C F . Meyer 

R. AuarnhfïlBer 

G. Sltzaohig. (K.u. 
Antwort) 

E.A. draaaan " 

y, •olfgang • 

V, Hagalar * 

M. Wagaar. " 

K. Ton Parl'aii. • 

0 . Hohaiiatatt " 

R, Hataaak * 

0.A.H.Sohmits (Typua) 

S. d*EaB 

M. Ooldatein 

(Batr.) 

Mayar-Ba&fay 

K. Knudaan (Wala) 

(Bakannta. 
Ta 11^ Kruxi) 

S. Hailbom 
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Zsitaohrift. 

f2S. Deutsche Akad. Rimdachau I, 8 

Bûcheratube 

leue Hund3oh.au 

Die Veue Zait XXI 

Oral XVII 

Deutsohe Ztg. fûr spanien 144. 

>924. Velhagen u.Klaaings Mon. 2,. 

Veue Huxidachau 1. 

Berliner Tageblatt 16/III. 

L'^ipaiger H.V. f>/%l 

• • 7AlI 

Seue freie Preaae f / X l l 

Heue Ziirohep Ztg. 27/tI 

Yoaaische Ztg. 80/)CX 

Die Literatur (eh«Q.Lit .Boho) 

Rellweg II 

Veue Zarohar Ztg. 16/III 

Die Veue Bucheraohau 4 

Daa Hailige Fauar - DexeaBber 

lokart 2. 

StiBsnen dea Zait DezflM^er 

At^ab. Ztg. MoTember 

Veue Kundachau Dexember 

1928. Hdvue Osxmanique •> avril 

D«>utaoh.eu ^piegel 

Die Literatur 27 Jg. 

Pr3ua3..Teth.rbuolier 200 Bd. 

Zsntralblatt f .innere Ifedixia 

Verfaaaer 

R. Euhnen 

Oalcax «Tanolca (Bibliogr) 

P. Viegler -

W. Bluiaenthal. 

A. y. Bina. 

0. Hoîianatâtt. 

E. Streoker (?elix 
Kruil) 

0. Zarelc 

J. Chopiro (Zaiâ>erberg) 

S. ©>9rBiajrsr ( " ) 

B. Litanann { * ) 

P. Salten ( ) 

( - ) 

A. Slceaaer 

Vilh. Sohn aider 

P. Ha&kamer (K.u.Ant.) 

Sondeiiiaft Th.M. 

Arthur Binz (Zauâaarb.) 

H. Braun " 

Al.Btookaaxm ** 

0. Herrmann, • 

Otto Zarek. • 

Biaachoff. 

- Th.M.Kultttr 
politiker 

g, Vbermayer 
etc. 

R.R.OrUtaaaoher 

0. Zickgraf. 

http://Hund3oh.au
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Yerfasaer 

. X)i« Drsi 5 J s . 

Dor deu tache Oedanlca 

Die Glooka (oklculte Zeitschr.) 

Literarischer Handweiaer 

Hooliland 1. 

Kliziesor 

Ber ICuustwart 58 Jg, 

Ostdeut3Che %t3h.efte 6 Jg. 

^^chw.'frtah.f.Paedagogik u.lCultur T. 

Suddautaohe Vonatahefte (August) 

Do^araum 15 

Vslh. u.Klaa. tfonatah. S9 Jg. 

Christlicha V«it 59 Jg. 

Deutaohvs média. Yoohansolirift 

Ber Krsia 5, 

Orphld 1. 

Pcutsche P.undachau (Jual) 

l3ue Pundachau 

Die W'3ltT3Ûha« 21 Bd. 

r i e ^tatte 10. 

UciTer&um 56, 

M e Wsriser 

Wissea u.Lebea 

Deutaohe ned. Woohetiaohrif t 

Der lEund 5 / v i 

Berliner Tagablatt 5/fI 

Prsmkfurter Ztg. 6/71 

Haaiburger Kuriar 7/7X 

W. Kunxa 

V. Seheadell 
(Th.M.pro 

O.P.Y. Bahl 

6. Keokeia. 

7. Herwig, 

H. Zilliok 

¥^ Schumann. 

P. Burg 

S. Brook 

A. Hu^aolier 

E. Saader. 

K. Strecker. 

H, Harrigel 

M. Lenry, 

Y. Heinâlua. 

S. Lisaauer. 

H. Brandeâbuxg. 

3. Saeng ar. 

Sonderiief t 

• 

0. Anthea 

Sondorheft 

M. Ryckner 

Sohele&s 

0. Walasel 

J. Penten 

B. Dietoold 

J, Striok 



Zaitschrift, 

925. Kelniaohe Ztg, 8/7Z. 

Kunohenar H,M. 8/?I 

Weua fraie Presse 3 / V l 

The Times lit. Supplément 12/fII. 

Veue Ziiroher Ztg. 7/Vl 

Vosaische Ztg. 5 / V l 

Tiaolier Almacach 15. 

ITaa zidue BeiĴ  aohland 6 Jg. 

Pla Literatur 27 Jg, 

Die Gloolce 1 Heft 

Kallweg V Jg. 

Ked. IQinik 

Deutsche Kraokenkaase 9 H. 

Allgem. r . Lehrerzeltuag 

Thérapie der Oegenwart 

Die literariaohe Welt 4.H. 

Deu tacher Wille V, 

Ztachr, fûr Daataohe Bildung V. 

Intsrnat.Ztaohr.f .ârztl* Payohoanal. XI. 

Ifûnchaner ^ed. Woohanachrift 

Ztschr. fur Tuberkuloae 4S Bd. 

Zviebelflaoh 

Der Bund loA ». SoAlU 
Trankfurtar Ztg. S/lX 

HaiRburger FreBdenblatt l o / l 

Vosaische Ztg. 17/Vil 
Die aohone X>iteratur 

Leipxiger 5,5. 

Terfasaer. 

H,H. Oriàtaaaoher 

7, Hunoker. 

R. Auernhaiaer 

(Zaua»erbarg) 

A. Sloeaser (Kindheit) 

B. Lack (Offener Briaf) 

(Hoho der Ztgen) 

K. Offauburg 

H. Jokat (Bemuhungen) 

B. Sterc (Zavâ)ert>.) 

G. Toa Ifutrlea ( " ) 

P. Pagel. 

¥. Klemperar. 

Hermann l^ar. 

A. Ton Winterfeld. 

K. Schachow. 

Pr&asiaa 

SoheXeax. 

S. Poesohel. 

K. Alphena 

S. Xbaxmajar 

H. Raitter 

H.H. Elater 
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Zsitachrlft, 

I9S9. Vdu* freie Pr«99« ll/KII. 

f«o« ZUroher Ztff. 6/KII 

Deutsche Ztf l l / n i 

Oexma&ia S/KII 

Kolniache Ztg 7/KII 

Vunoixeser S.I. 26/XI 

^srllnar Boraen Kurier 

1926. Pli^inischer Beobaohter 

Die Deutaohe ITatioa 

rie Weltwuhna 

ri© Trase 

gririHer.an.bed.Marmer Ltîtoeok 

M-3l3tar dea 3tila 

Seliwâ^iaoher Markur 6/II 

Bar Pflug 

ISlatter dad Buoherâtùbe Jg 2. 

Eoohaehuliriaaea Jg S H.l 

<?QhwaiH. Xonatahefte Jg 6 H.f 

Die âQÎione Literatur Jg 2. ?eil:>r. 

Bie lit^rarlaohe 7elt April 

Vâue ?!shweiaer. Ruxulaoliau ICârs 

Uer Kreis Jg. 2 Heft 2. 

Bie Lltsratur H.5 F9l>r. 

Lehrproban u.La'nrgange Okt. 

TtdTue de 1*^8.Aea lajigœs vlrantoa Mars 

Pie Ti-okol - Aprii 

Suropaisohe Revue II April 

Der 7i«olisug Juli Jg I 

Yerfasaajr. 

E. Lothar (Ironie) 

m 

S. Johst (Ses.) 

7. Vuokezmaon (Zaubez^) 

V. Moaoytc 

E. Johat (Bem.) 

I, Jaloux. 

I. Reuatesbez^ (Paris) 

R. E. Qrutamaoher. 

I. Vroljel (Paria) 

a.A.C HeidsMUcm. 

I. Xberhardt. 

V . Schneider. 

X. Rittermaaa 

Sdhroder 

W. T.d.Briek 

H<idda Sauar. 

X. Sulaer (Paria) 

K. Brandsnburg. 

H. Saus jmer . 

W, Kr^aa» 

L, Ben^iiigiiof. 

Î ieliold. 

M. Giatsel. 

Liohtenljergar. 

Karl Kraua 

Ch. Buboa (Rede a.Th,]f) 

0. Leuterits (Masik) 
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Zaitsohrift. 

X>a9 neae Heioh 41,4S 7g. 8 

r i * ISurop. Kerue Jxmi H. S 

«dda (Bd 25 Jg IS) 

7rankfurter Ztg. 45S 

S«r Fjreic H.5 Mal 

r i « literarisolie Telt Juni Jg. 2 

Ci» ChJrlstliche 7rau H. 4 Jg. 24 

WurtdDib. T.€>ixrerstg. H.21 Jg. 66 

Die Literatur '̂ îeptem'bar H. 12 

Journal of lîngl. and O e m , Philology 
Toi 25 

Ei8 «îchone Litsratur H.12 

Pis «'ohone frau H, 10 

Die Oiriatl. Velt Jg 40. 

yrankfurter Ztg. 4/XII 

Die Theaterwelt MOT. Jg 2. 

Cer OraJ H.2 Jg 21. 

Ci» fraie Volkalcirohe. August 

Cer nchatsgraber Juli Jg 5. 

Si»uw« Kotterd, Ct. lO/KII 

RdTue de QenàTe 

Ci» Sabou» Litoratur 2 (7ebr.} 

CâutscJi» Volkatua 1. 

Keue Kundacj3.au 1. 

Vationale Krciehung 2.H. 

Hellwog 11,H, 

Cl» Tat 12. W. 

^eltatlmnen Jg I. 

Ceuteohea Volkatum 7. H . 

Verfaaaar 

fCuokezatann . 

R, Braun. 

M. Kaasel (ïoTelle 

7elix Kleciperer (Z.) 

A. Bromien. 

0, 7outano (InterTiew) 

K, Triedasiann Z, 

G. Raffner. 

X, 3t»m ( Jean Chris
tophe) 

W, Ce H o m 

Orohiflan 

1. Aders. (/ft>l9ilduQge&} 

E.Schimmelpfeng (Z,) 

B. Ciebold (Jugend) 

Leuterita (tfuaik) 

M^ckermann ( i n t e r T i e w ) 

fi, Tucha (Z.) 

•,B lumen tha ï (Vatcr-
•tadt) 

K. Orutsaaoher 
( FauptinanQ} 

H. Brandenbuzg 

Th. Bottlg»r. 

H,£. Jaoob 

Karl Pflug 

H, Johat. 
P . Wegwitx 

K. Streoker (Z.) 

A.Hutoaoher 
(Îfet«c7.der Betr.) 

http://Kundacj3.au
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Zeltschrlft. 

. Geisterkultur lO/ll H. 

Bitt Hed. Welt Jg. l.Okt. 59 

D«r Signe Jg. II 8 

<l«SMni8ch.Rora.Mon8Chrift 9/10 H. 

Vierteljahr Bchr »f .phil. i^dagogik 
Jg.7 H.4 

I>er Tiirmer 2 H. HOT, 

Academische Blatter 5/ô H. 

Schule u.Wissenschaft Jg.2 £ov. 

Dia Rampe nl927/28 Heft 13. 

( Blatter der Bâcheratube an Muséum 

( Wiesbaden Jg. 4 H. 1(1928) 
p 

Schule u. Wissenschaft Jg.2. B 2. 

Verfasser. 

fi.H. Grûfzmacher 
(FreiBiaurer) 

W. Hellpach (Vortrag) 

Fr. Hottek. 

X. Thalmann (T. l.V.) 

£urt Woltke. 

6. Schmldt 

S. Weber (Settembrini) 

Martin Hasenstein (Budden-
brook^. 

Peter Schroder. 

R.H. Grûtzinacher 

(^'euestes yon M.uber Th.Mann) 

M.Hasenstein (Buddenbrooka) 

. Zur Interprétation des gegenw. 
Jaoob Uayer. 

Menachen 1928 Itzekoe S 59.68 

Réclama ïftjiverauia. jg.44 H.2 9.April Wolfgang B o m 

Der Oral. Jg.22 H.6 M.arz. Otto Porat-Battaglia 

KXiagaor» Jg. 5. H,2 Pebruar Gerhard Ton Mutius 

Revue d'Allemagne îiai. J. Spenlé. 


