
LITERATORA XVIl(3), 1975 

DIE ERZAHLHALTUNG IN DER NOVELLE 
VON THOMAS MANN „WALSUNGENBLUT" 

(Versuch einer stilistischen Interpretation) 
Zur Jahrhundertfeier der Geburt von Thomas Mann 

Raminta GAMZIUKAITE 

„Walsungenblut", 1906 entstanden, gehort zu den wenig von 
Thomas-Mann-Forschung beachteten frūhen Werken, welche auf Wunsch 
des Dichters nicht in die Gesamtausgabe seiner Werke aufgenommen wor
den sind. Die ungewohnliche Geschichte dieser Novelle wird von Klaus 
Pringsheim beleuchtet, der „als allein ūberlebender Zeuge nicht nur, son
dern einziger Zeuge ūberhaupt des privaten Geschehens in all seinen 
Phasen" 1 vor uns erscheint. Dasselbe gilt fūr die Arbeit von Dr. Manfred 
Haiduk 2• Abgesehen von der Darstellung der Entstehungsgeschichte wer
den in dieser Arbeit „nur einige Aspekte des Gehalts" berūcksichtigt 3. 

Die Erzahlhaltung dagegen und die damit eng verknūpften Besonderheiten 
-der Komposition, wieso der Hang zum Musikalischen und, schlieBlich, die 
sprachlichen Charakterisierungsmittel - all diese Zūge des Erzii.hlstils 
sind bis jetzt noch nicht erortert worden. 

Auf die Stellung des „Walsungenblutes" unter den ersten literarischen 
Versuchen Th. Manns, welche den Sammelband „Gefallen" 4 bilden, haben 
wir schon in dem Artikel „Stilistische Eigenheiten des novellistischen 
Frūhwerks Thomas Manns" 5 hingewiesen. Wir haben festgestellt, daB die 
ersten novellistischen Werke als Entwicklungsstufen in die Richtung der 
epischen Erzahltechnik Th. Manns betrachtet werden konnen. Da die 
Novelle „Walsungenblut" hinsichtlich der Erzahlhaltung wohl die kompli
zierteste unter den Werken des Sammelbandes „Gefallen" ist, wenden wir 
hier ausschlie13lich dem Erzahlstil des „Walsungenblutes" zu. 

Kompositorisch zerfalJt: die Novell e in einzelne Fragmente, die durch 
verschiedenen Blickpunkt in der Erzahlung gekennzeichnet sind. Daraus 
ist zu folgern, daB es keine einheitliche Erzahlhaltung in „Wii.lsungenblut" 
gibt. Da in dieser Novelle endgūltiger Verzicht auf den traditionellen 

1 S. K. Pr i n g s h ei m, Ein N achtrag zu „Walsungenblut", in: Betrachtungen und 
Uberlicke. Zum Werk Thomas Manns. Herausgegeben von Georg Wenzel, Aufbau-Verlag, 
Berlin und Weimar, 1966, p. W&. 

2 M. H aidu k, Bemerkungen zu Thomas Manns Novelle „Walsungenblut", in: 
Vollendung und Gr6f3e Thomas Manns; Beitriige zu Werk und Personlichkeit des Dichters. 
Herausgegeben von Georg Wenzel. VEB Verlag Sprache und Literatur, Halle (Saale) 
.1962, p. 213. 

3 ebenda, p. 2'16. 
4 T h omas Man n, Gefallen. Erzahlungen. Skizzen. Fragmente. Aufbau-Verlag, 

Berlin und Weimar, 1965. Diese Ausgabe dieflte als Textgrundlage. 
5 S. Literatūra, XIV (3), Vilnius, 19'72, S. l 1·3-129. 
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Erzahler, der zugleich in der Handlung eine Rolle spielt, erkennbar ist. 
laBt sich schon von der Anwesenheit eines fiktiven, anonymen Erzii.hlers 
sprechen 6. 

Wie in dem gesamten Schaffen Th. Manns, so dominiert auch in dieser 
Novelle die Sicht <les Erzahlers, welche in der theoretischen Literatur als 
AuBensicht 7 bezeichnet wird. Eine solche Erziihlhaltung schlieBt die Mog
lichkeit fiir den Erzahler nicht aus, ab und zu die Figur mehr oder weniger 
unmittelbar sprechen lassen. Dies geschieht im zweiten Teil der Novelle, 
wo der Wechsel <les Blickpunktes fiir die Erzahlhaltung ūberhaupt kenn
zeichnend ist. 

Der einleitende Teil der Novelle laBt die Anwesenheit eines anonymen 
Erzahlers vermuten, der eine ihm sehr vertraute Umgebung beschreibt~ 
„Und hierauf erschien man" (S. 94); ,,Man stand eine Weile auf den 
Teppichen in der Halle und sprach fast nichts" (S. 96); ,,Es gab Fleisch
brūhe mit Rindermark. Sole au vin blanc, Fasan und Ananas. Es war 
ein Familienfrūhstiick" (S. 98). Durch die Verwendung der Pronomina,
des unpersonlichen e s und des unbestimmt-personlichen man 8,- bleibt 
dieser Erzahler im Schatten, seine Einmischung ist vollig ausgeschlossen. 

Dieselbe Funktion erfiillt auch die Dramatisierung des Erzii.hlens in 
der einleitenden Szene; <lies gilt insbesondere fiir die Einfiihrung der Per
sonen 9. Th. Mann lii.Bt sie, wie im Drama, in einem bestimmten Moment 
auftreten. Damit ist die Illusion eines momentanen, wirklichen Vorganges 
erreicht, und der Erzahler bleibt wiederum vollig im Schatten. Auch ist 
hier die Dramatisierung <les Erzahlens ,wohl mit dem Hang Th. Manns 
zur musikalischen Fonu verbunden. Schon das Įhema bedingt im be
stimmten MaBe den musikalischen Aufbau dieser Novelle, obwohl keint> 
vollkommen durchdachte musikalische Form zutage tritt. 

Auffallend wirkt der erste Auftritt der handelnden Personen, bei dem 
jede, wiė in einer Ouvertiire, von ihrem eigenen Motiv begleitet wird. Das 
sich wiederholende Verb kam fiihrt verschiedene Motive zu einer for
malen Einheit, die sich ihrer Funktion nach sowohl mit Ouvertūre als
auch mit dem Personenregister im Drama vergleichen laBt. 

6 Ober die Rolle des epischen Erziihlers in der modernen Prosa s.u.a.: W. K a y s e r_ 
Das sprachliche Kunstwerk, Fiinfzehnte Auflage. Francke Verlag, Bem und Miinchen, 1964; 
F.- K. S t a n z e l, Typische Forrnen des Rornans, Gottingen, 1'965; K. F r i e d e man n_ 
Die Rolle des Erziihlers in der Epik, Darrnstadt, 1965, S. ZJ, 30, 3'2. 

7 S. dazu: W. K a y s e r, op. zit., S. 2'1 l-~12; R. B a u m gar t, Das Ironische und 
die Ironie in den Werken Thornas Manns. Carl Hanser Verlag, Miinchen, 1964; A. Ne u
b e r t, Die Stilforrnen der erlebten Rede irn neueren englischen Rornan. VEB Verlag Halle 
(Saale), 1957; F. Marti n i, Das Wagnis der Sprache; Stuttgart, 1001. 

8 s. W. A d m o n i, Der deutsche Sprachbau, Leningrad, 1966, S. 153. 
9 Dariiber Iesen wir bei K. Friedernann folgendes: ,,Der Erziihler hat zwei Haupt

moglichkeiten, um seine Gestalten auf den Schauplatz der Handlung zu bringen,- er 
kann sie entweder in einem bestirnmten Moment auftreten Iassen, wie im Drama, oder 
er kann von ihnen erziihlen, unabhiingig von einer bestimmten Situation. Im ersten Faile 
sucht er nach Moglichkeit mit seiner Person zu verschwinden, um die Illusion eines 
momentanen, wirklichen Vorganges nicht zu storen, im zweiten tritt er im Gegenteil als 
Berichtender in den Vordergrund der Erreignisse, wiihrend seine Gestalten von ihm 
buchstiiblich in unseren Gesichtskreis eingefūhrt werden"; s. K. F r i e d e m a n n, op. zit., 
S. 1'33. 
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Die einleitende Szene beginnt mit dem Auftritt des Dieners eines 
reichen • Hauses: ,,Da es sieben Minuten vor zwolf war, kam Wendeiin in 
-den Vorsaal und ri.ihrte das Tamtam . . . " (S. 94). Auch dieses Detail weist 
auf die Neigung zum Musikalischen hin: mit einem Ton beginnt die No
velle. Es wird weiter ausfi.ihrlich gezeigt, wohin dieser Ton drangt, und 
dadurch entsteht das BiJd eines reichen, prachtigen Hauses: ,, .. . Der erzene 
Larm, wild, kannibalisch und ūbertrieben fi.ir seinen Zweck, drang ūberall 
hin : .. .in die Salons zur rechten und linken, den Billardsaal, die Bibliothek, 
den Wintergarten, hinab und hinauf durch das ganze Haus , dessen gleich
maBig erwarmte Atmosphare durchaus mit einem silflen und exotischen 
Parfum geschwangert war" (S. 94). 

Es ist ausgesprochen szenische Raumschilderung, bei der der Erzahler 
imstande ist, seine Person vergessen zu machen 10• 

Der wiederholte Schlag des Tamtams kann als Zeichen zum Auftreten 
der handelnden Personen aufgefaBt werden: ,,Aber Schlag zwolf Uhr er
tonte die kriegerische Mahnung zum zweitenmal. Und hierauf erschien 
man" (S. 94). Die unverkennbar ironische Haltung des anonymen Erzah
lers wird hier in dem Widerspruch zwischen der betonten Festlichkeit der 
Schilderung und der Alltaglichkeit <les Geschehens - ein Familienfrūh
stūck - sichtbar. Obwohl die ironische Distanz <les Erzahlers dem Erzahl
ten gegeni.iber angedeutet wird, liegt der Akzent am Anfang der NoveJle 
auf der Einfi.ihrung der handelnden Personen und auf ihren mehr oder 
weniger ausgedehnten Charakteristiken. 

Verschieden ist die Art der Personen aufzutreten. Herr Aarenhold ist 
schon durch sein erstes Auftreten ziemlich vielseitig charakterisiert: ,,Herr 
Aarenhold kam mit kurzen Schritten aus der Bibliothek, wo er sich mit 
seinen alten Drucken beschaftigt hatte. Er erwarb bestandig literarische 
Altertūmer, Ausgaben erster Hand in allen Sprachen, kostbare und mo
derige Scharteken. Indem er sich leise die Hande rieb, fragte er in seiner 
gedarnpften und ein wenig leidenden Art. .. " (S. 94). Es werden nicht 
nur seine Art zu gehen, seine typischen Geste und seine Sprechmimik, 
sondern auch die Art seiner Beschaftigungen geschildert. 

Seine Frau dagegen wird mehr ihrem AuBeren nach beschrieben, bei 
dem der schillernde Aufputz - (,,eine Kette von Brillanten; eine groBe, 
farbig funkelnde und ihrei:seits mit einem weiBen Federbūschel gezierte 
Brillant-Agraffe") - in einem lacherlichen Gegensa:tz zur welkenden Er
scheinung - (,,sie war klein, ha13lich, frūh gealtert und wie unter einer 
fremden heiBeren Sonne verdorrt") - steht (S. 98). 

In diesen beiden Charakteristiken wird das in „Der Wille • zum Glūck" 
zum erstenmal auf genommene Thema <les Geldadels fortgesetzt. 

Der nachste Auftritt zeigt die Kinder: ,,Die Kinder kamen. Es waren 
Kunz und Marit. Siegmund und Sieglinde ... " (S. 95). Das Auftreten 
Kunz' und Marits entbehrt einer besonders auffallender Art. Die Hauptfi
guren dieser Geschichte sind Siegmund und SiegHnde, und sie werden 
als letzten der Familie eingefūhrt: ,,Siegmund und Sieglinde kamen zu
Ietzt, Hand in Hand, aus dem .zweiten Stock. Sie waren Zwillinge und die 

10 S. K. F r i e d e man n, op. zit., S. 181. 
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Jūngsten" (S. 95). Es ist nicht ganz belanglos, daB sie zuletzt ·gekommen 
sind. Dadurch wird ihre Erscheinung akzentuiert. Wichtig ist auch ihre 
Haltung- ,,Hand in Hand". Dieses Detail wiederholt sfch leitmotivisch 
durch die ganze Novelle und weist auf das innere Verbundensein beider 
Figuren hin. Siegmund und Sieglinde werden schon bei ihrem ersten 
Auftritt sehr eingehend beschrieben (S. 95-96). 

Als letzter erscheint zwar Herr von Beckerath, er gehort aber noch 
nicht zur Familie: ,,Endlich kam von Beckerath, der Verlobte Sieglindens" 
( S. 97). Auch sein Auftritt ist von einer knappen Charakteris tik begleitet: 
_sein AuBeres, seine „eifrige Artigkeit", seine Sprechmimik und Gesten 
werden beschrieben, und dabei wird auf das nicht zu unterschatzende Detail 
,,er war von Familie" hingewiesen. 

Damit ist die Einfūhrung der handelnden Personen beendet. Der Satz 
„Man ging zu Tische, voran Herr Aarenhold, der Herrn von Beckerath 
zeigen wollte, daB er Hunger habe" (S. 97) bildet den Obergang zur ersten 
Szene, zum Familienfrūhstūck. Die Szene wird teilweise als Dialog gestal
tet, enthalt aber auch die Beschreibung <les Erzahlers. Sowohl im Dialog 
als auch in der Beschreibung liegt der Schwerpunkt auf der Erorterung 
des Themas „Geldadel". ln der Beschreibung wird <lies durch bildhafte 
Schilderung der aus verschiedenen J ahrhunderten stammenden Kostbar
keiten (S. 98) und in den Dialogen durch die vielseitige Charakterisierung 
des Herrn Aarenhold erreicht, welcher als Schopfer und Trager dieser 
Atmosphare des Luxus und der Erlesenheit zu betrachten ist. 

Wie oben gesagt, enthalt schon der erste Auftritt Herrn Aarenholds 
einige typische Zūge dieser Gestalt. Wie schon am Anfang erkennbar, 
wird diese Figur auch im weiteren Verlauf der Novelle durch Gesten und 
Mimik geschildert: ,,Herr Aarenhold blinzelte" (S. 95); ,,Herr Aarenhold 
befestigte mit seiner hageren und vorsichtigen Hand das Pincenez auf 
halber Hohe seiner Nase und las mit argwohnischer Miene das Menū ... " 
(S. 98); ,,Herr Aarenhold fand sich durch die Erwagung angeregt, ein 
wenig Luft aufzubringen. Mit behutsamen Fingern fūhrte er die Serviette 
zum Munde und suchte nach einer Ausdrucksmoglichkeit fūr das, was ihm 
den Geist bewegte ... " ( S. 99). 

Zu den Mitteln seiner Charakteristik gehort auch die direkte Rede, 
z. B.: ,,Mir ist jede Mahlzeit ein kleines Fest. Jemand hat gesagt, das 
Leben sei doch schon, da es so eingerichtet sei, daB man taglich viermal 
essen konne. Er ist mein Mann. Aber um diese Einrichtung wūrdigen zu 
konnen, dazu gehort eine gewisse Jugendlichkeit und Dankbarkeit, die sich 
nicht jeder zu erhalten versteht. .. lch bin nun seit manchen Jahr in der 
Lage, mir einige Annehmlichkeiten des Lebens zu gonnen ... Und doch 
versichere ich Sie, daB ich noch heute jeden Morgen, den Gott werden laBt, 
beim Erwachen ein wenig Herzklopf en habe, weil meine Bettdecke aus 
Seide ist. Das ist Jugendlichkeit. .. Ich weiB doch, wie ich's gemacht habe, 
und doch ich kann um mich blicken wie ein verwunschener Prinz ... " 
(S. 99-100). 

In diesen Auflerungen wird die Psychologie des in die Klasse des 
Geldadels Auf gestiegenen offenbar. 
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Neben der AuBensichtschilderung und der direkten Rede wird diese 
Figur auch durch die Wiedergabe ihrer Gedanken charakterisiert. In dem 
unten folgenden Absatz wird Herr Aarenhold am Anfang noch vollig von 
der Seite gezeigt. Die objektive, beschreibende Erzahlhaltung wird auch 
weiter gehalten, das Verb w u B· t e aber deutet auf den Obergang zur 
Innensicht hin. Nachher folgen die Gedanken der Figur als erlebte Rede 
formuliert. die allmahlich wieder in den neutralen Bericht ūbergehen. Der 
Ietzte Satz ist als Auflensicht aufzuf assen, er klingt gehoben durch die 
Yerwendung von solchen veralteten Wortern wie v e r m it t e l s t, g e e h-
1 i e h t 11 . Es folgt dieser Absatz: 

.,Die Kinder tauschten Blicke, jedes mit jedem und so rūcksichtslos, 
daB Herr Aarenhold nicht umhin konnte, es zu bemerken und sichtlich in 
Verlegenheit geriet- (von der Seite geschildert, AuBensicht), Er wuBte, 
daB sie einig gegen ihn waren und daB sie ihn verachteten: fūr seine Her
kunft, fūr das Blut, das in ihm floB und das sie von ihm empfangen, fūr die 
Art, in der er seinen Reichtum erworben, fūr seine Liebhabereien, die ihm in 
ihren Augen nicht zukamen, fūr seine Selbstpflege, auf die er ebenfalls 
kein Recht haben sollte, fūr seine weiche und dichterische Geschwatzigkeit, 
der die Hemmungen <les Geschmacks fehlten - (durch die Verwendung 
<les verbum dicendi w u B t e vollzieht sich der Obergang zur lnnensicht). 
Er wuBte es und gab ihnen gewissermaBen recht, er war nicht ohne Schuld
bewuBtsein ihnen gegenūber - (unmittelbare Einleitung in die erlebte 
Rede). Aber zuletzt muBte er seine Personlichkeit behaupten, muBte sein 
Leben fūhren und auch davon sprechen dūrfen, namentlich <lies. Er hatte 
ein Recht darauf, hatte nachgewiesen, daB er der Betrachtung wert war. 
Er war ein Wurm gewesen, eine Laus, jawohl; aber eben die Fahigkeit, 
<lies so inbrūnstig und selbstverachtungsvoll zu empfinden, war zur Ur
sache seines zahen und niemals genūgsamen Strebens geworden, das ihn 
groB gemacht hatte - (Innensicht, Gedanken, die einen Minderwertigkeits
komplex verraten, in der Form der erlebten Rede gestaltet) 12. Herr Aaren
hold war im Osten an entlegener Statte geboren, hatte eines begūterten 
Handlers Tochter geehlicht und.vermittelst einer kii'hnen und klugen Unter
nehmung, groBartigen Machenschaften, welche ein Bergwerk, den Auf
schluB eines Kohlenlagers zum Gegenstand gehabt hatten, einen gewal
tigen und unversieglichen G~ldstrom in seine Kasse gelenkf. .. 13 - (wie
der vollig AuBensicht, parodistisch gehoben; S. 100-101). 

Es sei hier bemerkt, daB die erlebte Rede als Charakterisierungsmittel 
nicht in hohem Grade fiir den Erzahlstil Th. Manns kennzeichnend ist. 

11 Die stilisierten Archaismen tragen hier ironische Note; vgl. dazu: E. Ries e l, 
AbriB der deutschen Stilistik, Moskau, 1954, S. J.20. ,,Nicht selten kommt dem stilisierten 
Archaismus in der schonen Literatur die Funktion zu, ein bestimmtes Zeitkolorit zu pa
rodisieren; oder es sollen mit seiner Hilfe bestimmte Anschauungen, bestimmte Sitten 
verspottet werden". 

12 Als sprachliche Merkmale der erlebten Rede konnen hier Modalworter, subjektiv 
gefarbte Lexik, Wiederholungen erwahnt worden. 

13 M. H a i d u k bezeichnet deri SchluB des zitierten _ Auszuges als „parodistische 
Anspielung auf den Nibelungenhort"; op. zit., S. 214. Eine solche Anspielung ist nur in 
der Rede des Erzahlers, d. h., in der AuBensichtschilderung, moglich. 
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In dieser Funktion kommt erlebte Rede in „Buddenbrooks" vor 14 : und sie 
wird dabei - wie in „Walsungenblut" - auch fūr die Charakterisierung 
der Nebenfiguren verwendet. Meistens aber dient die erlebte Rede als 
stilistisches Mittel zur unmittelbaren Wiedergabe von psychischen Pro
zessen einer dem Autor-Erzahler geistig verwandten Figur (Thomas Bud
denbrook, Tonio Kroger, anonymer Held der Schiller-Novelle „Schwere 
Stunde"). 

Die Erzahlhaltung im ersten Teil der Novelle ist also teilweise szenisch, 
teilweise unpersonlich-berichtend, die Sicht eines anonymen Erzahlers 
verratend. 

Der zweite, Problematik nach wichtigere und umfangreichere, Teil wei:=:-t 
auch keine einheitliche Erzahlhaltung auf. Da hier schon Siegmund als 
Trager des Themas „Geldadel" auftritt, werden die Akzente des Erzahlens 
auf diese Figur verlagert. Fūr die ausfiihrliche Schilderung seiner Jeeren 
und raffinierten Existenz ist eher Mitleid als Ironie kennzeichnend. Sogar 
die Bemerkungen, daB er „einen betrachtlichen Teil des Tages vorm Lavoir 
verbrachte ... aus einem auBerordentlichen und fortwahrenden Bedūrfnis 
nach Reinigung", oder daB er „sehr viel EntschluBfahigkeit" brauchte .. in 
jenem zwei- oder dreimal taglich wiederholenden Augenblick, da es galt. 
die Krawatte zu wahlen", sind ganz ernst gemeint, als neutrale Fesistel
lung des inneren Bedūrfnis dieser Gestalt, ,,unangreiflich und ohne Tadei 
an seinem A.uBeren zu sein vom Kopf bis zu FūBen" (S. 11 l). 

Vollig objektiv und sachlich wird die innere Leere des Helden eri'iriert: 
„Sein Tag war vergangen, wie seine Tage zu vergehen pflegten, leer und 
geschwinde" (S. 109). Der Schwerpunkt liegt aber auf der psychologischen 
Motivierung dieser Existenz. Es ist in dieser Novelle die soziale Lage des 
Helden maBgebender, als z. B. in der Novelle „Bajazzo". Das Abseitsstehen 
des Bajazzo wird ausschlieBlich durch seine psychischen Eigenheiten be
grūndet. Siegmund dagegen ist als Produkt seiner luxuriosen, raffinierten 
Umgebung zu betrachten. So etwa wenn wir lesen: ,,Die Ausstattung des 
Lebens war so reich, so vielfach, so ūberladen, daB fūr das Leben selbst 
beinahe kein Platz blieb" (S. l 10). Oder wenn das Verhaltnis Siegmunds 
zu den Būchern erortert wird. Der eigentliche Grund, warum er sich an 
ein Buch nicht hingeben konnte, ist wieder der OberfluB, ,,die Menge des 
noch zu Lesenden" (S. 109). Dasselbe gilt auch fūr seine kūnstlerische 
Tatigkeit: ,, ... Er war zu scharfsinnig, um nicht zu begreifen, daB die Be
dingungen seines Daseins fūr die Entwicklung einer gestaltender Gabe 
nicht eben die gūnstigsten waren" (S. 109). 

Die Erorterung Siegmunds psychischer Eigenheiten beruht also auf 
dem materiellen Grund des „reich ausgestatteten, vielfachen und ūberla
denen" Lebens. Dieses Leben verlangt „Umsicht und Geisteskraft" fūr 
eine „vollkommene und grūndliche Toilette", fūr die „Oberwachung seiner 
Garderobe, seines Bestandes an Zigaretten, Seifen, Parfums ... " (S. l 10), 
und als selbstverstandliche SchluBfolgerung daraus ergibt sich eine passive 
Haltung Siegmunds dem Leben, der Tatigkeit jeder Art gegenūber: .,Der 

14 Vgl. dazu: W. H o f f m eis t e r, Studien zur erlebten Rede bei Thomas Mann 
und Robert Musil, Brown University, 1965, London. 
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Tag war sein, war frei, war ihm geschenkt mit allen seinen Stunden- van 
Sannen-Aufgang bis- Untergang; und dennach f and Siegmund in seinem 
Innern keine Zeit zu .einem Wallen, geschweige denn zu einem Vallbrin
gen" (S. l 10). Wesentliches seines Charakters wird auch in folgenden 
Satzen formuliert: ,,Er war kein Held, er gebat nicht ūber Riesenkrafte. 
Die Varkehrungen, die luxuriosen Zurūstungen zu dem, was das Eigentli
che und Ernste sein machte, verbrauchten, was er einzusetzen hatte" 
(S. 110-111). Durch den ersten Satz wird die zu vermutende Parallele 
zu dem heldenhaften wagnerschen Siegmund aufgehaben, ,und im zweiten 
Satz wird treffend die Wirkung der auBeren Verhaltnisse auf den inneren 
Zustand des Helden ausgedrūckt. 

Im Vergleich mit anderen frūhen Navellen van Th. Mann, die das 
Problem der Dekadenz und des AuBenseitsstehens behandeln, erscheint 
das AuBenseitertum Siegmunds weniger fatal. Erstens, ist Siegmund kei
ne tiefe Unzufriedenheit mit seiner Lage eigen: ,,Siegmund war in den 
OberfluB hineingebaren, er war seiner ahne Zweifel gewahnt. Und den
nach bestand die Tatsache, daB dieser OberfluB nie aufhorte, ihn zu be
schaftigen und zu erregen, ihn mit bestandiger Wallust zu reizen" 
(S. 110). Zum zweiten, empfindet Siegmund seine Unfahigkeit zur kūnstle
rischen Tatigkeit nicht tief: ,,Es war gleichwahl zum Lachen, was Sieg
mund malte. Er wuBte es selbst und war weit entfernt, feurige Erwar
tungen in sein Kiinstlertum zu setzen" (S. 109). Drittens, tritt hier das 
Verhaltnis zwischen den Lebensbedingungen und der Entwicklung der 
Personlichkeit klarer zu Tage, als in anderen frūhen Navellen. 

Aus dem aben gesagten folgt, daB die Navelle „Walsungenblut" in be
zug auf die Problematik van dem gesamten navellistischen Frūhwerk we
sentlich abweicht. In diesem Sinne behauptet auch Dr. M. Haiduk, daB 
die Būrger-Kūnstler-Antithese in dieser Navelle keinen Niederschlag ge
funden hat, und daB Siegmund zwar Varbedingungen fiir den Typ des 
Kūnstlers besitzt, diese Varbedingungen aber sich als Selbstzweck erwei
sen und unproduktiv bleiben 15. 

Es sei bemerkt, daB schon ein aben zitierter Satz, Wesentliches iri 
Siegmunds Charakter erorternd, zeigt, wie wenig Siegmund ein Typ des 
Kūnstlers ist, welcher im S~haffen Th. Manos als dem Autar innerlich ver
wandte Natur varkammt. Es heiBt in diesem Satz: ,,Er war kein Held, 
er gebat nicht ūber Riesenkrafte" (S. 110). Dazu ist Siegmund kein Kūnst
ler, und auch ist er kaum als Kūnstlernatur zu bezeichnen, wie dies im 
Faile Werthers ader Wilhelm Meisters moglich ist. Daraus aber ware nicht 
ahne weiteres zu folgern, daB in dieser Navelle nur „die ironisch-parodisti
sche Darstellung des Baurgeois" 16 zu Tage tritt, wie dies Dr. M. Haiduk 
jn dem schan mehrmals zitierten Aufsatz behauptet. 

15 S. M. H aidu k, .op. zit., S. 217-218. 
HI „Trotz einzelner • iiuBerlich_er Ubereinstimmungen mit der Gestalt des Kiinstlers 

sind Siegmund und Sieglinde klar als Luxuswesen der Bourgeoisie gezeichnet. Neben die 
Gestalten des Būrgers und des Kūnstlers im friihen Werk tritt hier die ironisch-parodisti
sche Darstellung des Bourgeois"; ebenda, S. 218. 
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Mehrmals kommt in der Thomas-Mann-Forschung der Gedanke vor. 
dan die frūhen Novellen eine Oberwindung der Dekadenz bedeuten 17. Mit 
Recht sieht Dr. M. Haiduk auch in der Novelle „Walsungenblut" eines „der 
eindeutigsten frūhen Beispiele fūr diesen Versuch der Oberwindung" 18. 

Dies gilt aber nur fūr das Thema der Geschwisterliebe, welches als der 
nur scheinbare Kern der Novelle bezeichnet werden kann. Die parodistische 
Durchfiihrung dieses Themas kann ohne Zweifel als Oberwindung der 
Dekadenz bewertet werden 19. 

AnlaBlich der von M. Haiduk gebotenen lnterpretation der Novelle 
.,Walsungenblut" konnen folgende Einwande erhoben werden. Erstens, 
bedeutet der Versuch einer Oberwindung der Dekadenz noch keinesfalls 
eine vollkommene Oberwindung, dieser ProzeB hort mit „Walsungenblut" 
nicht auf. Dabei wird die Problematik der Dekadenz von verschiedenen 
Seiten und mit verschiedenen stilistischen Mitteln gezeigt, Zweitens, 
schlieBt die Oberwindung bestimmter dekadenten Tendenzen die Moglich
keit nicht aus, einzelne Themen und Motive aus der friihen Periode von 
Th. Mann Schaffen in seinen spateren Werken auf einer anderen Ebene 
wieder erscheinen lassen. Zu solchen Motiven gehort die Auseinander
setzung mit der Musik Richard Wagners. Dazu gehort auch das Thema 
<les auBergewohnlichen Lebens, der Auserwahltheit. In der Novelle „Wal
sungenblut" wird das Thema der auBergewohnlichen Verhaltnisse, des 
Luxus und der Auserwahltheit im etwas parodistischen Sinne behandelt. 
Die Hypothese aber erscheint als durchaus berechtigt, in der ziellosen, 
formalen Existenz Siegmunds die erste Stufe eines umf angreicheren und 
tieferen Problems zu sehen. lm Roman „Konigliche Hoheit" wird die Anti
these „Būrger-Kiinstler", deren „Walsungenblut" , entbehrt, auch nicht 
gestaltet, aber die Problematik <les Werkes ist dennoch fiir Th. Mann 
Schaffen hochst kennzeichnend, wie auch die ironisch-parodistische Erzahl
haltung .. 

Was Siegmund als Vorlaufer des Prinzen Klaus Heinrich (,,Konigliche 
Hoheit") betrifft, so laBt sich in seinem Falle eher von einer objektiven 
und neutralen Schilderung, als von einer „vernichtenden Kritik" 20 spre
chen. Es ist wohl Dr. M. Haiduk zuzustimmen, wenn er die Meinung ver
tritt, daB die Novelle „Walsungenblut" Kritik enthalt. Diese Kritik wird 
aber vorzugsweise von dem spezifischen Gehalt des Werkes bedingt. Was 
die Erzahlhaltung betrifft, so ist sie, trotz des unverkennbaren Hanges zur 
Parodie 21 , doch in gewissem Sinne neutral, weil die Position des anony
men Erzahlers nur sehr wenig oder gar nicht betont wird. 

17 S. H. B a e k, Thornas Mann, Verfall und Oberwindung; Wien, 1925; A. H o f man n, 
Thornas Mann und die Welt der russischen Literatur, Berlin, 1967; R. S e h m i d t, Das 
Ringen urn die Oberwindung der Dekadenz in einigen Novellen Thomas Manns; in: WZG 
1962, H. 1-2, S. 14·1-153. 

18 S. M. H a i d u k, op. zit., S. 219. 
19 .,Parodistisch wiederholt sich in der bourgeoisen Welt der Inzest aus der heidni

schen Zeit"; ebenda, S. 219. 
20 „In keiner zweiten Novelle des frūhen Werkes Thornas Manns findet sich eine so 

vernichtende Kritik"; in: M. H aidu k, op. zit., S. 219. 
21 In diesern Zusarnrnenhang erscheirrt die unten folgende AuBerurig W. Dobbeks als 

aufschlu6reich: .,Thornas Manns parodistisches Bernūhen zeigt sich nun, kennzeichnen
derweise dort arn rneisten, wo er das liicherlich rnacht, was er arn tiefsten liebt . .. "; 
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Die Grundhaltung im Erzahlstil dieser Novelle ist die der Au8ensicht. 
Es ist vor allem der Erzahler, der uns in das innere und au8ere Leben der 
Figuren Einblick gewahrt. Als Beteg dafūr - folgender Abschnitt, der die 
innere Verbundenheit Siegmunds und Sieglindens schildert: ,, ... Sie at
meten im Gehen den holden Duft rnit wolliistiger und fahrlassiger Hin
gabe, pflegten sich damit wie egoistische Kranke, berauschten sich wie 
Hoffnungslose, wiesen mit einer inneren Gebarde die iibelriechende Welt 
von sich weg und liebten einander um ihrer erlesenen Nutzlosigkeit wil
len" (S. 112). 

Im Erziihlstil des Abschnitts, in welchem Siegmunds Wesen enthūllt 
wird, dominiert auch die AuBensichtschilderung. Die AuBensicht wird in 
der ausfūhrlichen Beschreibung der Umgebung, der Gewohnheiten Sieg
munds und ebenfalls in der Beschreibung seiner Toilette fūr die Oper 
unverkennbar. Da aber diese Toilette sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, 
wird die Beschreibung ab und zu unterbrochen. Das Dazwischenliegende 
zeigt, daB der Blickpunkt des Erzahlers und der Figur rnanchmal zusam
menfallen. In folgenden Ausziigen, z. B., ist die Innensicht offensichtlich: 
,, ... Wieviel Umsicht und Geisteskraft ging nicht auf bei einer grūndlichen 
und vollkommenen Toilette, wieviel Aufmerksamkeit in der Oberwachung 
seiner Garderobe, seines Bestandes an Zigaretten, Seifen, Parfums; ... Und 
es galt! Es lag daran. Mochten die blonden Būrger des Landes unbekūm
mert in Zugstiefeletten und Klappkragen gehen. Er, gerade er muBte unan
greifbar und ohne Tadei an seinem AuBeren sein vom Kopf bis zu FūBen ... " 
(S. 111); oder: ,, ... An einigen Wintertagen hatte er sich vor kurzem noch 
zur Hochschule fahren lassen, um ein zu bequemer Stunde stattfindendes 
Kolleg ūber Kunstgeschichte zu horen; er besuchte es nicht mehr, da die 
Herren, die auBer ihm daran teilnahmen, dem Urteil seiner Geruchsnerven 
nach bei weitem nicht genug badeten ... " ( S. 112). 

Der subjektiven und ironischen Fiirbung nach sind es Bruchstūcke der 
erlebten Rede in dem Bericht des Erzahlers, der an diesen Stellen fūr eine 
kurze Zeit in den Hintergrund tritt und seine Figur unmittelbar spre-
chen laBt. • 

Der starkste Ausdruck dieser Erscheiriung sind die Gedanken Sieg
munds wahrend des zweiten Aktes der „Walkūre", die auch jene von 
Th. Mann sein konnen. Eine ·analoge Erzahlsituation ist in „Tonio Kroger" 
zu finden: der Blickpunkt des Erziihlers und der . Figur fallen endgiiltig 
zusammen, wenn die Rede von den Problemen des Schopfertums ist. Stark 
subjektiv empfunden,- sowohl dem Inhalt als auch der Form nach,
erweist sich diese unmittelbare Wiedergabe Siegmunds Gedanken. Der 
erste Satz bildet eine indirekte Einleitung: ,,Siegmund sah ins Orchester" 
(S. 126). Danach folgt der erlebte Eindruck, der unmittelbar in die erlebte 
Rede iibergeht: ,,Der vertiefte Raurn war hell gegen das lauschende Haus 
und von Arbeit erfūllt, von fingernden Handen, fiedelnden Armen, blasend 

s. W. D o b be k, Thomas Manos Weg zu einer humanen Musik; In: Vollendung und 
Gro6e Thomas Manns. Beitriige zu Werk und Personlichkeit des Dichters. VEB Verlag 
Halle (Saale), 1962, S. 78-79. 
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geblahten Backen, von schlichten und eifrigen Leuten ( erlebter Eindruck), 
die dienend das Werk einer groBen, leidenden Kraft vollzogen - dies Werk, 
das dort oben in kindlich hohen Gesichten erschien ... Ein Werk! Wie tat 
man ein Werk? Ein Schmerz war in Siegmunds Brust, ein Brennen oder 
Zehren, irgend etwas wie eine siiBe Drangsal - wohin? wonach? Es war so 
dunkel, so schimpflich unklar. Er filhlte zwei Worte: Schopfertum ... Lei
denschaft. .. " (S. 126). Die subjektive Fiirbung der erlebten Rede wird 
hier durch den Wechsel von Frage- und Ausrufesiitze erreicht. Die Position 
des Erzahlers wird in den Worten „Ein Schmerz war in Siegmunds 

- Brust. .. " deutlich, das Verb f ii h l t e aber transponiert die Aussage 
wieder in die Ebene der Innensicht. 

Wie in „Tonio Kroger" in den Stellen iiber die Fragen des Schopfertums 
vorkommend, findet sich auch hier eine filr Th. Mann typische ausgedehnte 
Satzkonstruktion: ,,Er sah sein eigenes Leben, das sich aus Weichheit und 
Witz, aus Verwohnung und Verneinung, Luxus und Widerspruch, Oppigkeit 
und Verstandeshelle, reicher Sicherheit und tandelndem HaB zusammen
setzte, dies Leben, in dem es kein Erlebnis, nur logisches Spiel, keine Emp
findung, nur totendes Bezeichnen gab,- und ein Brennen oder Zehren war 
in seiner Brust, irgend etwas wie eine siiBe Drangsal - wohin? wonach? 
N ach dem Werk? Dem Erlebnis? Der Leidenschaft?" (S. 126). 

Die Haufung von abstrakten Substantiven, die hier paarweise auftreten 
und in gewissem MaBe kontrastierend sind,- Weichheit und Witz, Ver
wohnung und Verneinung, Luxus und Widerspruch, Sicherheit und HaB -, 
ist eher filr die Autorenrede kennzeichnend. Die Verwendung von groBer 
Anzahl abstrakter Substantiven in der Figurenrede ist ein weiterer Beweis 
filr das Vorhandensein einer gewissen Annaherung zwischen dem Erzahler 
und der Figur. Andererseits offenbaren diese und noch weitere Gegeniiber
stellungen,- ,,<lies Leben, in dem kein Erlebnis, nur logisches Spiel, keine 
Empfindung, nur totendes Bezeichnen gab" -, die Widersprūchlichkeit von 
Siegmunds Wesen, seine ziellose, keiner Tatigkeit gewidmete problema
tische Existenz, die als Scheinexistenz bezeichnet werden kann. 

Wie schon oben bemerkt, zeichnet sich der zweite Teil der Novelle durch 
keine einheitliche Erzahlhaltung aus. Eine der Erzahlschichten in dieser 
Novelle, wo jedes einzelne Thema eine besondere Erzahlhaltung hat, bildet 
die „Walkūre"-Darstellung. 

Die ironisch-begeisterte Beschreibung des ersten und des dritten Aktes 
der Oper zeigt einen bestimmten Blickpunkt, der weder der Siegmunds 
oder Sieglindens noch der des Publikums ist. Es Ia.Bt sich behaupten, daB 
dies der Blickpunkt des Erziihlers ist. Die Behauptung erscheint um so 
begriindeter, wenn wir an die begeistert-kritische Wagner-Auff assung 
Th. Manns denken 22• 

22 In den Briefen Th. Manns lesen wir folgendes: .,lch bin gerade der Kunst Wagners 
gegenūber vollstandig wehrlos ... " (an Kurt Martens, 16.X.1902, Riva am Gardasee 
Vilia Cristoforo); .,Wagner war mein starl<stes, bestimmendstes kūnstlerisches Erlebnis ... " 
( an Ernst Fischer, Arosa, Schweiz, 25.V.1926); in: T h o m a s Man R, Briefe 1889--
1936; herausgegeben von Erika Mann, Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 1965. 
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Dr. Manfred Haiduk stiitzt sich auf ėine andere AuBerung Th. Manns, 
sein Verhaltnis zu Wagner betreffend 23, und behauptet auf diesem Grunde, 
dal3 „Th. Manns friihe Wagner-Verehrung doch nicht so vorbehaltlos ge
meint ist, wie schriftstellerische Aul3erungen aus jener Zeit vielleicht glau
ben machen" 24. Es scheint, der Autor neige dazu, einen bestimmten Teil der 
von ihm zitierten Aussage zu verabsolutisieren. In seiner Behauptung, daB 
„die Wagner-Auff assung in der Novelle satirisch-ironisch gezeichnet ist" 25 

und daB „die Handlung der Oper voller Ironie beschrieben" 26 wird, geht 
M. Haiduk von der Bezeichnung Th. Manns aus, die sein Verhaltnis zu 
Wagners Musik als „skeptisch, pessimistisch, fast gehassig" charakteri
siert. DaB aber Th. Manns Verhaltnis zu Wagner dabei durchaus leiden
schaftlich ist, kann man nicht nur auf Grund seiner zitierten und nicht 
zitierten Briefen. sondern auch anhand der Novelle „Walsungenblut" fest
stellen. Davon zeugt gerade die problematische in Hinsicht auf die Erzahl
haltung Stelle der „Walkiire"-Episode. 

In der Schilderung des ersten, sowie des dritten Aktes dominiert die 
Aul3ensicht; die handelnden Personen der Novelle,- Siegmund und Sieg
linde,- die im betreffenden Moment die „W alkūre" genieBen, sind genauso 
von der Seite gezeigt, wie das Geschehen auf der Biihne. Und eben dieses 
Geschehen wird zum Schwerpunkt <les Erzahlens. Es ist unverkennbar, daB 
die Darstellung der Oper betont ironisch ist, und trotzdem eine innige und 
tiefe Begeisterung fūr das Objekt der Schilderung verdit. Die Erzahlhal
tung in der Wiedergabe des dritten Aktes ist nicht in so groBem MaBe 
ironisch, wie in der Beschreibung des ersten Aktes. Abgesehen von dem 
ironisch gefiirbten Satze „Acht Damen, ein wenig untergeordnet von Er
scheinung, stellten auf der felsigen Biihne eine jungfrauliche und lachende 
Wildheit dar" (S. 127), ist die Darstellung ernst und tief empfunden. Die 
Erzahlsicht der handelnden Personen wird vollig ausgeschlossen. 

In diesem Zusammenhang erscheint eine Parallele zu der chronolo
gisch von „Walsungenblut" wenig entfernten Novelle „Tristan" (1903) als 
aufschluBreich. 

Trotz der vorwiegend satirisch-ironischen Haltung in der Erzi:ihlung 
des „Tristan", enthalt die Novelle eine Szene, welche der Grundhaltung 
geradezu widerspricht. Bezeichnenderweise bildet diese Szene gerade den 
Hohepunkt der Novelle,- es ist die Hervorzauberung mit sprachlichen 
Mitteln des zweiten Aktes aus dem „Tristan" von Richard Wagner. Wie 
in „Walsungenblut", so auch in „Tristan" bietet die Grundhaltung in der 
Erzahlung keine Voraussetzung fūr die Hypothese, daB in den ūberein
stimmenden Episoden beider Novellen der Erzahler-Autor sich mit den 
Figuren identifiziert. Es ist kaum moglich, daB solche Gestalten wie Spi
nell oder Siegmund unmittelbar die Gedanken und Empfindungen <les Er-

23 „Erst 1911 gesteht der Dichter in einem Aufsatz „Ober die Kunst Richard Wag
ners", da6 sein Verhiiltnis zu Wagner und dessen Kunst „skeptisch, pessimistisch, hell
sichtig, fast geh iissig" ist, aber „dabei durchaus leidenschaftlich"; s. M. H aidu k, op. 
zit., S. 218----219. 

24 M. H a i du k, op. zit. , S. 218. 
25 ebenda. 
26 ebenda. 
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zahler-Autors aufiern. Es ist vielmehr anzunehmen, daB hier der Autor
Erzahler selbst in den Vordergrund tritt, was in bezug auf die Erzahl
haltung wenig begrūndet ist, was aber als durchaus berechtigt erscheint, 
wenn wir an den SchluB der oben zitierten AuBerung von Th. Mann denken, 
namlich, daB sein Verhaltnis zu Wagner „durchaus leidenschaftlich" sei. 

Es ware daraus zu folgern: ūberall dort, wo bei Th. Mann die Rede 
von der Musik Richard Wagners ist, dominiert die Sicht des Autor-Erzah
lers. Dabei werden nicht immer die Besonderheiten der Erzahlsituation be
rūcksichtigt: wo keine Identitat des Erzahlers und der Figur besteht, ist 
das Verschwinden der Distanz zwischen ihnen,- (,,Tristan") -, oder die 
Annaherung der Aufien- und Innensicht,- (,,Walsungenblut") -, nicht ge
nug motiviert. Dies geschieht aber, weil der Autor, Thomas Mann, seine 
eigene Begeisterung fūr Wagners Musik unmittelbar ausspricht. Seine 
distanzierende Haltung dieser Musik gegenūber wird dagegen in der Ge
samtidee sowohl des „Tristan" als auch des „Walsungenblutes" sichtbar. 

Wir haben oben festgestellt, daB in der Darstellung des zweiten Aktes 
eine wesentlich andere Erzahlhaltung nachzuweisen ist. Der zweite Akt 
der „Walkūre" wird aus dem Blickpunkt Siegmunds gezeigt, der Schwer
punkt des Erzahlens liegt auf der Innensicht, die Vorgange auf der Būhne 
werden nur flūchtig erwahnt - wir sehen sie mit den Augen Siegmunds, 
und er ist in sich vertieft. 

Es entsteht die Frage, we!che stilistische Funktion der jahe Wechsel 
der Erzahlsicht in ein und derselben Episode (Oper-Darstellung) erfūllt. 
Zu vermuten ist, da!3 diese stilistische Haltung von dem Inhalt bedingt 
ist: es liegt dem Erzahler daran, eine von ihm zum Kern der Novelle ausge
wahlte Parallele zu betonen, die Parallele zwischen dem Geschwisterpaar 
auf der Būhne und in der Loge. Aber es besteht keine Identitat zwischen 
dem heldenhaften wagnerschen Siegmund und dem raffinierten MūBiggan
ger, der diesen N amen in der Novelle tragt. Deshalb erweist sich diese 
Parallele als sehr oberflachlich, und es laBt sich folgendes behaupten: das 
Thema der Geschwisterliebe, der scheinbare Kern der Novelle, ist einem 
anderen, mit der Problematik des spateren Th. Mann verbundenen Thema 
untergeordnet. Es ist das Thema des auBergewohnlichen Lebens, der auBer
gewohnlichen Verhaltnisse, der Auserwahltheit. Eng damit ist die Frage 
der Scheinexistenz verknūpft, we!che zum Hauptproblem des Romans „Ko
nigliche Hoheit" wird. 

Wir mochten unsere Erorterungen ūber die Novelle „Walsungenblut" 
zusammenfassen: 

Es besteht kein einheitlicher Blickpunkt in der Erzahlhaltung dieser 
Novelle, die Erzahlung ist vielschichtig. 

Der gesamten Erzahlsituation nach laBt sich zwar feststellen, daB in 
der Erzahlhaltung die Sicht des Erzahlers dominiert, ihre sprachliche 
Gestaltung aber ist bei weitem nicht einheitlich. 

Nach der szenischen Einleitung, in der die handelnden Personen ein
gefūhrt und Raumverhaltnisse beschrieben werden, ist ein jaher Wechsel 
der Erzahlperspektive nachzuweisen. 

In der Darstellung der „Walkūre" sind zwei Blickpunkte zu trennen: 
der des reflektierenden Siegmund in der Wiedergabe des 'zweiten Aktes 
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und der des ironisch-begeisterten Erziihler-Autors in der Schilderung des 
ersten sowie des dritten Aktes. Der zweite Akt,- die Sicht der Figur-, ist 
im Gegensatz zum ersten und dritten,- die Sicht des Erziihlers-, in mu
sikalischer Beziehung ūberhaupt nicht charakterisiert und inhaltlich nur 
sehr flūchtig erortert. Das Problem „Schopfertum-Leidenschaft" tritt in 
diesem Fragmente in den Vordergrund und bildet den lnhalt von Sieg
munds Gedanken, die moglicherweise mit den Gedanken des Autors zu
sammenfallen. In Hinsicht auf den ersten und den dritten Akt dagegen 
erscheint als moglich ūber die Identitiit des fiktiven Erzahlers und des 
Autors zu sprechen wegen der zugleich begeisterten und kritischen Haltung 
Wagners Musik gegenūber: 

Wenn wir die sprachliche Gestaltung der einzelnen Themen betrachten, 
erscheint die Behauptung als begrūndet, daB jedem einzelnen Thema in 
dieser Novelle eine besondere Erziihlhaltung entspricht; 

Das Thema des Geldadels ist im einleitenden Teil durchgefūhrt und 
durch sehr verschiedene Stilmittel gestaltet, wie dies an der Charakte
ristik des Herrn Aarenhold zu beweisen ist (Beschreibung von der Seite, 
die Art zu sprechen, Gestikulation, direkte Rede, erlebte Rede); 

Dieses Thema umfaBt erstens eine eingehende Charakteristik des Herrn 
Aarenhold, und zweitens handelt es sich um die Siegmund-Problematik. 
Hier wird das Thema des Geldadels in eine andere Ebene transooniert, 
in die der Scheinexistenz; • 

Fūr die sprachliche Gestaltung auf dieser Ebene ist eine Annaherung 
der Sicht des Erziihlers an die Sicht der Figur kennzeichnend. Es sind 
zwei Erzahlschichten darin zu unterscheiden, aber nicht immer sind die 
Grenzen zwischen ihnen festzustellen; 

Der Vergleich mit einer analogen Episode in der Novelle „Tristan" 
lehrt, daB das Hervorzaubern mit sprachlichen Mitteln der Musik von Ri
chard \V agner in Thomas Manns Schaffen fast immer den Standpunkt des 
Autors in der Erziihlung verriit, wenn auch ein solcher Kunstgriff der 
gesamten Erziihlsituation eines bestimmten Werkes widerspricht; 

Auf Grund der durchgefūhrten Analyse laBt sich zum SchluB behaupten, 
daB fūr die Problematik der frūhen Novelle „Walsungenblut" nicht die 
„Būrger-Kūnstler"-Antithese, sondern das Thema des Geldadels und an 
dieses Thema eng verknūpftes Problem der Scheinexistenz entscheidend ist. 

Leipcigas-Vilnius, 1974, rugsėjis 

TOMO MANO NOVELES „VELZUNGŲ KRAUJAS" 
PASAKOJIMO STILIAUS ANALIZE 

Raminta GAMZIUKAITE 

Reziumė 

Palyginti mažai tyrinėta novelė „Velzungų kraujas" užima savitą vietą T. Mano 
novelistinėje kuryboje tiek problematikos, tiek ir pasakojimo stiliaus atžvilgiu. 

Nors novelėje aiškiai dominuoja visai T. Mano prozai būdinga pasakotojo perspek
tyva, bet vieningo požiūrio taško šiame kūrinyje nėra. Novelės pradžioje ryškėja polinkis 
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i drarnatizaciją.- tai ypač liečia veikiančiųjų asmenų įvedimo būdą,- todėl pasakotojo 
vaidmuo čia prilygsta dramaturgo vaidmeniui draminiame kūrinyje. 

Antroje novelės dalyje jau pereinama prie epinės pasakojimo technikos. Fiktyvus pa
sakotojas kartais pasitraukia i antrą planą ir betarpiškai perteikia personažo mintis, po
jūčius , pergyvenimus. Nors ir negalima sutapatinti šios dalies pagrindinio veikėjo Zig
mundo ir pasakotojo-autoriaus, vis dėlto personažo vidinėje kalboje atsispindi kai kurios 
autoriaus mintys ir paži11ros, liečiančios kūrybos problemą. 

Visiškai atskirą pasakojimo sluoksnį sudaro ironiškas ir tuo pačiu metu entuziastin
gas R. Vagnerio muzikos atkūrimas kalbinėmis priemonėmis. Pasakojimo analizė ir pa
lyginimas su analogiška situacija novelėje „Tristanas" leidžia konstatuoti. kad šiuo ah·eju 
kalba pats autorius, nors kūrinio visumos atžvilgiu toks autoriaus įsijungimas į pasa
kojimą r.ėra pakankamai motyvuotas. 

Parod istinis vaizdavimo būdas kai kuriuose epizoduose gali bū ti vertinamas kaip 
autoriaus mėginimas atsiriboti nuo tų epizodų problematikos. Bet, antra vertus. T. M.ano 
polinkis į parodiją dažnai išryškėja kaip tik ten, kur jis kalba apie jam pačiam artimas 
problemas. Todėl ne visiškai galima sutikti su dr. M. Haiduku, kuris novelėje įžvelgi2 
\·ien tik tam tikros buržu az inės visuomenės dalies betikslio ir rafinuoto egzistavimo kri
tiką. fl\ūsų nuomone, su dekadentinėmis tendencijomis galima sieti vien tą novelės epi zo
dą, kuris lik iš pirmo žvilgsnio atrodo jos svorio centru: parodistinį Vagnerio operos 
situacijos perkėlimą į buržuazinės šeimos sferą. Tai - tik tari amas veikalo branduolys, o 
t ikrojo svorio centro reikėtų ieškoti kitur. Nors novelėje ir nėra, kaip pagrįstai teigia 
dr. M . Haidukas, biurgerio ir menininko antitezės, joje yra kita, ne mažiau būdinga 
T . M.ano kūrybai problema. Novelės, parašytos tuo metu, kai jau buvo kuri amas romanas 
.. Karališkoji Didenybė", kaip ir romano, dėmesio centre yra finansinės aristokratijos te
ma. O su šia tema glaudžiai susijusi yra tariamos, formalios egzistencijos problema, ryš
kiausiai įkūnyta minėtojo romano herojaus princo Klauso Heinricho paveiksle. Remi ,rn
tis tuo. kad novelės epizoduose, susijusiuose su Zigmundu, jaučiamas ne tiek ironiškas 
kiek tiriantis rašytojo žvilgsnis, galima tvirtinti , kad Zigmundas yra savotiškas princo 
Klauso Heinricho prototipas. t. y. vienas iš skirtingų tos pačios problemos meninio spren
dimo variantų . 

CTHJHICTHlfECKHff AHAJIH3 nOBECTBOBAHH$1 
HOBEJIJlbl TOMACA MAHHA 
«KPOBb B3Jlb3YHrOB» 

PaMl!IITa rA.½3IOKAfITE 

P e 3 10 i\l E-

OTHOCl!TCJ!bll0 Mano !ICC.lC,llOBilHHaH IIOIJCJina «KpOBb B3.TJb3YHfOB » npl',1CTJ8.1HeT co601, 
cooeo6pa311oe HBJIClll!e D HOBeJJJIIICTlfŲeCKOM TBopąecTBe T. MaHHa J(aK ITO npo6Jie~1aT11Ke 
T3K ll B OTH0lUellllll CTl!JIH flOBCCTBOBa!ll!H. 

Xorn B HOBe.we II npeo6na;xaeT xapaKTepnaH AJJH acei1 MailHOBCKoii npo, 1-,1 nepcneKT!IBa 
paccK!!3ŲHKa, Bee >Ke 8 fJ0BCCTB0831lllll HeT e.u.1111oi1 ycTaHOBKII. 8 !13'13Jle IIOBe.~Jibl 3aMeTJJ ~ 
Tt!H)le!IUHH K ApaMaTH33UHH (cnoco6 BB0!la nepcoHa)KeH), l! p0Jib pacCKa3ŲlfKa 3,llCCl> 
l!!!fJOMHHaeT pOJih ,noaMaTypra. Bo BTOpO!l lJ3CTH naMeąaeTCH nepeXOil K 3flll'ICCJ(OJI TeXJJIIK ~ 
rl0BeCTBOBaJJIIH . <l>HKTHBHbll! pacCK33ŲlfK fJ0BecTByeT B OCHOBHOM 06oeKTI!BH0, TO,lbKO H3pe,n
Ka np116er;rn K upo1m11 HJIII napOAllll. 8 onpe.aeJieHHblX 3flli30Ll3X paCCK33ŲlfK OTCTynaeT H~ 
BTOpoii nna11 11 11eonocpeACTBOBa11110 nepe,naeT Mb!CJIH II nepe>Knaa1111H nepco;iall,a. l1,neHm ą-
11ocT11 Me>K,ny paOCK33ŲIIKOM-aBTOp0M II 0CHOBHblM nepco11a>KeM BTOJl0II ąacn , 311n1y11,no~: 
J!eT, O,llJl3KO B0 BHyTpe1111eif peąH nepcoHaJKa MOJKHO 0611apy)lrnTb onpe,ncJieHllble B033pe11IJS! 
JBTopa, oco6e1mo 1rnr.D:a pe% 11.lleT o npo6neMax rnopąec-roa . 

CaMOCTOHTeJibHblll CJIOil 8 nooecTBOBaHHII o6paJyeT 11po1111ąecKll-BOCTOpJKe 1111oe ll306pa -
JKeHHe MY3blKII «BaJibKHpllll» P. Barnepa. AHaJIH3 noBeCTBOBaHHH, a TaK>Ke C0fl0CT;JB.~e1111e 
C 111anoruų11oit c1nyau11eii D HOBe.lIJie «Tp11cTaH» TI03BOJIHIOT 3a1rnJOŲlfTb, ŲT0 8 ~TOM cnyųa~ 
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r:)BOpHT caM 3BTOP, XOTlI TaKoe Henocpe.ncTBeHHOe BMewaTeJJbCTBO aBTOpa e.nsa JJH onpaB
JJ.blBaeTCR BHYTPeHHeii JJOrHKOH np0113BeJ].eHHlI. 

napOLJ.llltHblH cnoco6 H306pa)KeHirn: B HeKOTOpbiX 3Illl30JJ.3X -MO:lKeT pacue1111BaTbCH K3K 
nomHKa ontelKeBaThCll OT .neKa,lleHTCKOll npo6JJeM3TIIKH HOBeJJJJbl (M. ra11.nyK), HO, e .npy
ro11 CTOpOllbl , CKJJOHHOCTb T. Ma1ma K napO.llHH npoHBJJHeTCH HMeHHO TOr)la, Koma pe41, 
l!!].eT o 6Jllt3KHX eMy npo6JJeMaX ( B . .[(o66eK). Tio3TOMY HeJJb3ll nOJIHOCTblO cornac!ITbClI e 
M . raiiAyKo~r. KOTOpblil BH,!l.HT B HOBeJIJle TOJJbKO KPHTHKY 6ecnJJOJlHOro, pacjnnrnpOB3HHOro 
C)'l..l.l&TBOB311IIH onpeAeJJeHHOli '13CTH 6yp>Kya3HOl'O o6mecTBa. Ha H3W B3rJJH,!J., C .neKa,n.eHT
CKl!MH TeH.ne11u11HM!l conpHKacaeTClI TOJ!bKO 0,!J.HH 3CTH30,!l. IIOBeJIJ!bl: napo.nHlIHOe socnpOH3Be

.1e1rne Ml!qJOJIOrtt'leCKOi't CIITyaUHH 113 «Bam,KHpHH» B epe.ne 6yp:lKya3HOH ceMbH, npH'leM 3TO 
r, ),%KO Ml!IIMOe H.npo npOH3Be.neHHlI. CMb!CJIOBOH 3KUeHT HOBeJJJJbl CJJenyeT HCK3Tb B HHOH 
cqiepe KaK cnpaae.nmrno OTMeąaeT M. raii.nyK, B HoaeJJJJe HeT attrnTeJbl «610prep-xy.nmK
HHK», l!O B He ii MOlKHO H3!1TH .npyry10, He MeHee xapaKTepHyIO ,!l.JI!! TBOpąecTBa T. MaHHa, 
npo6JJeMy. B IIOBeJJJJe, Ham1caHHOil B TO speMH, Kar.na y)Ke 6blJI Ja.nyMaH poMaH «KopoJJeB
CKOe 8bLCO'!ecrno», KaK H B poMaHe, B ueHTpe BHHM3HHlI aBTOpa - TeMa qJH113HCOBOH apn
croKpJTIIII. A e 3TOI! TeMoii TeCHO CBH33Ha npo6JJeMa MIIIIMOro, qiopMaJJbl!Oro cymecTBOBaHHll 
( Scheinexisten z ) . CaMblM lipKHM BOITJIOUĮeHHeM 3TOii npo6JieMbl l!BJlReTCil o6pa3 npHHUa 

Knayca reirnpnxa HJ ynoMsrnyrnro p0Ma11a. 3ttrMy11n (KaK H 6eabJMlIHHbli1 repof1 HOBeJJJibI 
«naHU») npe.ncraeT KaK csoeo6pa3Hblil npOTOTHn 3TOro o6pa3a, KaK O.!l.HH H3 pa3JIH'!Hb!X 
sapnaHTOB B xy;J.O)KecTBeHHOM BOilJJOLUeHHII mnepecy10meii T. MaHHa TeMbl <j}op~laJJbJIOro cy
lllecTBOB3111151. 


