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Der folgende Essay gchdrt in den Zusammcnhang cines unfertigen Buchs
mit dcm Arbeitstitcl Venus Maria. Auferlebte Frauen-Statucn in europáischer
Novellistile. Hierzu mégen cinige Stichworte hilfreich sein.

Verwandlung von Statuc zu Frau, von Frau zu Statuc: cm solcher Vorfalí
scheint von vornherein wic gcschaffcn fía novellistischcs Erzáhíen. Als unerbér-
te Bcgebenheit, das lag nur nah, mulíte er sich frúher oder spátcr der cinschlági-
gen literarischen Gattung geradezu aufdrángcn. Wic sich dic curopáisehe Nove-
llistik dieses Sujcts bemáchtigt, und was sic von FMI zu PalI daraus macht, mutet
allcrdings merkwúrdig an. In mehrcrlci Bctracht. Merkwúrdig spát gcschicht es,
mcrkwúrdig breit und zuglcich merkwúrdig zugcspitzt.

Merkwúrdig spát, wenn man — etnerseits — das Alter des Sujcts bcdcnkt, das
sich zurúckvcrfolgen lál3t bis zu Ovids Metamorphosen und ebenda bis zu den
Geschichten von Niobe und von Pygmalions Sktiiptur; wenn man — andrerscits
— dic viclhundertjáhrigc Gcschichtc novellistisehen Erzáhlcns bedenkt, das sich
ebenfalís zurtickvcrfolgen láBt zu ebenjenen Metamorpliosen. Dcnnoch taucht
das Sujet inder eigentlichen Prosanovelle bei und seit Boccaccio so gut wie nir-
gends auf. vielmchr crst cm halbes Jahrtauscnd spátcr. Dann freilich umso jáher,
explosivcm uíd nachhaltiger, als sci es bislang gewaltsatn unterdrdckt worden.
Folgenreiches Initialwcrk ist Eichendorffs Marmorbi íd (1819).

Und merkwurdig breit geschieht es, wenn man bedcnkt, wic vicIe tmnd vcrs-
chiedenartige Autoren — aus untcrschiedlichcn literarischen und gcscllschaftli-
chen und kulturellen Traditioncn heraus schrcibcnd — nun so plótzlich im neun-
zehiten Jahrhundcrt auf dieses Sujct cingehen: dcutschsprachige wic Eichendorff
mit dcm bcsagten Marmorbilo’, Gaudy mit Frau Venus, Kellcr mit Sieben
Legentien; franzósischc wic Mériméc mit Venus ti ¡líe; spanische wic Bécquer
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mit La ajorca de oro; portugicsische wie E~a de Quciroz mit O defunto. Auch
im zwanzigsten Jahrhundert findct sich noch cinc markantc Novelle, der, aller-
dings crzáhlcrisch und thcmatisch umgcstúlpt, das gleiche Sujet zugrundeliegt:
dic Erzáhlung Chac Mool des mexikanischen Autors Carlos Fuentes.

Und merkwúrdig zugcspitzt geschicht es, wcnn man bcdcnkt, dalA ah diese
Autoren dic Spannwcitc des Sujets cinengen zu einem fragwúrdigcn quasi-reli-
giósen Wundergcschchcn; und daR sic dabci dic Hauptrollc dieses Geschehens
fast ausnahuislos entwedcr mit Venus oder mit Maria bcsetzen. Dic Verwand-
lung erfolgt aÑo altcrnativ, an der antiken Licbesgñtíin und durch sic oder an der
katholischcn Gottcsmuttcr. Einzig der lctztc Novcllist bcsetzt dic Statuenrolle
mit einem mánnlichcn Gott, mit Chac Mool, dcm Regengott der Meya.
Dementsprechend polt er auch dic crotischen Spannungcn zwischen fleischge-
wordcncr Skulptur und Mensch um ms Homophi!e.

Von den auferlcbtcn Fraucn, so schcint es. war der Autor Keller zeitweilig
besondcrs eingenommen. Kein zwciter Novclhist ist so oft und so variations-
freudig darauf cingegangen. Wáhrend Eichendorff und dic andern jewcils nur
cine cinzige Statucn-Erzáhlung schrieben, cntfaltct Keller eben dieses Sujct
zyklisch, fiber dic Grenzen cines Einzelwcrks hinaus.

Alícin vier der Sieben Legenden, dic mis hier besonders angehen, nehmen
es in Anspruch. Und noch cm wcitercr seiner vier grol3cn Erzáh¡zyklcn, Das
Sínngedíchí (LSSI), trittt sich geneo lii dieser Thematik mit den Sieben Legen-
den. Dic verwickcltc Entstehungsgeschichíe zeigt es en. Nach Kellers ur-
sprúnglichem Plan soliten auch dic Legenden, gcmcinsam mit den rundum
wclthiehcn Novehlen, im Sinngetiicht vorgetragen werden. Dienen soilten sic
als weitcre Munition beim Erzáhíduelí der beiden Liebes-Gegner Lucie und
Reinhard. Erst spátcr hal Keller dic Legenden nis cigenstándiges Ganzes
herausgesondcrt.

Standbild ab Sprachbild ini Sinngedicht

Das Smnngco’icht indes trug anfánglich den Arbeitstitcl Galathea-Novcllcn. Er
spiclt an euf dic mcnschgewordenc Skulptur des Bildhaucrs Pygmelion bci
Ovid, dic allcrdings den Namen Galathca schr vid spáter crheltcn und fortan
behalten hat. Aber auch in der endgi.iltigcn Fassung des Smnngedichts, das
schlicl3lich zehn Jahrc nech den Sieben Legenden erschicn, blcibt Kcller beim
Thema. Er spielt es da allerdings nurmchr mctaphorisch durch. Halbwegs
vcrschlússelt prágt es Start und Ziel des Rahmengcschehcns. Den Aufbruch
des jungen Naturforschcrs Rcinhard, der bisher in seiner Gclehrtenklausc
smch gegen das lebendige Leben verschanzt hat, lóst ebsonderlich gcnug cm
rátsclhaftcs ‘Sinngedicht’ des barockcn Pocten Friedrich von Logau aus.
Aufreizen mulA es zumel ihn. den libereifrigen Biologen und Physiker. Dcnn
das wohlgercimtc Distichon spricht scltsam ungcreimt von Mutetionen, dic
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sich gleichermaBen an Blumen wie an leblosen Statuen wic en Menschen
hervorrufen lassen:

Wie wiltst du weil3c Lujen su roten Rosen machen?
KÚB emno weiBe Galathec: sic wird errótend jachen!

Sotort will Rcinhard dic wissenschaftlichc Triftigkcit des Sinngedichts
experimentelí líbcrprlífcn. DraulAen, en lebenden weiblichcn Objekten. So
macht er sich auf dic Reise, halb ernsthaft und halb spielerisch. Bci náchstcr
Gelcgcnheit kúlAt er erst dic cinc, dann dic zweite — wohlgcmerkt: metaphori-
sche — Statue. Doch es bestátigt sich jeweils nur dic Hálftc der poctisehen Ver-
suchsanweisung. Dic cine Frau laeht ohnc zu erróten, dic andre errótct ohnc zu
lechen. Erst bci der drittcn, bci Lucie, beil3t der altklugc Junggclchrtc auf Stcin.
Nun kúBt er nicht mchr cm auf dic Frau, er crzáhlt auf sic cm, dic kein bcliebi-
ges Objckt ist, sondcrn Gegner und Partner.

Um dic strittigc Auffassung, was dic Frau dem Mann 5cm kann und er ihr,
ducílicren dic beiden mit schlagkriiftigen Novellen. So lang, bis sic sich und
cinander úbcrwundcn haben. Derart sprechcn sic sich frei, mchr heiter als grim-
mig: aus der crotisehen, auch aus der geselligen Vcrsteincrung, worin der cine
wie dic andre lange Zeit crstarrt waren. Wohlgemcrkt, metaphorisch. Wenn es
schlicBlich dann doch ens Kbssen geht, bestátigt sich das Logausehe Siunge-
dicht, das dic Vcrfárbung ciner wcilAen Galatheen-Statuc vcrhciBt. Sogar im
tibennalA bcstátigt es sich. Nicht Rcinhard kúlAt Lucie, sondcm beide cinander.
Glcichzcitig und in Tatcinheit von Lechen und Erróten.

Re-NoveIl¡erung von Legenden

Minder mctaphorisch verláuft das Geschehcn in den Sieben Legenden. Hier sind
es greifbare Statucn, dic sich fast durchwcg ebenso grcifbar vcrwandeln. Dabci
gcht es im cinen Falí, in der Auftakt-Erzáhlung Eugenia, mit natúrlichen fingen
zu. In den andem, darauf folgenden drci Fállen geht es mit úbematúr]ichcn Din-
gen zu. Schon dic Titel wcisen darauf hin: Dic Jungfrau uno’ der Teufel, Dic
Jungfrau als Rittct; Dic lungfrau und dic Nonne. Jedesmal vollzieht da dic Sta-
tue der heiligen Jungfrau cine wunderbare Vcrwandlung en sich selbst. Und das
tut sic, um in menschlicher Gestalt mal dicsem, mal jenem ihrer noticidenden
Schlítzlingc beizuspringen. Von himmlischcn Wundem also wird crzáhlt, jeden-
falís in den drei lctztgenanntcn Gcschichtcn. Und wcr sic bewirkt, ist dic hóchstc
WiJirdentrágcrin aus der grof3cn Schar rómisch katholischer Heiliger.

Trotzdem siud diese Erzáhiungen nicht das, was der Gattungsvcrmerk ibres
Sammcltitcls behauptet. Schon der persónliche Name von eincm bestimmtcn
zumel von dicscm Añton spricht dagegen. Was Kcller schcinbar ergIos als sch-
lichte Legenden ankundigt, das sind, wie er selber unvcrhohlcn cingcstcht,
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eigcntlich Novellen. Gleichwohl verhaltcn sic sich zur crgaukeltcn volksmiind-
Iich frommncn Gettung ctwas endcrs als dic glcichfells pseudo-legcndárcn
Erziihlungcn des Spaniers Bécquer und des Portugiesen E9a de Quciroz. Dort
liilAt sucg g{it bcobachten, wie der cine semen Goltinen Arm/eifl wie der andre
semen Gehentten lcgendarisch maskiem-t, um via Religion wundcrbaren Bege—
benheiten EinlaB zu vcrschaffen in den wunderwidrigen Spiclraum der cigenen
Gattung. Kcllcr vcrfolgt zwer grundsátzlich das gleiclie Ziel. Doch er gcht von
andcrn Voraussctzungcn aus und kommt zu andcm Ergcbnissen. Erzáhlt er
doch, im Unterschicd zu jenen Autoren aus ibcro-katholischcn Zonen, auf cm
konfcssioncll gemischtes Lescpublikum hin. Als unbcfangcner Freigcist. Aher
nicht nur wcltanscheulich, auch poctisch gewinnt ci’ den úbcrirdischcn Eingrif-
fen ms gemeine Erdenleben andere Lustbarkciten und Schrecknissc ab.

Schon dic Vorlagen zeigen es en und crst recht dic Art, wie Keller sic nutzt.
Wiihrend Bécquer sich auf cine vorgebliche Kirchenchronik aus dcm alten Tole-
do stiitzt, und wáhrend E9a de Quciroz (iberhaupt nur den Idcaltypus von Legen-
dc hcreufbcschwórt, erkliirl KcI¡cr klipp und klar, woher er seine Stoffe hat. Nach-
wcislich gchtjede der sieben Erziihlungcn zurúck auf dic zweibándige Sammlung
Lcgcndcn (1804) von Ludwig Theoboul Kosegarten. Dieser geistliche Autor kat-
holischcn Glaubens, dcr sein Sanimclwerk sowohl als literarischcs wic Ms sed-
sorgerisches Unternchmen verstand, hatte seinerseits aus bcrúhmten spátmittelal-
terlichen Wcrkcn geschópft, vor allemn aus jenen des lacobus dc Voragitie.

Solche I-Ierkunft besagt schon manches líber dic Vcrfassung dcsscn, was
schlicúlich hci Keller hcrauskommt. Erstens: als mindesrens dritte Station ciner
fortschreitendcn Litcrarisierung haben sich seine Erzáhilungen weit entfcrnt
vom Ausgangspurmkt volksmúndlich schiichter Legendendichtung. Zweitens:
semne Erzáhiungen springen hcmmungslos um mit ihren unmittclbarcn Vorla-
gen, mit Kosegartens Texten, um sic wcltanschaulich und stilistisch in dic
Gegcnrichtung zu vcrkehren. Wie KeIIcr selber dic althergcbrachtcn Legenden
emnschátzt, und was er daraus zu machen gedenkt, kúndigt schon sein Vorwort
an. Auch darin untersche¡det er sich von Bécquer und E~a de Quciroz: dalA ci’
úberhaupt cine programmetischc Erklárung abgibt. Noch dazu cine so anmutig
kccke. Sic enthált sogar, was uns hier besondcrs íntcressiert, cinc gattungspoe-
lische, novelienhezúgliche Aussagc:

10/ 1< <3 //

Beini Lesen ciner Anzahí Legenden wolltc es dcm Urlieber vor¡iegcnden BÍieh-
lcins seheinen, aL ob in dci’ Ubeíliefcncn Massc dieser Sagen nicht nurdic kirch-
lidie Fabulici’kunst sicí go¡tcnd mache, sondcrn woh¡ auch dmc Spurcn ciner
cimaligen mclii’ pi’ofancn Ei’záh¡ungslusm odcr Novc¡listiI¿ zu bcmerken seicn,
wcnn man aufnicrksan, hinbticke.

Wie nun dci’ MaIcr ducí cm fragmcnlarischcs Wolkcnbild. cinc Gcbirgslinie
durcí das radierte BIáttchen cines verschollcnen Mei.sters Sur Ausfdllung cines
Rabmcns gcrcmzt wird, so vci’spúrrc dci’ Vcrfasser dic Lust zu cinc’- Repi’oduktion
jener abgebroehcn schwcbenden Gebildc. wobci unen freilich zuwcilcn das
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Anttitz nach cineranderen Hinimelsgegend hingewendetwurde, als nach welchcr
sic in dci’ úberkommenon Ocstalt schauen. [...] (11)

Hier mcldct sich Kcllcrs durchaus cigenartige Poctcnlist. Dic Dichtcr des
Goldnen Armre/fs und des Gehcnktcn, sic dringen wic dic Schlupfwcspcn cm in
den vorgefundenen Organismus der Legende. Sic hóhíen ihn aus, um darin ihrc
Novelle allmáhlich zu cntwickeln und sic schlieúlich ausgcformt hervorzubrin-
gen. So betreiben sic cinc ganz und gar implizite Taktik. Hcimlich ist síc ím
Wcrk am Werk, ohnc dalA dic wcrkclnden Dichtcr sic cigcns einbckenncn oder
gar begrúnden wíadcn. KclIer hingegen gcht explizit vor. Sehlagfcrtig pariert er
im voraus sehon den naheliegenden Anwurf: was dajetzt kommt, sei von Ubel;
dcnn es entstellc, vcrfálschc, zerstóre dic cinfache und cinfach frommc Form
der volkstúmlichen Legende. Soichen Anwurfcntkráftet er, indcm er den SpiclA
umkchrt. Mit der kaum zu widcrlcgcnden Behauptung: «kirchliche Fabulier-
kunst» habe dcrcinst dic Erzcugnissc ciner zuvor «profanen Erzáhlungslust und
Novcllistik» fúr dic cigenen Zweckc vcrcinnahmt und zurechtgcbogcn. Legen-
darisicrcnd.

Demnach stellt cm Autor, der dic Legenden novellicrt, ihren ursprúnglichcn
Gattungszustand úberhaupt crst wicdcr her. Er verfálscht nicht, er bcrichtigt das
zwischcnzeitlich Vcrfálschte. Er re-novclliert es. Auch und erst rechtdon, wo er
das tiberkommcnc. also legendarisierte Gebilde der Erzáhlung «nach ciner
anderen Himmelsgegcnd» hinwcndct. «Himmclsgegend» aber will wórtlich
gcnommcn semn. Sic besagt mehr als nur cinc bcstimmtc Richtung im Iandláufig
gcographischcn Raum. Sic bctont, dalA der Empor- und Jcnscitssog líbcrkom-
mener Legcndarik nun cndlich wieder andcrswohin zu lcnkcn sci. Hin zu cincm
befristeten, eber habhaften Hitumel auf Erden. Was elso jctzt zu erzáhíen ist,
wirbt ftirs Leben, nicht fúrs Nachíeben; fúr begliickendc Erfúllung, nicht ftir
schmerzvollcn Verzicht.

Dic Geschichte der Eugenia

Wic schnód der Autor den legcndarischcn Zielpunkt seiner Vorlagen abfcr-
tigt, zcigt der SchlulA der Eugcnie-Erzáhlung, dic den Zyklus eróffnet. Noch
drastischer als in der cndgúltigen lautet er in der Urfassung. Bis kurz zuvor
hat Kcllcr sich weitgchend en dic Begebenheiten von Koscgartcns Tcxt
gehalten, um sic umzumodcln und umzugcwichtcn. Zu gutcrletzt jcdoch,
widcr das strikt zólibatáre Geschehcn der Vorlage, kommts zur beschwingten
Liebcshciret der Titelheldin, nach manchen gcfáhrlichcn Hindernisscn.
Kellcr indes mimt nun im allerletztcn Moment den bcflissencn Sachwalter
des Jenseitsgeschichtleins; cinen, der semen lesenden Gláubigcrn wohl noch
etwas schulde. Dcshalb fiigt er flugs cinen nahrhaftcn Nachtrag hinzu.
Schcinbar so, als wolic er dic alte Legende kcincsfalls um ihrcn Heilsbctrag
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bringen. Tatsáchlich aber so, dalA er diesen wic jeglichen lcgcndarischen
Heilsbctrag, dcrmal3cn hastig aufgctischt, cm fúr allemal abservicrt. Auch
hier rúckt Kcller nicht nur implizit ab von der frommcn Legende, sondcm
auch ausdrúcklich: «... welchcs heilige Leben zu erzáhíen ich mich nicht
beTufen filMe.» (219) Der ganze Nachtrag lauieí:

Dic Legende erzahír nun weirer, was ihr dic Hauptsachc ist, niimlich wio Aqui]i-
nus mit seiner Oattin und semen Schwiogcráftern nach Rora zurfickkchrte um dic
Zoit, da dci’ christenfeindliehc Vaicrian surRegiorung gelangt, und wie wáhrcnd
dei’ nun statrfindendcn Chi’isicmivcrfolgung Eugenia doch noch cine bcrtihmte
Mártyrin wurdc. welchc vor ihrcm Tode dic scllsamtichstcn Wundcrverrichícle,
wclchcs heilige Ende zu ei’záhlcn idi mich nichí berufen fúhie. Aber dic Fraucn-
k¡cidung hartesic wenigstens nie mchr abgclegm. (719)

Nicht genug damit, dalA KclIcr nechtráglich Koscgartens cnthaltsamcr
Legende auch noch cine munter verhciratete Eugenia unterjubelt. Fr deutet
obendrein en, mit hcrvorgehobencm «nun» und «tioch noch», es seico wohl
frommerscits dic erzáhíten Zcitláufe ctwas manipulicrt worden, damit dic
Christcnverfolgung des Kaiscrs Velerian nur ja púnktlich ausbreche. Denn dic
ist unerláBlich, um der Titelheldin rasch noch cinige prámonale Wundcr abzu-
zwingen und ihr danach das fállige Martyrium zu beschcren.

Der lctzte Satz, Fraucnkleidung bctrcffcnd, gilt dann schon nicht mehr den
abgcfcrtigtcn legcndarischen Vorláufcm. Er nimmt vielmchr das Ihema des
cigenen novellistischcn Anfangssatzes nochmals auf. Es bleibt auch fúr dic end-
gúltige Textfassung noch verbindlich, dic ich von nun en ziticre. Das ersíe Thc-
ma abcr bcrcitet vor aufs cigeníliche Thcma der verwandeltcn Freucnstatue.
FolgendermalAen lautct der Anfangssatz. cm wohlbercchnetes Argemis flír
fromme wie auch fiir emanzipierte Ohren:

Wcnn dic Frauen don Elirgeiz dei’ Schdahcim, Anmut und Weiblichkeir hintanset-
sen um sich in andern Dingen hervorzutun, so endet dic Sache oftmals damit, daIS
sic sich in Miinnei’kleidcr werfen und sodahintrollen. (12)

Was da so alígemein bcraunzt wird, spitzt rasch sich zu auf den besonderen
Falí der Titeiheldin. Ihre novcllistisch unerhórte Lebcnskurve hángt eben damit
zusammcn: mii Mánncrkleidern úbcrm Fraucnlcib. Nach cifrigen philosophi-
schcn Studicn bckchrt sich Eugenia — ebenso schónc wie kluge Tochtcr aus
guter rómischcr Fami lic im hochkultivicrtcn antikcn Alexandria — abartigerwci-
sc zum Christcntum. Halsiibcrkopf gcschieht das, heimlich und anonym. Ver-
klcidct als Mann namens Fugenius, tritt sic in cm Mánnerkloster cm, wo sic als-
bald in gottgcfálliger Gclchrsamkeit alíe Mónche úberflúgclt, so dalA man sic
nacitwenigen Jahróti zúm Abt macht. Fía dic Wett gilt dic schénó VcrschÑvúú-
dene als tot. Der hcidnische Aberglaube wáhnt sic gar en den Stemcnhimmel
verseízt. Der Tochtcr zum Gcdcnkcn lál3t der traucrndc Vater cine táuschcnd
áhnlichc Statuc anfertigen und in der Vorhalle des Mincrva-Tcmpclsaufstellcn.
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Verwandlung und Transvestitentu¡n

Eugcnias frommc Mánnerrolle bcwirkt indes nicht nur Cutes. Zur ¡(risc und
Umkehr ihrcs mónchisehen Lcbcns kommt es durch cinc brlínstigc Dame aus bes-
seren Kreiscn. Nachdcm der schónc Abt ihrc Vcrftihrungsaftackc abgcwchrt hat,
verklagt sic ihnóffcntlich, er sci ihr gewaltsam nahegetreten. So ist dcnn der ztich-
tige Ruf des ganzen Klo.stcrs in Gefahir. Um ihn zu wahren, mulA sich Eugenia cnt-
tarnen. Oberstcr Richter aber ist just der junge Konsul Aquilinus, der dic so lang
schon Vcrschwundcne immcr noch licbt, obwohl sic einst widcrborstig seine Wcr-
bung ausschlug. Sogar ihrc Statue hat er náchtcns heimlich aufgcsucht und
gekhút, wie Eugenia sehir wohl weiB. Ihm nun also mulA sic ad oculos, aber nicht
coram publico, ibre wahrc Natur offenbaren. tJnd er rcttet dic Angeklagtc, dic
uneingestanden auch ihn schon immer mochtc: in cinc vergnlígliche Ehe hinein.

Kcller ist der erstc Novcllist, der Gemcinsemkciten auftut zwischcn Statucn-
vcrwandlung und Transvcstitentum. ledenfalís don, wo dic Person, dic sich da ms
andre Geschlcclit hinúbcrvcrkleidet, mchr als nur spielerischcn Mummenschanz
trcibt. Don, wo sic ernst macbt tnit jener andersartigen Rolle, dic ifire áuBcre Frs-
chcinung vortáuschcn solí. Don. wo sic, soweit dic Natur es irgcnd crlaubt, in dic-
ser Erschcinung aufgeht: vor und fúr sich, vor den Mitmcnschen und flír sic. So
wic bei Eichendorff, Mériméc und andcrn Novellisten dic leblose Statue zur
lebendigen Frau wird, so wird hier bci Kcller dic lebendige Frau zum lebendigen
Mann, Eugenia zutn Transvestitcn Eugenius. Aber auch dic Rtickkehr in den uns-
prlíngiichen Status wird da wic don als belangvollcr Vorgang qrzáhlt.

Allcrdings, was sich en Eugenia vollzicht, ist wic bei alíen Transvestitcn nur
Pscudo-Metamorphose. Sic umfaBt ja nicht dic ganze Gestelt, durch und durch,
sondcm nur dic sichtbare Oberfláche, Dic aber, weil kostíimlich und kosmetisch
erklínstclt, kann nur táuschcn. Doppelt sogar, taUs der Transvcstit sich seiber
darúber hinwegtáuscht. Zumel darum ist es ¡(eller zu tun bcim novcllistischen
Falí der Eugenia. Aber nicht nur darum. Dcnn crstcns spinnt er dic Ahnlichkei-
ten mit der wunderbaren Statuenverwandlung noch wcitcr aus. Und zweitcns
vcrbindct er sic thcmatisch mil der andcrn, dcr wundcrlosen Verwandlung von
Fugenias Portrát-Statuc.

Dic wcitcrcn Ahnlichkeitcn ergeben sich aus der Vorgeschichte des Sujcts
scit Ovids Proto-Novcllistik. In cinem wichtigcn Punkt áhnclt Eugcnias PalI
dem skandalóscn Ausnahmcfall der Metamorphosen. Wic jene Niobe ist sic cm
sterblicher Mcnsch, der wagt und volíbringí, was sonst ausschuicBlich Gotthei-
ten vorbehalten ist: jemandenoder gar sich selbst zu vcrwandcln. Anders jedoch
als Niobe, deren Sclbstvcrwandlung zur stcinemcn Figur nur dic mal3lose
Schmerzcnsreaktion ist aufs malAlose Leid, das Apollo und Diana kindcrmct-
zelnd ihr antun, andcrs als jene verwandclt sich Eugenia ohne áulAeren und
hóheren Dmck. Aus frcicn Stúcken tut sic es, mit selbstgcwáhltem pcrsónlichcn
Ziel. In dicscm Punkt nun áhnclt sic den andersartigen novcllistischcn Vorláufc-
rmnncn scit Eichcndorffs Marmorbi íd. So cigcnmáchtig wie don dic weiblichcn
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Gottheitcn Venus und Maria hinúberweehscln vom leblosen Statuen-Status in
den des umtricbigcn Lebewcscns, so cigcnmáchtig wcchsclt Eugenia hier hin-
líber vom Status dci’ gclehrsamen Frau in den des mánnlichen Klostcrbruders.

Diesnial: Religion als Gegenstand, nicht als Voraussetzung

Ungeachtet des grundsátzlichcn Untcrschieds zwischcn der Pscudo-Mctamor-
phosc hier und den echten Mctamorphosen der frúheren Erzáhlungen, sind sol-
che Berúhrungspunktc aufschluBreich. Wcr sic genaucr bctrachtet, dem ersch-
lielAen sich Éibcrhaupt erst dic besonderen Bewandtnisse der Eugcnia-Erzáhlung.
Sic ergeben sich aus dci’ cigenartigen Gesemtkonstruktion. Kcller námlicli
macht hier cigens zum Thema der Novelle und zum Wegweiser fía ihrc han-
deinde Titelheldin etwas, das seit Ovid immcr nur fraglose Voraussetzung des
Geschchcns ist: dic Macht und Glaubwlírdigkeit von Religion. ihre ánfechtun-
gen und Bestátigungen.

Im Spicl ist Religion da allemal. Unabdingbar. Andcrnfalls káme es gar
nicht zu den Grundkonflikten jener Stetuen-Erzáhlungen. Nie jedoch, wedcr bci
Ovid noch bei den spátercn Novellisten, steht sic ausdrúcklich iii Frage. Dic auf-
begehrende Niobe bekámpft nicht elwa prinzipiclí dic geltende GÉitterlchrc. Nur
cm cinziges Mal, im akutcn Falí, macht sic, dic kindcrreiche. hoclimútig dic kin-
derarme Mutier von Apollo und Diana heruníer — was ihr vielfach tódlich ver-
golten wird. Eichendorffs, Mérimées und Gaudys tnánnlichc Hauptfiguren ver-
fallen, willentlich oder unwillentlich, der Licbesgóttin ciner vergangenen. doch
nicht restios libcrwundcnen Religion. Dabei búlAen sic das Leben cm oder kom—
men gerade noch davon. Unó Bécqucrs mánnLichc 1-lauptligur geht zugrunde,
wenn sic dic offizicll hóchstc ¡-Icilige bcraubt. Durchwcg aÑo komnmt es zur Sta-
tucnvcrwandlung in cinem gesellschaftlichen Spiclraum, desscn Verkchrsfoi’-
men wescntlich mitbedingt sind von der vorhcrrschenden Religion. Und dic
handeinden Personen, dic nichis anderes kcnnen, finden sich von jeher in die-
sem vcrbindlichen Spiclraum vor und mit ihm ab. Auch dann noch, wenn sic ihn
ausnahmswcisc vcrletzcn. So leben sic deon in dci’ vorgegebenen Religion und
diese lcbt in ihnen.

Nicht so Eugenia. Ihr wird Religion úberhaupt zum Problcm. Dcnn sic cílebt
unmittclbar, wic zweicrlci Glaubensbckenntnissc um jewcils alleinige Geltung
wetteifcrn. Und da Eugenia cine grúndlichc Person ist, dic keinesfalls, auch
nicht in polythcistischer Mehrzahl, den lieben Gott cinen guten Mann sein IálAt.
widerfáhrt ihr Religion als cm forderndcs Gegentiber. Entscheidungcn vcrlangt
es ihr ab, dic gcwaltigc Folgen haben, jetzt sofort und fías weitcre Leben. Kurz
entschlossen kchrt sic der bequemeren Glaubensgemcinschaft, in der sic auf-
wuchs, den Rlíckcn, um sich der unbequemeren cinzugemeinden. Em extremer
Schwenk, so unversehcns und konsequenzenrcich. wie er novellistisch wcndc-
púnktlicher keum vorstcllbar wáre. Erlischt doch mit Fugenias hcimlichem Em-
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tritt ms ¡(loster unvcrsehens ifire wohlbckanntc Erscheinung aus dcm Blickfcld
der Familie und der ganzen Offentlichkeit. tJnerklárbar verschwunden, gilt sic
als tot. Da aber ihr physisches Ableben keinc Reste hintcrlálAt, glaubt alíe Welt,
Eugenia sel Ubergegangen ms Mctaphysische. Hinwcg vom Erdcnwandel in dic
Umlaufbahnen der Stcmc am Firmament. Auch das wáre cinc Mctamorphose,
wic jene der Dioskurcn Castor und PoIlux: diesmal vom Mádchenkórpcr zum
Himmclskórpcr.

Eugenias Tripel-Metamorphose

Mir schcint, dalA Keller hier glcich en beiden bctciligten Gattungcn rúttclt. Also
nicht nur en der Legende, dic er, wic antangs vcrsprochcn, novellicrcnd cnteig-
net. Sondern obendrein noch en dei Novelle, die eben dabci herauskommt.
Denn dic unerbÉirte, vóllig wundcrlosc Peripetie, dic Eugenias Lcbensbehn so
jáh in cine andre Richtung hcrumrciút, crtolgt nicht wic sonst als cinschncidcn-
des, aher cinfaches Ercignis. Sic stcllt sich dar als vielfacher Ereignis-Akkord.
Nicht weniger als drci radikaic Vcrwandlungen finden da statt, gieichzeitig euf
cinen Schlag. Und alíe drci enisprechen, dem áulAcren Anschcin nach, den ech-
ten wunderbarcn Mctamorphosen. Eugenia vcrwandclt sich crstcns, als Trans-
vestitin, aus ciner Erau in cinen Mann. Sic verwandclt sich zweitcns, als ¡(on-
vertitin, aus emner unglaubigen Gclehrtcn in cine auslíbende Berufs-Christin.
Und da sic zum gleichen Zcitpunkt spurlos ibrer Umwelt entschwindct, ver-
wendelt sic sich auch noch drittcns. Námlich: als Zaubcrkúnstlcrin, das bcgieri-
ge Publikum illusionierend, aus cincm Menschen in cm Nichts beziehungswci-
se in cm erfundenes Stcrnbild.

Diese wunderlosc Dreifach-Mctamorphosc vcrbindct ¡(eller mit jener
ebenso wundcrlosen Statuc, dic Eugenias Vater nach ihrem unerklárlichen
Abgang errichten IálAt. In voller KórpergrólAe, aus Marmor, ist es ihr Kontcrfci,
das «unbcschedct dei sprechendcn Ahnlichkcit cm Idealbild war» (18). l-linter-
sinnig vcrbindct der Autor cins mit dcm andcrn. Nachdem dic Entschwundene
nicht nur zuhaus, auch in der Oftcntlichkcit cm Vakuum hinterlasscn hat, wird
es ausgefíillt durch dic steinernc Figur, dic man im Tempel der Weishcitsgóttin
Minerva aufstellt. Und nachdcni das gclchrsamc Mádchen bislang rasdos
unterwcgs gewcscn war mit ihrcn Studicn, wandelfrcudig, Ms gehóre sic den
Pcripetetikern zu, wird sic nun ebenso crsatzwcise stillgestellt im stationáren
Standbild.

Auch thcmatisch bezieht Kcllcrs sebráger Hintersinn ejos eufs andre, Euge-
nias steincrncs Portrát auf ihre Vcrwandlungcn und umgckchrt. Em «Idcalbild»,
so der Erzáhier, ist jene Figur in drcierlei Bctracht, «in Kopf, Haltung und
GewÉindern» (¡8). Dergcstalt wird sic, wider dic Absicht des Stiftcrs, zum iro-
nisch anzúglichen Monument. Namentlich dort, wo es die erinnerte Person nieht
nur abbildet, sondcrn besagte Vorzlígc ideal hcrausarbeitet. So vcrcwigt es nun
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ausgerechnct Kopf, Haltung und Gewándcr. Daucrhatt hált das marmorne
Denkmal test, was die Original-Eugenia verlor, seit und indem sie verschwand:
daucrhaftc Kontinuitát der Selbsídarstcllung. Und noch genauer hált es fcst und
ilir vor, dalA dic dreifeche Verwandlung eben jene drei Vorzúge ihrcr weiland
Person ramponicrt habe. Den lnhalt ihrcs Kopfcs, auch ihrc I-Jaltung zu Gott und
der Web, bat sic ebenso riicksichtslos ausgctauscht wic ibre gcschicchtsspezi-
fisehen Gcw&na’er.

Und dic lebendige Eugenia, nechdem man sic dergcstalt vcrcwigt hat? Der
Statue, von dei’ sic vorerst noch nichts weiB, komnit sic scltsam nah, obwohl sic
s!ch von ihrem Erscheinungsbild zunchmcnd cntfernt. AulAerlich eN Mann,
innerlich als liberaus betriebsamer Gottesdicncr. Dennoch hat nicht nur dic Sta-
tue ctwes von der vorinaligen Eugenia. Auch dci’ nachmaligc Bruder Eugcnius
bat ctwas von der Statuc. Er «wnrde cm bcrúhmter Mbnch, weilA wic Mam-mor
im Gesicht» (¡7). Soweit dic Mctaphcr. Noch bedenklichcr wird es, sobald dic
Titelheldin mit der Statue lcibhaftig in Berúhrung kommt. Von deren Existcnz
hat sic, mittlerweile aufgerdckl zum Abt des Klostcrs, erst spát durch ibre from-
men Mitbrúder crfahren. Dic námlich beneiden wúlend dic rómischc Priester-
schaft um dic óffentliche Sensation jenes «neuen Gótzenbildcs» (18). Eugenia
tei¡t dic Empérung, ellcrdings cus persónlichen. nicht cus Vereinsgrúnden. Des-
halb zieht sic jeder korporativen GcgenmalAnehme cm insgcheimcs, alleiniges
Handein vot. Bei Nacht und bcwaffnet mit einem 1-Iammer.

Marmordenkmai ciner tJntoten

Eugenias náchtliches Treften mit dem Standbiid wird zum zentralen Ereignis
der Novelle. Nicht nur thematisch. auch kompositorisch. Es nimmt dic Mitte cm
im Ablauf der Begebenheiten, etwa gleich weit entfernt vom Anfang wie vom
Ende des Texs. Alíes láuft hin auf dieses Treffen, und alles weitere gehí davon
cus. Zugleich bildet es den kritischen Schcitelpunkt zwischcn dei zurúck-
liegenden drci fechen Metemorphose und dcm kommendcn Gegen-Ercignis
dazu: dann, wenn der Abt Fugenius, zártlich gezwungen durch den Richter
Aquilinus, sich zuríickverwande!t in Eugenia. Notgedrungcn und licbend gerne.

Auch mit dieser Akzentuiernng setzt sich Keller hinwcg úbcr seine legenda-
risehe Vorlage, dic das Standbild mar mit ciner Nebcnbemerkung abtut, grad
cinen Satz lang. Umso nechdríicklichcr schlielAt er sich semen litcrarischcn
Vorgángcrn an, von Eichcndorfl bis zu Bécquer Auch sic akzentuicren ihr
novellistischcs Gesehehen durch dic unmittclbarcn Treffpunkte zwischen der
Statue und demjewci!igcn Hauptbetroffcnen. Das gleiche Bauprinzip deutet an:
auch fúr Eugenia wird dic ¡(onfrontation mit der Staíue zur hcftigsten Erschtit-
Écrung ihrcs Lebeas. Dieser Wink, den dic novcllistische Konstruktion den
Lesern gibt, bat gute Grúnde. Lágees dccli mali, Kellers Verarbeitung des Sujets
minder ernst zu nchmen cis jene der Novellisten zuvor lmmcrhin geht es dort



Von Eran za Stein, von Stein za Eran... 195

allemal um Leben und Tod. Und auch sonst liegen dic Dinge híer andcrs. ¡(cine
wcibliche Gotthcit stellt das Standbild dar, sondcm emnen weiblichen Mcnschen.
Und dieses Standbild blcibt, wie es ist. Es vcrwandelt sich nicht von steinemcr
Kunst in pulsicrendes Leben: dcm Éibcrwáltigtcn Betracliter zuliebe und zuni
Sehaden. So wie es ist und bleibt, erwirkt es viclmchr cinc Verwandlung in dcr
líberwáltigten Betracliterin, dic nicht geblieben ist, wic sic einst war. Obwohl sic
cm steinernes Gegenlíber antrifft, dcm kcincrlci líbernallírliche Kráfte oder
Regungen cignen, ist Eugenia davon áhnlich bchcxt wic Ebrio und Ottaviano
angesichts der auflebenden Venusstatuc, wic Pedro angesichts der auflebenden
Maricnstatuc.

Deshalb: sic íriffí auf sich selbst, iii andrem Aggregatznstand. Síofflich und
eben dadurch zeitlich. Der andre Aggrcgatzustand, dic Gcstalt aus Marmor,
vcrcwigt unverrúckbar cine andre Lcbensphase und Lcbcnsfomi der Eugenia.
lm crschreckcnden Augcnblick, wo es der Blick ilirer Augen erfal3t, ist sic zwei-
mal da. Mithin mulA sic sich fragen, wcr sic denn nun sei: dic cinc oder dic andre
oder beide. Diese Frege bat sic sich nocb nie gcsteilt. Wcdcr vor, noch wáhrcnd,
noch nach ibrer dreifachen Mctamorphosc, obwohl doch gerade darin sich eben
diese Frage formulicrt. (Jnd nicht ctwa aligemein philosophisch oder psychobo-
gisch formuliert sic sich, sondcrn lcibhaftig. Dabci wardoch Eugenia sehon scit
ihrem frúheren Leben, also lángst vor der hciklen Mctamorphosc, ebenso leib-
haftig von dieser Frage begleitet worden, tagaus tagein: in Gestalt ibrer beiden
gleichaltrigen Adjutantcn, dic ihr buchstáblich selbstlos anhángen.

Ernste und komische Doppelganger: dic beiden Hyazinthen

Dic Sóhne cines Freigelasscnen von Engenias Vater sind es, seltsamerweise bci-
dc mit dcm gleichen Rufnamen Hyazinthus, dic als engstc Vcrtrautc ebenso
sclbzwcit mit ilir ersí spielen, dann studieren, dann ms ¡(loster gehen. Laut
lcgcndarischcm Nachtrag folgen sic ilir spátcr sogar noch nach Rom, wo sic
schlicfilich, immcr noch in Eugcnias Fahrwasscr, «dic MYrtyrcrkrone gcwan-
nen» (27). Wohlgcmerkt, ini Singular SeIbsí diesen wúrdigen Kopfschmuck flir
dic letzte Reise himmelan tragen sic gcmcinsam. Auch hier wirkt Kcllers poe-
tiseher Witz so treffend wie sinnfállig. Immerhin kónntcn diese zwci Anhángsel
selir frlíh sehon ihrer Herrmn dic Augen ótfncn fúr jene Frage, wcrdenn wohl sic
selber sci und wcr denn iiberhaupt wer. Prima vista námlich ergeben dic beiden
nicht cinmal zu zwcit cine ganze unvcrwcchsclbarc Person. Aber — hier stcckt
Kcllers anmutiger Witz —: sic kónnen Eugenia ja gar nicht dic Augen óffnen,
wcil sic selbzweit imnier nur «um cm Zoil hinter ilir zurlíck» (13) cmnhcrtrip-
pdn. Folglich geraten sic ihir kaum je ms B]ickfcld. So fálil ihr auch nicht auf,
wie sehr diese beiden zwar buclistábliche, nicht aber geistige Doppelgánger
sirmd. Das kónnen sic auch gar nichí seúl, wcder in den Augen Eugenias noch in
den cigenen Augen von Hyazinth zu Hyazinth. Doppclt námlich gehen sic
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nebencinander her, den folgsamcn Bhick auf den Rúckcn der Herrin gcrichtet,
ohnc cinander sondcrlich anzuschaucn. Wem dagegen ernsthaft 5cm Dop-
pelgánger erseheiní, so wie dem jungen Florio im Marmorbilo’, der gcrát unwci-
gerlich cus der Fassung: sobald dic cinmalige cigene Person sich teilt und ver-
vielfacht.

Eben dies geschieht in der Statuen-Szenc. Don, wo dic gcgcnwártige Euge-
nia, schcinbar restlos aufgcgangen im Abt Eugcnius, den Hanimer schwingt
gegen das Standbild, cus dem dic vergangene Eugenia ihr und der ganzen WcIt
cntgcgcnblickt. Sehon auf dcm Wcg zu dcm Treffcn láIM dic anfángliche Tat-
kraft nech. Schwankcnd zwischcn Eugcnius und Eugenia. verwackelt im
vorhinein dic Ziclsicherhcit des fanatischcn Gdtzenbilderstúrmcrs. Getreulich
verrncrkts der Erzáhier. Auch seine Rede schwankt zwisclicn den Geschleclitem
der Namen und Pronomina:

aher er >.. 1 lic/3 das Schelten und Toben Ider Ménchel aher sich ergehen a¡s Sira-
fe Idi’ semnen frtihcrcn hcidnisehcn Sflndcngcist.
[o ¿lcr Nacht aher, cts dic HáIftc derselben vorúber, crhob sich Enge~íia von ihre,n
Lager, nahm cinen srarken Hanírner und ging ¡cise aus den, Kloster, un, das Bild
aufzusucbcn und su zci’schlagen. Leicht fand sic den nmai’morglánzcndcn Stadttcml,
wo dic Tcmpe¡ und éffcntlmchcn Gebáudc ¡agen und sic ihre Jugendzeil zoge-
bracht hatte. Kcine Sede i’tihrte sich mn dci’ stillcn Steinwelt; als dey weih/iche
Mánch dic SaJen zunl Tempe¡ hinaufging, erhob sich chcn dci’ Mond líber dic
Schattcn dcr Sladt und warf sein taghelics Lichízwisehen dic Sáulen dci’ Vorliallo
hincin. Da sah Eugenia ihr Bild, weiB wie dci’ cefallone Selince. in wunderbarer
Anmur und Schénheit dastehen. dic feinfaltigen Gcwdndci’ sitmig um dic Sehultera
gezogen, mit begeistercera Bliek und Icis ¡áchelndem Monde vor smch hin schcnd.
Ncugierig schritt dic Cla-is/in darauf su, dcn erhobcnen Hanímer in dei’ 1-latid;
aber cm sílíJer Schauder durchfuhr ilw Hcrz, als sic das Rild in seiner Dcutliclikeit
sah; dci’ Hammer sank nieder und lautios wcmdcte sic sich am Anb¡mckc ihies cige-
nen frúheren Wesens. Emne biltere Wchmut umfing sic, dasGcftihl, Ms ob sic aus
cinersehénerenWctt ausgeswtleu wárc cod etc cts din gllicktoscrSchattcn lo dcc
Ode horura ¡re: denn wenn das Ejid noei su cincm Ideal erlioben war, so ste¡lte
es gerade dadureb das urspriingliche innere Wescn Engenios dar, das durel-, ibre
Schulfuchscrei nur verhtillt wurde. und es war cm cdlercs Cdliii ams Eitclkeit
durch we¡chcs sic ilir hcsscres Seibsí in dcm magisclien Mondgianz non ei’kann-
Ic. (l~f: Mai’kici’ungcn Y’. Kl

Je «aher Eugenia ráumlich hcrankommt en das Standbiid, desto deutlichcr
weichen dic mánnlichen den wciblichen, aber auch dic amtlichen den persónli-
chen Benennungen. Fast Schritt flír Schritt streift sic unbewuBt dic Rolle des
Abts Fugenius von sich ab. Insgehcim tut sich das, im Inncrstcn ihrcs lnncrn,
das tief verborgen haust in der Húlle des wúrdigcn Amts- und Kuttentrágers.
Sehon hier und schon jetzt, obwohl es hcrnach noch cine Weile dauert. bis Euge-
nia sich auch áulAcrlich befreit von Kutte und Amt. Insofern ist ¡(ellemis planvoil
unstete Wortwahl mehr cis nur momentan vcrráterisch. Heiter prophctisch sagt
smc bcrcits dic Richtung von Fugenias wcitcrem Lcbensweg voraus. Dabei
bcncnnt — hermephroditisch — «der wcibliche Mbnch» dic letztc halbwcgs
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mánnlichc Hlírdc der fortschreitcnden Selbstentdeckung, dic nun nicht lánger
autzuhaltcn ist. Am wcnigstcn, amtlich utipersdnlich, durch «dic Christin».

Aber nicht nur dic Wahl und Abfolgc der Nomine und Pronomina kcnn-
zeichncn hier den áttBcrcn Hingang zur Statue als zuglcich inneren Hcrgang.
Erst rccht sprieht daflír, syntaktisch, dic innige Nachbarschaft persónlicher
Fúrwórtcr im Satz. Sobaid Eugenia, dic Stufen zum Tempel hinan und hinein,
glcich hoch und aueh glcich groB der Statuc gcgcnúbersteht, rlíckcn jene
Fúrwértcr aneinander heran. So wie dic schauendc Frau und ihr besehautes stei-
nemes Konterfci. Engstcns. Wort bei Wort, sicht «Eugenia 11w Bild», wcidet
«sic sich am Anblick ibres cigenen [...] Wcscns», crkcnnt «sic ihr besseres
Sclbst». Das dingliche Standbild ihr gegenúber, obwohl Eugenia es transitiv
betraehteí, wird ihr nachgeradc zum reflexiven, sclbstbezdglichen Eigcnkdrper.
Náher kónntc sic sich in ihr, der Statue, nicht kommen.

Dabei ist der Zauber dieses ckstatischcn Trcftcns zwischcn Person und stei-
ncmcm Bildnis vollauf natlírlich. Bar jeder Mctaphysik. Auch don, wo dieser
Zauber seine poctisehe Hcrkunft aus Ubematúrlichen, wundertriichtigcn Zonen
bcruft. Gut móglich, dalA dic Wendung vom «magisclien Mondglanz» aufs Mar-
morbilo’ anspielt, auf Florios crstes Treffen mit der Venusfigur. wo der Mond dem
Wundcr der auferlebenden Statue sein magisches Amen crteilt. Umso markantcr
wirkt frcilich der Untersehied. Dic Magie von Kcllers Mondglanz, der «taghcllcs
Licht» wirft, bczaubert und baum gerade nichú wic bei Florio dic SUme Ocr Per-
son, dic da schaut. Sic fórdert und klárt Eugenias Sion, «ilir bcsscrcs Sclbst»
rccht cigentlich wahrzunchmcn. Em durchaus schmcrzlicher Vorgang. Dort, am
Standbild vis-A-vis, 11w cinstiges bcsscres Seibsí abzulcsen, kann mw heiBen, en
der cigenen Person hier und jctzt ihr schlcchtcres Selbst festzustcllcn. Fin Spic-
gel der gcgenwártigen Eugenia námlich kann das Standbild, wicwohl Portrát,
kcincsfalls 5cm. Vielmehr cm Mahnmal des Mangeis. lst doch Eugenia lángst
nicht meir jene, auf dic sehon dcr Bildhauer scincrscits nur crinnernd zurúck-
blicktc. Dic «feinfeltigen Gewándcr» widcrsprcchen 0cm rauhen Mónchshabit.
Auch der gottesdicnstcifrigc Gcsichtsausdruck des Abts Eugcnius liat nichts
meir gemein mit dcm dargesteliten «begeisterten Blick und Icis láchelnden
Mundcx’. Und erst rccht elementar sinnlich stcllt dic gediegene, kórpcrhaft raum-
verdrángende Marmorskulptur dar, was dcr Bctrachterin fehlt. Silhouettcnhaft
fláchig kommt sic sich sclberjetzí vo~ ohne Volumen, cm «glúckloscrSchatten».

Dic grofle Statuen-Szene, gleichfalls dreiteilig

Drcifach war dic Metamorphose, dic so grúndlich das Mádelien Eugenia zum
Vcrschwinden braclite im Mónch Fugenius: als Frau im Mann; ah gelehirsamer
Frcigcist im glaubigen Klcrikcr; als umtriebiger Mitmcnsch und Stral3cnpessant
im lnsassen cines verriegelten Klostcrs. Dreiteilig, als Antwort darauf, entwirft
Reller auch dic Statuenszcne, in der dic Gcgenbewcgung zo jener Tripel-Meta-
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morphosc crwacht. Wáhrend dort cm gleichzeiíigcr Ercignis-Akkord crfolgte,
schlag- und líbcrfallartig, cntfaltet sich hier cm gcstuftcs Nacheinander: in drei
Phascn, dic cinen sehltissigcn Vcrlauf ergeben. Jede dieser Phasen fúhrt dic fol-
genreiche Bcgegnung cines Mcnschcn mit dcm Standbild von

Dic crstc, schon bcschriiebenc, zcigt Eugenia und das Standbild. Dic zwcite
zcigt Aquilinus und das StandbiId (heimlich bcobachíet von Eugenia). Und dic
dritte zcigt nochmals Eugenia und das Standbild. Unmittcibar an dic sehon erór-
terte crstc Phase schlicl3cn dic zweitc und dic dritte:

(2> P¡ótzlich ticíS sieh cm rasclier Miinnei’ri’mtt hOrca; Eugenia verbarg sich
onwi¡lkíii’Iich ini Schattcn ciner SáuIe und sah dic hohe Ccstalt des Aquilinus
heranschreircn. Sic sah, wic ci’ sich vordic Statue siclmte. diescihe lange t,otrach-
tete und endlich den Arm orn ihren Hais lcgtc, um cinen Icisen KuJ3 auf die ruar-
momeo Lippcn su drticken. Dano hultite ci’ sich in semen Mantel und ging Iang-
sam hinweg, sich mclii’ als cinmal nach dom gíinzenden Bildo omsehaucnd. (3)
Eugenia zitíerte so smark, daIS sic es scmbst bemerkte; sornmg und gewaltsam
nahm sic sich zusamnien und mrat wicder vor dic flitdsáulc mit dcm erliobenen
Hammer, um dcrn súndhaftcn Spuk cm Ende su machen: aher statt das schóne
1-laupt su zerschlagen, drúcktc sic, in Tranco ausbíceheod. ebcnta)ls cinen RuIS
auf seine Lippen und cute von dannen, da .sich dic Schrittc dci’ Nachtwachc
hOrco ticíSca. Mit wogcndern Bosen schuich sic la ibre Zetie und schtief selbige
Nacht nicht, bis dic Sonne aufging, uod wlihrend sic das Fi’dhgcbet versdusnte,
ti’áumte sic in rasch Io¡gcndcm Weehsel von Dingen. dic dassclbe nichis angin-
gen. <19f)

Noch crschlítternder als ihr cigenes tétc-á-téte mit dem Standbild wirkt auf
Eugenia das téte-á-téte des Aquilinus mit dem námlichcn marmornen Partner.
Unverschcns, ungcwollt und auch unbcmcrkt wird sic zur Zeugin des scltsa-
men Vorfalís. Er wtihlt in ihr, dic ohnehin schon aufgcwúhlt ist, noch mehir und
anderes auf. DalA dieser Aquilinus offenbar nicht zurn erstcn Mal das Standbild
aufsucht; dalA er ziclbewulAt hierherkomnmt, aber hcrnach nur zógernd davon-
gcht, mehrmals zurúckblickend, aLs woUe er eigcntlich bleiben; dalA ev. wic
vorhin noch Eugenia sclbst, das schóne Standbild «Yang betrachtct[e]»; dalA er
es gar umarmt und kúl3t; und dalA er, dcv so energiscli mit raschern, laut ver-
nehmlichcn «Mannestrin» auftrat, nun so sanft cinen «leisen KuB auf dic mar-
momnen Lippen» drúckt: dieses unfaBliclie Gescliehen erregt die heiniuiche
Zuschaucrin weit stárker noch als alíes, was sich zuvor zwischen Un allein und
dcm Standbild zugetragen liat. Was sich jetzt dagegen creignet, ist autregender
mn der Tat.

Kcin distanzicmter Rtickblick auf ihr frlíheres Leben, kcine nachtriigliche
Bcsinnung láuft da ab, sondcrn cinc bcwcgte gcgcnwártigc Szcnc. Wie auf der
Bíihnc, aber nicht blolA gespielt. Pantomimisch fíihrt sic etwas schón Erschrck-
kendcs vor Augen: cinen weitercn Mangel, den das starre Standbild an und fúr
sich niemals so cinprágsam h~ttc darstellen kónncn. Jctzt crst, angcsichts dieser
Szcne, fallen Eugenia die Schuppcn von den Augen. Jctzt endlich geht ihr aul,
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dalA ihrc dreifache Mctamorphose ja noch vid mehr zum Vcrschwinden
gcbracht hat. Hinwegverwandelt hat sic, mit allcm andcrn, cinen unverzichtba-
ren Lebensimpuls. Schcinbar fúr immcr. Jctzt aber kommt Aquilinus daher, den
Eugenia dazumal in der Zcit ihrer «Schulfuchscrei», wicwohl von ihm angetan,
allzu souvcrán abgctan hattc. Gcradczu postum fúhrt er ihr vor, wie das ist,
worauf auch nur zu hoffen sic sich im ¡(loster vcrsagt. Augenscheinlich licbt er
sic. Sogar líber ihrcn vermeintlichcn Tod hinaus und vicllcicht gar nun erst recht
in jcncm Abbild aus Mannor

Dic dritte Phasc der Statuenszenc zcigt Eugcnias vielsagende Rcaktion.
Wiedcr allein mit dcm Standbild, kann sic jetzt hcftig aus sich herausgehen.
Zuvor muúte sic ja, um sich nicht zu verraten, in regios stiller Haltung verbar-
ren. Dcrgcstalt war sic gczwungcn, so will es Kcllers Ironie, sich selber statua-
risch anzugleichen: just ihrcm stcinemcn Konterfei, das just soeben zártlich
gcklílAt wurdc. Jene Haltung sprcngt sic jetzt. Und das geschieht ebenso sinnfál-
lig, so leibhaftig wic der seitsamc 1-Icrgang, den sic zuvor mit gcbannten Blik-
kcn vcrfolgt hat. Was dic Augen da cingesogen habcn, kann ihr Inneres nicht
glcichmútig vcrkraftcn. Den Kórpcr durchstrómt es, schicl3t in dic Glieder, um
sich motorisch zu entíaden in sprcchenden Bewcgungcn.

Eugenia zittert. Sic schwingt den Hammer, um den skandalóscn Eigen-
Frcmd-Kórper der Statuc zu zcrtrtimmcm. Dic Schwungkraft des Schlags
jedoch lenkt sic plótzlich um und dámpft sic zum KuI3 auf dic stcincmen Lip-
pen. Sic weint. Sic wird aufgeschrcckt durch dic «Schrittc der Nachtwachc»,
den cinzigen Laut in der sonst geráuschloscn Szcne, der Aquilinus’ lángst ver-
halíten «Mánncrtritt» vcrviclfáltigt. Sic cilt davon, zuriick zum Kiostcr und
hinein in dic Zelle. Und das mit «bebcndcm Busen», der dic Rolle und Klcidung
des mánnlichcn Ménchs nachdrúcklich Lflgen straft. Em auffálligcs Zickzack
vcrschiedener, tcils sogar gcgcnláufigcr Bewegungen. Nie zuvor und nie danach
drúckt dic wortgewandtc Predigerin Eugenia sich so sprachlos, so sprunghaft
motorisch aus.

Es ist, als wollc das ruckartigc Hin und Her der vicIen klcincn Impulse dcm
grol3cn Ruck ilirer dreifachen Mctamorphosc entwischcn, mal hicrhin, mal
dahin. Trotzdem láI3t dic Abfolgc von Eugenias Regungen cine gewisse Rich-
tung crkcnnen. Hcftigst zitternd nirnmt sic Anlauf: voller HalAliebe — mit dem
Hammer, mit dcm Mund — strebt sic erst hin zur Statuc, dic ja auch das óffen-
tliche Dcnkmal ihrcs Vcrschwindens ist, dann schleunigst von ihr fort. Und
weitcr, ganz woandcrshin, in dic Einsamkcit ihrer Klostcrzclle. Erst am frtihen
Morgen gclingt es der immcr noch Errcgten, Entspannung im Schlaf zu finden.
Und der Traum trcibt dic jetzt Ruhende in gleicher Richtung fort,
zukunftswárts. Jedenfalís nicht himmelwárts wic das klóstcrlichc «Erúhgcbct»,
das Eugenia wohlgcmut umschláft. Vermuten lálAt ¡(eller, dic Tráumendc lege
viclleicht schon im Voraus jenen gcfáhrlichen Hindemislauf zurúck, der sic
vom Zicí noch trennt, wo sic, schliclAlich cntwandelt, in dic Arme des Aquili-
nus glcitet.
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Glucksfimiale: Gegenmetaniorphose, Lid- und Einkle¡dung

Dieses Glúcksfinale wird dann auch áulAerlich bckráftigen, was Eugenia inner-
lich schon crreicht hat, dic Folgen ihrer Dreifacl¡-Metamorphosc úbcrwindcnd.
Ocr langwicrige Umweg des Klosteraufenthalís war wohl unumgánglich, um
am Ziel anzulangen: wo dic Verschwundene neu zutagetritt; wo dic Konvertitin
sich vorbehaltlos dcm Leben zukehrt; wo dic Transvestitin sich nun crst rccht
cmnstellt auf ihrc wcibliche Gestalt. Namentlich der Klciderwechsel wird am
Ende zum heiter sinnbildlichen Akt. Erst zur Exvestitur, wenn Eugenia sich
vonn richtend sichtenden Aquilinus entklcidet, um ihr natíirliches Geschlecht
zu beweiscn. Und dann zur Investitur. wcnn sic dic «kóstlichstcn Frauengewiin-
der» (26) anlcgt, trcfflich gecigner fúr dic promple Hochzcit. So hinterblcibt
dcnn nur dic Mdnchskutte. Abgctan, zeugt das nun entícerte Stúck Zeug
schlccht und recht fúr dic abermalige, abermals wundcrlosc Metamorphose.
Diesen nur scheinbar Ubernatúrlichen Gestaltwandel spricht Aquilinus
ausdrúcklich an, wcnn er ihn als teuflisehes Mirakel den Klostcrbriidcrn
aufschwátzt. Frcudig nelimen sic es hin, samt dcm heillosen Textil, zu kunftiger
scgensrcichcr Verwendung.

huer Abt wai’ cm Dámon. iso Aquilinusí dci’ cuch verderben oder ~ei’lthrcnwol¡-
te. Hier nehrnt scinc Kutte mit euch und hánet sic zum Andenken irgendwo aul:
¿¡cnn nachdem ci’ vor meinen Augen seine Gestalt gauz alisondei’lich verjinderí
hal, ist ci’ vor cien diesen Augen in cm Nichts zcrtlossen uncí spurlos vci’schwun-
den! (25)

Lángst vor diesein heiteren Finale crwcist Keller noch cinc bcmcrkcnswerte
Revcrcnz an Eichendorff und dic andcm Vorláufcr. Pointicrt bcruft seine Sta-
tucnszenc deren Statuenszencn, um sic hintersinnig abzuberufen. Und zwar in
jenem Satz und Vorgang: «Eugenia [...] trat wicdcr vor dic Bildsáule mit dcm
Hammer, um dem súndhaften Spuk cm Ende zu tnachcn.» (20) Ob súndhaft
oder nicht, Spuk ist in der Tat, was dem Florio und Alphonsc, dem Ottaviano
und Pedro zustólAt. Gespenstisch widerfiihrt ihnen, dalA cm totes, nur stcinern
oder bronzen verewigtes Lcbewcsen wiederauferlebt und umgeht. Zwar stellcn
dic Statuen allmáchtige Gotthciten dar. AIs gediegene Denkmale jcdoch, Jahr-
hunderte alt. behaupten sic steif und fest, es sci der dargestelíten Gottheit nur-
mehr zu gedenken, nicht aber mit ihren leibhaftigen Utntricbcn zu rcchnen.
lndem dic Statucn unverseheus dann trotzdem aufleben, spuken sic. Vcrwan-
delt, werden sic — auch — zu wandclndcn Untoten.

Sehr anders, aber auch cm bilAchen álinlich liegen dic Dinge bei Eugenia. dic
hier den 1-lammer schwingt. Sic sclbst ist in dcni steincrnen Gegenúber verkór-
pen. kcinc fremdc Gotthcit. Gleichwohl wird diese Statue von Aquilinus vcrgót-
teN, freilich auf scltsame, entschicdcn unfromme Weisc. Ebenso mctaphorisch,
verglichen mit Kcllcrs Vorliiufern, wirkt der Hcrgang dieser Vcrgóttcrung, auch
wcnn Aquilinus durchaus handlcst und mundfcst dic Statue umarmt und ktil3t.
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Dcnn nicht sic, das Abbild, lebt wunderbarerweise auf bei semen Annáherun-
gen, so wic dic Statuen bci Eichcndorff und den andem, sondern ihr licimlich
beobaclitendes Urbild. In Eugenia werdcn Geflíhle lcbendig, dic sic lángst bes-
tauet zu haben wálint im Mónch Eugcnius. Dies ist der Spuk, dem ilir crstcr
Impuis cm «Ende machen» móchte, frcilich nur im Abbild. Noch dazu listig
frómmelnd gctarnt, wcnn Eugenia gerade der ‘Slíndliaftigkcit’ mit dcm Ham-
mer auf den Mannorleib rúckcn will.

Doch dann kdBt sic. Doppclt und drcifach. Sich selbst kúBt sic im cigenen
Kontcrfei. Zuglcich raubt sic der stcincmen Rivalin den noch frisehen KulA des
Aquilinus von den Lippcn. Zugleich crsctzt sic jene, dic soeben noch sic ersetzt
hat, indcm sic vollbringt, was jene nicht vermag: im naclihinein erwidcrt sic den
KuI3 des Aquilinus So cntledigt sich das Statuenwunder seiner ilbernatúrlichen
Magie, auch seines Spuks. Es wird, wortwórtlich, wunderbamx

Kloster als Purgatorium fúrs hiesige Paradies

Was aher — dic Frage steht noch an — war Grund und AnlalA flír Eugcnias dreifa-
che Metamom-phose, dic sich am Ende so gliicklich aufhebt? Was fiat sic bewo-
gen, aus cigener Kratt sieh sclbst zu vcrwandcln? Seis auf Dauer wic einst dic
verstcinernde Niobe, seis nur zcitweilig wie spárcr dann dic Statuen der Venus
und der Madonna?

Fúr Kcllers Vorlage, dic frommc Legende von Kosegarten, licgt der Grund
im ungesáttigten geistigen Hunger der Heldin. Kaum fúnfzehnjáhrig, kdnncn ihr
dic klassischen Philosophen sehon nicht meir genligen, namcntlich Platomi und
Aristoteles. Promnpt «fielen ihr dic Schriftcn des Apostels Paulus in dic Hánde»
(837). Wer auch immcr sic dahincin fallen láI3t, er liefcn zum Gruod ruin auch
den AnlalA der Bekchrung. Und den lctzten Anstol3, Christ und Mónch zu wer-
den, geben dic Worte cines Psalms, hcrrisch harsche, dic hervortónen aus ciner
¡(irche: «Der Heiden Góttcr sind Gótzcn; der Herr aher fiat den Himmcl
gemacht.» (837) So kommts zum Transvcstitenakt, dci’ auch legendár schon
etwas anríichig wirkt. Doch denen, dic er auscrwáhlt, soufflicrt der Herr (Kosc-
garten) zur reciten Zeit das medite spitzfindige Wort. Mit fast scion jesuitis-
chcm Zungenschlag verklárt Eugcnias Redckunst dic hciklc Handlung. Und
ihre beiden Gefolgsjiinglinge, wic eh und je, sic hóren und beherzigen es gerne:

Mcinc Freonde. fuhr sic [oit. durch dicCeban hin idi cure Cebieterinn gewordon,
durcí dic Weishcit aher cure Sclmwes/er. Lassot uns vollends Brñder, Iassct uns
Christen werden. 1...] Sogleicí vcrtauschte Eugenia ihrcn weiblichcn Anzug mnit
niuinnlicher K¡cidung, und begab sicí samrnt den Júnglingon su eincm nahen
Mónchskloster II (838; Markierungcn Y’. K.)

Im Mundumdrchn wechselt dic ncue Sciwester in Ciristo mit dem Clauben
und Klcid das Geschlecit. Klostcrbrudcrwárts. Sogar das grammatische Ge-
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sehlccht macht mit beim Transvcstitenakt. Dic mánnliche Kleidung geht hervor
aus o’em weiblichcn Anzug.

Dic Kellersche Eugenia dagegen kcnnt kcinc Schrittcn des Aposteis Paulus.
Sic hat meir als gcnug von Schriftcn bedcutsamcn lnhalts. Jede weitcre Abhand-
lung, und wárc sic nocí so hocí oder tief. wiirde hier cher zur Ubcrsáttigung Ms
zum Wcchscl ihrer Lcbcnsrichtung fíihrcn. Umso stárker wirkt auf Eugenia der
Psalmengesang. Der aher nimmt sicí hier ganz anders aus als bei Koscgartcn,
mit anderm Text (Psalm 42,2), mit anderni Gestus und andrer Musikalitát. Dic
Worte und Wciscn, dic der ¡(irche entstrómcn und in Eugenia cinstrómcn, um sic
mnncrlich und bald auch ául3crlich zu bcwegen, sic Idingen nicht nur religiós. Und
sic bringen nicht nur religióse Empfindungcn zum Klingcn:

1.1 aus dci’ Kirche cines Mdnchsklosters ertdnte cm frommci’ Ccsang, Eugenia
hielt dic Pfcrde an, usa ¡u flOren, nud vernahm dic Worre des Psaln,cs: «Wic cine
Hindin nacm, den Wassei’qucmmcn, so teehzct meine Sede, o Con! naeh dii’! Memo
Sede dtirsmet nachdem lebendigen CotÉ!»
l3ci dcm Kiange dieser Worrc, aus frornmen demíltigen Kehlen gesungen. Verein-
fachte sich endlich ilir ktinslliches Wesen. lii’ Herí ward getroffcn und schicn su
wmsscn, was es wol¡e, und langsarn, oline su sprochen. fuhr sic weitcr nach dcm
Landgutc. (16 It)

1-lier Yiegt der Grund und der AnlaI3 von Eugenias alsbald folgender dreifa-
cher Mctamorphose. Grund ist, dalA ihr nichts als intellektueller Lebenswandcl
sic nur halbwegs crquickt; dalA andre, noch unerkanntc Bereiche ihrcr Person
vorcrst brachlicgen. Und AnlalA ist. dalA dei’ Psalm, der sic so pldtzlich ergreift,
gcnau diese Berciche aufrúhrt. Nicht der angerufene Gott gibt dabci den
Aussclilag, sondera der drángende Duktus unerfidílten Sclinens.

Dieser Duktus trágt sich Eugenia an als wortgcwaltiger Fúrsprcchcr dcssen,
was sic sclbst bislang und aucí jetzt noch nicht zu artikulicrcn vcrmag. Dic poe-
tisehen Bilder. das grammatischc Gcschlccht der weiblichen Sede, dic nach
Wasscr lechzt wie dic 1-lindin, vollends dci Klang und das Melos des Gcsangs,
der da aus namenlosen Mánnerkehlen kommt, aH dies zusammen nimmt sich
sinnlich ihrer sinnlichen Note an. Es vcrlockt Eugenia — dic nur verspúrt. dalA ihr
otwas fchlt, nicht aher: was — zur dreifachen Metamorpiose. Vorláufig wird sic
es bei aI!seits christlicher Náchstenliebc belassen. Aber das ¡(losterleben kann
nur Zwischenstation sein: cia Purgatorium. das letz,tlich Engañas wahre Gc(iih-
le láuterl Iúrs ganz und gar hiesige Paradies.

Allerdings, auch dieses Paradies wirkt eingeschránkt. Sogar auf áhnliche
Weisc wie jenes. aus dem Adam und Eva vcrtrieben werden, nachdcm smc vom
verbolenen Baum der Erkenntnis gckostet haben. Ms schlicBe dcv unfrommc
Gottfried KelIer — gewiúlich hinterm Rúckcn seines BewulAtseins — Frieden mit
dem Gott des biblischen Paradieses, lálAl auch er ktztlich nicht zu, dalA Eugenia
erkennt, wcr sic dena nun cigentlich sei. Merkwiirdig kontrár zu den Novellen
des Sinngedichts: wo es gerade darauf ankommt, dalA Frau wie Mann. in lic-
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besschmerzlicher Auseinandersetzung, der unverwcchsclbaren Person gewabr
wcrden, dic in ihncn steckt, und wáre sic zunáchst noch so verborgen und ver-
bogen. Andcrs als dort darfEugenia es hier so genau nieht wissen. Ja, sic wiIl es
nicht einmal wissen. Denn 11w novelflstiseher Schópfer, der sic so vortrefflich
erzcugt fiat — Eugenia hcil3t ja wdrtlich: dic Wohlgezcugtc — will offenbar nicht,
dalA sic es will.

Somit stoBcn dic Leser auf cinc von Kellcr wohl kaum vorbcdacfite, doch
umso bcdcnklichcrc Diskrcpanz. Zwischcn novcllistisch crmunterndem Zwar
und psychologisci hemmendem Aher. Zwar: macit dic Titeiheldin, am Ende
begllíckt, ifire absondcrlich dreifache Metamorphosc durch, sowohl hin wie
zurúck aus cigcnem Antricb und cigener Kraft. Aher: was dcnn nun dic cigene,
unvcrkennbarc Pcrsónlichkcit dieser Eugenia ausmacht, dic ah das durchmach;
wcr sic glcichblcibend sei inncrhalb und unterhalb der zeitwciligcn Seibstent-
stcllungcn, von denen sic sicí schliclílich so wirksam bcfrcit, das láJ3t Kcllcr
bcfrcmdhici dahinstehen.

Drei Marienlegenden

Dic drci Statuen-Erzáhlungen, dic im Zyklus der Sieben Legenden unmittclbar
der Eugenia folgen, sind ihr auch inncrlich bcnachbart. Abermais bahnt, entgc-
gen kirchlicher Ublichkeit, cine christkatholischc Instanz den Wcg ms sinnen-
lustige Diesscits. Mchr noch. Nicht ahnungslos und widcr Willen — wie das
Mónchsklostcr dcr Eugenia — hulft hier dic betrctfcnde Instanz den novellisti-
sehen Heldinnen aus jiren Liebesnéten. Sic tuÉ es vorsátzlich, planvoil und
tátig. Ja, sic tut es handgrciflich, mit cigener Kórpcr- und Wundcrkraft. Aher-
dings, diese christliche Instanz ist keinc namenlose Einrichtung, so wic Eugc-
nias ¡(loster. Sic ist cinc namhaftc Person, dic schon von Haus aus cine gcwissc
abcntcucrlichc Ambivalcnz mitbringt: Maria, dic Jungfrau und Gottcsmuttcr in
Personajunion.

Anbetungsliaibcr stcit sic als Statue auf dem Altar. Doch wic sie da stcht,
voil statischer Energie, ist sic zugicicí auf dem Sprung, sicí lebiaft ms mcnsch-
liche Gettimmcl zu sti.irzcn. Jedesmal grcift sic cm und packt sic zu, um der Lic-
be ibrer Lieben willen. In der erstcn Erzáhlung, Dic Jungfrau uno’ der Teufel
(JT), rettct sic dic liebreizende Bcrtrade vor den leib- und scclvcrderblicien
Fángen des Hóllcnflírstcn, dem ilir herzioser Rittcrgatte sic vcrschachcrt hat
gegen unerschópflichcn Reicitum. An Bertradcs Stehlc und in deren Gcstalt láISt
sich dic Jungfrau dem Teufel líbergeben, doch sic bcsiegt ihn schlielAlich im
gefáirlichen Ringkampf. Der raffgicrigc Rittcr aher stiirzt zu Tode in ciner tic-
fen Scilucht. Dic zweitc Erzáilung sctzt dic crstc fort. Hier zicht Dic Jungfrau
als Rittcr (JR) aus, um der glticklich vcrwitwctcn, woilhabendcn Bcrtradc nun
cinen besseren Gattcn zu vcrschaffen, den wackeren, aber vcrarmten und
vcrtráumtcn Ritter Zcndelwald. In dcssen Gcstalt schlágt sic bcim Tumier alíe
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andern Bewcrber aus dcm Ecíd und gewinnt auch noch das Hcrz der Umworbe-
nen. Dic drittc Erzáhlung schlicJ3lich, dic hier wcniger intercssiert, verláuft
andcrsrum. Hier macht sich Dic JungJrau als Nonne (JN) nicht kámpfcrisch auf
den Wcg fúr den weiblichcn Schútzling, sic blcibt im ¡(loster und vertritt un als
Kústerin, wáhrend dic Nonne selber hiebcsschncnd in dic Welt entláuft.

So handclt Kcllers heihige Jungfrau jedesmal: pfiffig, gclenkig und oft aucí so
ungcstlím, dafl dic Fetzcn fliegen, bis sic ihr sclbstgcsctztes menschenfrcundli-
ches Zicí crrcicht fiat. LJndjcdcsmal kchrt sic hemach dann wieder zuriick in ihren
statuarischen Ruhcstand, vorerst verricliteter Sache Nun wicder als ehrwíirdige,
gcbctsempfánghiche «Jungfvau, dic aut ihrem Altar so still und heilig stand, als ob
sic nie von dcmsehben heruntergestiegen wárc» (JR 48). Bis auf weitcres.

Wáhrcnd Eugenia mcrklich abrtiekt von den Novellen der Vortánfer, kommen
ihncn dic drci Marien-Legenden merklich náhcr. Jedenfalís im entschcidcndcn
Punkt des Statucnwunders. Noch auffálliger als bci Eichcndorff und den andcm,
trittdas starrc Oenkmal selber in Aktion. DalA in alien drci Fálien dic lJmwclt das
Wundcr als Wunder gar nicht crkcnnt, dalA sogar dic direktBegúnstigtcn es oft nur
ahncn, wird noch zu bedcnken sein. Kellers Erzáhier freilicí, bci aher Ironie, lálAt
keine Zweifcl aufkommcn, dalA er von úbernatúrlichen Ercignisscn berichtct.
Arglose Gutgláubigkcit spicgclt er von Nichts liegt ihm ferner als dic cpischcn
Machcnschaftcn der Vorláufcr: das Unglaubliche ms Zwiclicht zu rúckcn durch
zwielichtigc Seelenzustánde derer, dic es wahmehmen. Um es glaubhaft ze
machen, geht er andcrs zuwegc. Frsclbst haftet dafúr. Wie kann er das?

Verstellungsspiele cines januskopfigen Erzahlers

Dieser gutg]áubige Erzáhíer, so solí es sclieinen, bczicht sclbst den Standpunkt
jener Menschcn dazumal, unter denen jene unerkanntcn Wundcr gcschchen. In
ibrer fernen Wclt láI3t er sich nieder, berichterstattend. Gcschichtlich hcil3t das:
m christlichen Mittelaltcr, religiós geprágt ducí dic alícinseligmachende ka-

tholiscie ¡(irche. Und gesclisciafllicí hcil3t das: im Umkrcis cines mcliv oder
minder begúterten Ritterstandes. Dorthin also, wic wcnn er dazugehórte, ver-
flígt sicí der Erziihher. Etwa so wie cm schriftkundigcr Klostcrbruder, der
getreulicí seine Chronik verfal3t. Gottcrgebcn, doch nicht weltfremd; wahr-
heitsgetreu auch dort, wo Hcilswahrhciten anstehen.

Komódiantisch verstcllt er sich hinein ms wunderprallc Einst, als ciner von
damais. Zuglcich jedocí, das ist dic andre Hálfte seiner Rolle, vcrsetzt er sich
hinein, mit I-laut und l-laar, als cm spátcrer Nicht wic cm erhaben zeit- und her-
kunfthoser Heobachter. sondcrn wic jcmand, der dic Wclt bcurtcilt mit den
Erfabrungen co Kcllers ncunzchntem Jahrhundcrt. So entdcckt der Erzáhíer —

nimmt man dme Ws’uixkr vorerst aus — dort ini femen Alltagslebcn der Rittcr und
Nonnen, dort imí den ¡(emenaten und Turnicrht$fen der Bumgen grundsátzlich
nichís anderes, als was er im Alltagslcbcn der Handwcrkcr und Gescháftema-
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cher Seldwylas cntdecken wúrdc oder in den Háuscm und Gassen am Schau-
platz der Ziircher Nove/len.

Im gewóhnlicbcn Famihienmihicu cinstiger Rittcr also gcht es durchaus áhn-
¡idi zu wie im Familicnmihicu gegcnwártigcr Khcinburgcr und Bauern. Etwa
don, wo dic harsehe Mutter des Ritters Zcndchwald fierumwútet, crbost Uber den
immer nur tráge dahindámmcrnden Sobo:

So hattc ci’ nicht dic besten Tage; dicMuttei’ selimoilte mit ihm und aus Arger, um
sich ni zerstreucn, bessci’te sic das zerfatiendo Dacb des Schtofiturmcs aus, so daB
es dem guten Zendclwald angst und bangc ward, ats ci sic oben hci’umktcttei’n
sah. ljnwirsch warf sic dic zerbmcheaen Ziegel licrunter und há/te fast eii’icn
frcmdcn Rcitcrsmann tot geschmisscn, wclchcr eben mn das Tor zog, um sich cm
Nachttagor auszubitten. (JR 39 f.}

In diesem zugleich femen und herangenáherten Mittela]tcr, untcnn Obdaeh
dei alleinigen kathohischen Kirche, kann Rehigion kein strittiger Gegcnstandder
erzáhíten Handlung sein, so wie in Eugenia. Rehigion ist vielmeir, wic in alíen
frlíheren Statucn-Erzáhlungen, fraglose Voraussctzung des Gescfiehcns. Genau
hier hakt dic weltliche Hinterlist des al]zu gutg]áubigen Erzáhlers cm. Jene frag-
lose Voraussetzung samt ifiren gángigen Vcrlautbarungen nimmt er, wie Fuhen-
spiegch, ganz bucistáblich. Buchstáblicher jedenfalis als die gutgháubigcn Leu-
te des Mittelaltcrs, dic routiniert damit umgchcn. Kchlcrs Erzáhíer tut nun so, als
biche er das, was dic Kirchc tagaus tagein prcdigt, und was une Gemeinde
gelasscn Uber sich ergehen lálAt, flír handgreifliche Wirklicikcit; ahs hielte er
biblischc Glcicinissc und ticologischc Sctzungcn túr dic Wiedcrgabe tatsáchli-
cher Vorkommnisse.

Drastisch mcrkt man es schon in der ersien Marienlegende am Teufel, der
zunáchst dic Initiative der I-Iandhung crgreift und am Ende kámpferisch in dic
Fhucht gesehíagen wird. So wieer aussicht und sich bcnimmt, ist er alíes cherals
cine fleischlose Metaphcr des BOsen. Fr ist cm schóncs, verfúfireriscí clegantes
Mannsbild, dabei unheinilich umwcht vom Dunstkreis seiner hóflenfeurigcn
lzlerkunft. Sohche strikte Lcibhaftigkeit cignet crst rccht der Titeiheldin der drci
Erzáhlungen, der heiligen Jungfrau.

Was macht Keller aus dieser prominenten Figur? Dic Vorlagen des frommen
¡(osegarten liefern ibm diesmal kaum braucibare Anhaltspunkte. Wcder fúrs
novehlistischc Gcsamtgcschehen, nocí gar fúr dic Gcstalt der Titelbeldin. Des-
halb háht sicí ¡(eller, nicht minder eingriffshustig, an cm anderes, anschauhicic-
res Orientierungsmuster: an dic Ikonograpiic der bildenden ¡(Unste seit dcm
Miticlalter. Jir Spcktrum von Mariendarstcilungcn bietet vicie fonnelhaft
einprágsame Lebensiagen. Es rcicht von der Vcrkúndigung bis zur Pictá; von
der Hcimsuciung bis zur Bcwcinung unterm Krcuz; von Mariac Himmchfairt
bis zu ifirer Krónung durch Gottvater; von dcv Jungfrau im blúfienden Rosenhag
bis zu jener mit dem Schutzmantel. Al] diese prágnanten Szcncn zeigen wichti-
ge Stationcn des Maricnhebcns oder auch besondere Eigenschaftcn dieser Hcili-
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gen, so wic dic ¡(irche sic ihr nachgesagt und dic Klínstlcr sic ifir nachgcbildet
haben. Seis malend, seis meilíelnd oder scfinitzend.

Schutzmantel-Madonna, unverhofft angriffslustig

Aus dicsem reichen Angebot grcift ¡(eller cm ganz bcstimmtcs Rollenbild
heraus, das der Schutzmantclmadonna. Ehrwúrdig ist es und althcrgcbracht. Seit
dem dreizelinten Jahrliundert fiat es sich in der Malerci und Eildhauerei durch-
gcsctzt. Wahrlich, cm eindrucksvolles Tablcau: im wciten, gleichmál3ig fallen-
den Mantel, mancima] von oben durch Engel gehalten, steht dic Hauptfigur in
der Mittc, flankiert von fichenden Gláubigcn, denen sic Schutz gcwáhrt unter
dem Gcwand. Von den vicien Amtcrn, dic man der Madonna zugcschricbcn bat,
gibt hier cm cinziges den Ausschlag, eben das der Vcrtcidigung hilfsbedúrftiger
Mcnschen. DalA ¡(eller gerade dieses auswiihlt — und nicht etwa, wic Bécquer,
jenes der glorreichen Gottcsmutter —, hal gute Grúnde. Geit es docí m semen
re-novellierten Legenden ums vo!lauf hiesige, aber gefáhrdetc Glúck der Erden-
bcwohner.

AI]crdings, das markantc Tablcau der Schutzmantcl-Madonna Iál3t sich so
nicht líbernelimen, wie ¡(eller es vorfindet in den Tafclbuldcrn und Skulpturcn.
Schon gar nicht in jener ruhigen Sclbstgcníigsamkeit. Beides provozicrt un,
sowohl dic ikonographischc Botschaft wie auch dic Romposition: dic I-Ialtung
ciner gcduldig umschirmcnden Vertcidigung; dic symmetrische, in sich ge-
schlosscne Gruppierung der Schtitzlingc bcidcrscits zur zentralen Schútzerin;
dic oft gesiclitslose Einfdrmigkeit eben jener I-lilfsbedtirftigen. Diesen Gesa-
mteindruck von ausgcwogcncr Monumcntalitát sprengt ¡(eller auf, um ihn in
turbulente Bewegung zu vcrsetzen.

Zwar bleibt seine Titeiheldin, in alíen drei Erzáhiungen, jene allbckannte
Bcschlítzcrin schutzbcdúrftiger Mcnschen. Sehicre Vcrteidigung jedocí warc
Kcllers Jungfrau ebenso zuwidcr wic fcstungsartigc lrnmobilitát. lir sonderbar
himniuiscí irdisehes Naturcil driingt zum Angriff, zur schwungvollen Eigcnini-
tiative. Volle Bewegungstreihcit ist da ertorderlicí, zuinal zwei freje
schlagkráftige Arme. Fin ¡(md, und seis cm noch so gt$ttliches,wáre cm Hemm-
nís. Dcshalb IáI3t ¡(clíer seine Schutzmantclmadonna, ini Untcrschicd zu man-
chen bildnerischen Darstellungen, von vomiercin als kinderlosc Gestait figu-
rieren. Wann imrner nun dic solchermaBen Alleinstehende ihrem steincrnen
Figurcnzustand entschlíipft, hurtig hinab vom Altar und hinaus aus der Kirche,
wáre freilicí auch der sinnbildlichc Schutzmantcl nur lástig. Jctzt, bci ihren hef-
tigen Umtricben, hátte er allenfalis den Zwcck cines ganz andren Mantels. Niim-
licí jenes sprichwñrtlichen Gcwands in spanischen ‘Mantcl-und-Dcgen’ -

¡(omódien, das don dic Helden bciderlci Gcschlcchts so virtuos handhabcn. Es
ist dic capa, hinter der sic oft ihre Idcntitát verbergen, utn aucí anonym dic cige-
nc Sache zu verfechten mit dci’ zugehórigen espada.
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Hier geraten wir an cinen springcndcn Punkt von Kellcrs Statuen-Novcllen.
Nicht nur 5cm Erzáhíer treibt cm komódiantischcs Verstellungsspiel. Erst recht
seine Titelheldin, auch ofine jene Bcmánteiung nací Art der Spanier. Dcnn die-
se heilige Jungfrau, sobald sic den Statuen-Status verláBt und loszicht in dic
Wclt, trittnirgends in cigener Gcstalt auf. Bevor sic sich unter dic Leute mischt,
vollzieit sic keinc cinfacie, sondcm cine zwcifache Metainorphose. Aus dcm
stcinernen Standbild vcrwandelt sic sich in cm ficisciliches Lcbewcscn, und
zugleicí verwandelt sie sicí aus der cigenen Gcstalt in dic der jewciligen Per-
son, fiir dic sic jetn sofort handein wird. Komódiantisch líbcmimmt sic deren
Rolle. Ob Frau, ob Mann: áulíerlich ganz gleich in Erschcinung und Stimme,
docí innerlich bcschwingt von líberirdischen Kráften. So kann sic gegen nocí
so gcwaltige Widerstándc di¿ Sache des jcwciligen Schútzlings zum glúckli-
cien Ziel ftihrcn.

Nie kommt es indes zur unmittcibaren ¡(onfrontarion zwischen den Dop-
pelgángcrn, zwiscicn der cigcntlicicn und der uneigcntlichen Person. Wedcr zu
ciner schauerlici crscircckcnden, wic Eicicndorffs Florio sic crlcbt im Palast
der Venus; noch zu ciner geflíhlsvcrwirrenden, wie Eugenia sic erlcbt beim
Treffen mit ihrcm Ebcnbild aus Marmor. Sclbst der Rittcr Zendclwald, der zum
Tumier um Bertradcs Hand crst cintrifft, nachdcm dic Jungfrau in seiner Gestalt
Sieg und Preis bereits enungen hat, selbst er crblickt den Doppclgánger nur von
fcrn. Zudcm hat un das, was er gerade mit cigenen Ofiren vernahm — er, Zen-
delwald, sei der Sieger —, vid zu selir bcnommcn, als dalA jenes feme zwcitc lch
un cntsctzcn kónntc. Eher traumwandlcrisch ist ihm zumute, vollends dann,
wenn das Ebenbild sofort verschwindet, um flir un den Platz an Bcrtrades Sci-
te zu ráumen.

Im Gmnd ist solcie Doppelgángcrci, fuer wie in den andem Marien-Erzái-
lungen, ausgeschlossen. Denn solang dic Jungfrau deren Rolle spiclt, wird dic
eigcntlichc Person mit sanftcr hóherer Gewalt aus dem gcscllschaftlichen Ver-
kchr gezogen. Buchstáblich stillgelegt wird sic. Schlafcnd nánflich bleibt sic, dic
soeben noch vorm Standbild gcbctet fiat, in der ¡(irche zurtick, wáhrend dic Jung-
frau davonzieht. Mcrkwúrdig ist dajedesmal das engeWiderspicl zwischcn dcm
cinen und dem andern Vorgang. Fin magiscier Mechanismus schcint zu waltcn,
rauf und runter, zwischcn dcm Niedcrsinkcn des cinschlafcnden Mensehen fuer
und dem Aufbrcchen der vonnaligen Statuc dort. Jedesmal, ob es sicí nun um
Bertrade handclt in der cinen Legende oder um Zcndelwald in der andcm:

Sie iBertiadel stieg also vom Pfcrdc und ging, indessendei’ManndrauBcnharrsc,
hinein [in das Kirchleinl, kniotc vor dein Altare nioder und cmpfaht sich in den
Schutz dci’ Jungfrau Maria. Da fiel sic in cinen ticíenSchlaf; dio ]ungfrau sprang
vom Altar herunter. nahm Cescair und Kioidung dci’ Schtafenden an, trat aus ¿lcr
TUre frischen Mutes und besticg das Pfcrd, worauf sican der Seite des Graten und
an Bei’tradens Statt den Wog foi’tsctzte. <IT 33)
[..] nis aher alíes vorbci war und Pfaff und Ktister das Kirchiein vcrtasscn, fdlitie
Zendoiwaid sich so woht in dicscm Aufenthait, daí ci’ gaas gemáchiich cinschtief
und Turnicr und Geliebte vergali, wenn ev nicht davon tráumte.
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Da stieg dicJungfrau Maria wieder von ihi’eni Altare hernntcr, nahm seine Ccstalt
und Waffeni’iisíung an, besticg 5cm Pferd und ritt, gcschiosscnen Heinies. cine
kúhne Erunhilde an Zendeiwaids Statt nach ¿lcr Burg <iR 42)

Gelenk im magiscien Gestánge, das Einschlaf- mit Aufbruch-Akt vcrbindet,
ist beidemal dic knappe Konjunktion «da». Unversehens und folgenreicí ver-
klinkt sic dic beiden Vorgánge. Zeitliclics Aufcinanderprallen zeigt sic an, doch
zugleicí wcckt sic den Eindruck, es scien aucí noei konsekutivc Krátte ini
Spiel: «Da fiel sic in cinen tiefen Schlaf: dic Jungfrau sprang vom Altar hinun-
ter» — «dalAer ganz gemáchlich einschlief 1...] Da stieg dic Jungfrau wicdcr vom
Altar hinunter.» Unsichtbar und unerklárlich hángen dic beiden gegenlilufigen
Vorgánge zusammen. Sic machen, so solí es scheinen, gemeinsame Sache:
offcnbar niulA A cinseblalen. daniut B autirechen kann.

Abermals lkonographisches: der enteilende Seelenleib

Man muI3 den Gedanken nur fortspinnen, den der Satzbau suggeriert, und man
muS das erzáhíte Eild nur noch ausmalen, das Bild von der cinen Gestalt, dic
regios hingcsunkcn ist, woraufhin dic andre Gestalt sich von ihr entfernt: um
abermais auf cine ikonographische Formel zu stolAen. Nicht ininder niarkant
wirkt sic alá jene der Schutzmantel-Madonna, von der Kellcr ausgegangen war.
Diesmal ist es dic Formel vom soeben gestorbenen, nur noch daliegenden
Mensehen, dem — gemalí als Ieibhaftige Gestalt — dic unsterbliche Sede cnt-
flcucht. Das solchermalAen herbeibeschworene Bild. sobaid es den Lescm auf-
gcht. empfiehlt ihnen cinen erwágcnswcrten SchluÍi.

Nániuicí: Kellers heilige Jungfrau, dic sich jetzt eben zum Doppelgángcr
verwandelt hat. sei von diesem Morncnt an etwas anderes als nur dic heilige
Jungfrau in der Gestalt der Bcrtrade oder des Zendelwald. Sic sei vielmeir so
etwas wie das erbeblichere ¡ch jetier regios daliegenden Person. Em nunmehr
cnthcmmtes ¡ch, das sicí aufmacht, um zo vollbmingcn. was der triige verwem-
lenden, allzu schwci’kráftigen Status-Quo-Person milAlingen wtirde. Und dieses
erheblichere ¡ch cile ihr voran in heiterem Ungesttim: mit dem hoffnungslusti-
gen Wink, ir, der vorerst liegengcbliebeneti Person. sei vergÉinnt, alsbald
nachzukommnen. um zu erntcn, was das crieblichere ich gcslit haben wird. So
verstandcn, wáre dic Jungfrau, wenn sic den Kirchenrautn verlál3t, mal Bertra-
dc, mal Zcndelwald selbst. Und zwar jetzt schon o deren cigener Gestalt und
Rolle, doch ungleich klúger und gewandter, selbstbcwulAtcr und auch glúcks-
ge w m sse r

Fine solche Folgcrung entspráchc dem zielbewulAten Weg des Autors, dei’
dic kirchlichcn Legenden verweltlicht, der sic re-novelliemt. Hier hieSe es, dic
heiligste jener katholischcn Heiligen, dic nicht in Gones, sondern in Kcllei’s
Namen ausácí lielAlich irdisehes Glúck erstreilel vollcnds ztm enimyiliologisie—
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ren. Konkret: sic zum lcibiaftigcn, anmutigen Jnbcgriff zu machen flír dic sonst
gefesscltcn Kráfte der cinen oder der andem landláufigen Person, der Bcrtrade
oder des Zcndelwald. Sic oder er also wáren nun, marianisch befllígelt, auf dcm
Sprung zu jenen schdnen Taten, dic unen bisher verwchrt warcn. Seis durcí dic
Umwclt drauúen, seis durcí dic Umwelt, dic im cigenen Inneren sich brcit
macht. Folgerungen dieser Art spricht ¡(eller unmittelbar nicfit aus, docí er lcgt
sic nah. Sowoil in den Einschlaf-Aufbrnci-Szcnen wic auch anderswo. Etwa
dort, wo nací dem glorreichen Turnier seine kámpferischc Jungfrau alias Zen-
dclwald den Waffcnsicg auch noei crotiscí bcsicgelt. Dabci bcweist sic, wie
konscqucnt sic hier ihrc doppeltc Verwandlung ausschópft. Nicht nur dic der
unsterblichcn Heiligen in cinen sterblichen Mensehen, aucí dic der Frau in
cinen Mann:

Sic schiug nun das Visier auf, schi’itr hinaufsur KOnigin des Postes Lzu Bertra¿lel,
bcugte das Knie und iegtc dic SiegestrophScn su deren Fultion Dann crhob sic
sich <md sfr//te cinen ¿ende/it alá da,; aJe diese,- gcwó/znlich za bláde [schdc/,-
teen] war, es za 5cm Ohnc indcsscn seiner Bcschcidcnheit su vid su vergeben,
grúBtc sic Berti’aden mii eincm Biickc. dcsscn Wirkung auf cm Fraucuheiz. sic
wohl kanntc; kurz, sic wut3tc sich ais Liebliaber wic als Ritter so zu benchmon,
dafi Berti’adc ihr Wort den Sieger su chetichen] nicht suríicknahm. (iR 45; Mar-
kierungcn VíC)

Nirgcnds so merkluch wic hier offcnbarcn Kcllcrs re-novellierte Marienle-
genden ihre Eugcnart; das, was sic von den Novellen der Vorláufer, aber aucí
von Eugenia abhcbt: dalA und wic dic Vcrwandlung der Statue zum Lebcwcscn
sich jcwcils vcrbindct mit der seltsamen Einschlaf-Aufbruch-Szcnc. Letztere
blcibt in jedcm FaIl brisant, wie immer man sic deuten mag. Also auch dann,
wcnn man dic Jungfrau durcigángig als Jungfrau bcgrcift, ohne den bcsagtcn
Scelcn-Ubersprung su erwágcn: von der regios daliegenden zurhinwegeilcndcn
Gestalt. Brisant wirken jene Szenen aucí dann noch, wcil ¡(eller allemal religiós
geláufige Vor-Bilder heraufruft und sic spiclerisch ummodelt. Mal so und mal
so, mmer aber ms Unfromme. Diese Vor-Bilder kónnen, aber sic mlísscn nicht
dem Vorrat christlicher Ikonographic entstammen, so wic jene Schutzmantcl-
Madonna und jener Aufbruci der Sede vom Toten, dic ¡(eller wcltlici in
Schwung bringt. Sic kónncn auch dcm Vorrat bibliseher Teste cntstammen, dic
er ebenso schwungvoll cntbibclt.

‘Den Semen gibts dei ]-lerr im SchJaf’ So sprichr es mil jambischem Nach-
druck dci’ Volksmund einem Prosasatz der Bibel nach. Was da volksmúndlici
behauptet wird. klingt mancimal wohlwollcnd, háufigcr aher maliziós. Es falle
jemandem, so wird untersúclit, etwas Gutes in den Schoi3, oboe cigenes Zutun
und X’crdicnst. Noch abgefcimter klingt es, wcnn wcr dic syntaktischc Meirsin-
nigkeit der Behauptung dberbetont: im Schlaf liege hier womóglich, stau des
empfangendcn Semen, der gebende Herr hdchstsclbst — crkennbar an der
untauglichen Cabe
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Dcii Ibren gibt sie’s ini Schlaf

So weit geht Keiler nicht. Fr geht weiter. Erstens, indcm er den Volksmund auf
dic Quelle zurúckfúhít, auf Psalm 127, der in der Zúrcher revidierten Bibel lau-
tct: «Den Semen gibt er’s [der Herr dic Gabel im Schlaf.» Zwcitens, indem er
diesen Satz des Psalms, ihn nun aucí poctiscí bcglaubigend, in den Marienle-
genden úbeiiaupt entfaltet und zumal in den cróneríen Szcncn ganz bcsonders
hcrvorhcbt. Drittcns, indem er un radikal abándcrt, das Genus bctrcffcnd. So
námlich, wic Kcller ihn creignisreicí dahcrerziihlt, vom Anfang bis zum Ende
dcrjcweiligen Gesciichtc, muI3 der Satz nun heil3en: «Den Liren gibt sie’s im
Schlaf.» Dabei sind auch dic tiren, wic dic Jungfrau selbst, weiblichen Ge-
schlcchts. BaId unmittclbar wie Bertrade. BaId mittelbar wie Zcndclwald, den
dic Jungfrau ja letztlich, aucí wcnn er darúber in Schlaf verfállt, der Iliren, eben
der Bcrtrade, zufíihrt.

Fin Vorgcschmack, hunden Jahre friiher, feministischer Thcologie? Wohl
kauín. Dcnn KelIcr schert sicí um kcinerlei Theologic. Bcachtlich ist indes, dalA
mn alí semen Statuen-Lcgcnden den Frauen dic Hauptrollen zukommcn, tátige
wie untátigc. Dic Mánner dagegen tragen nur bei. Seis zum Unglúck der Frauen
wie Bertrades erstcr Gatte, der sic an den Teufel verspielt. Seis zum ClÍick der
Frauen wic Zendelwald bci Bcrtrade; wie Aquilinus bei Eugenia; wic der Ritter
Wonnebold bel der Nonne Beatrix, mil der er nicit wcnigcr Ms acht Sóbne jo dic
Welt setzt, bis Beatrix wcltgesáttigt ms Kloster zurúckkehrt (Dic Jungfiau uno’
dic Nonne). Oder seis gar zur erotiscien Verwirrung der Titelicídin selbst, so
wie der betont maskuline Teufel, wenn er der Jungfrau beim heftigen Ring-
kampf allzu nahe kommt. Doch keincn der Mánner zeichnet aus, was dic weib-
lichen Haupttiguren auszeichnet: cm bemerkenswert perstinliches Schicksal

Immcr deutlichcr wird dic cigene Richtung, dic Kcllers re-novellierte
Marienlegenden neimen, hinweg von den Novellen der Vorláuler und Nachiol-
gen Ganz andere Spannungcn herrschen hier, wo dic Jungfrau wohlgemut den
weiblichen liren dic Liebesbahnen freikámpft. Andre Spannungcn zwischen
Frau und Mann, zwischcn Statue und Mensch, zwischen 1-landein uná Uber-
sich-ergchen-lasscn. Dic Novellisten seit Eichcndorff, so war zu sehen und zu
bedenkcn, gehen grundsátzlici aus von cinern explosiven Dreiecks-Vcrháltnis.
Lcbcnsgefáhrlich wirkt es sicí aus, drohend mit Wahnsinn und Tod. da ciner dci’
drei Partner, die cinander unbándig anziehen und abstolien, schlechterdings
ungleichartig, also unvereinbar ist. Also nicht nur: hier dic auferlebte Statue,
don zweí menschlichc Lebcwesen. mánnlich und weiblich. Sondemmi auch: hier
dic úbcrmáchtigc G(ittin (alias Heilige), dort zwei machtlose Sterbliche, mánn-
lich und weiblich. Hicraus entstehen, zumeist in bekleinmcnd unheimlichcr
Almospiáre, dic Verwicklungen des novellistiscien Geseheheus. das nur selten
glimpflich ausgeht.

¡(eller dagegen cntfacht heitere Unbefangcnhcit. Das koniódiantischc Ver-
stellungsspicl des Erzáhlers wic der Haupttigur láI3t von Anfang un sclioíi cm
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ghick]iches Ende ahncn. Zu ZerrciBproben flir Leib und Sede kann es im
ohnchin minder ausgcprágtcn Drciecksverháltnis nicht kommcn. Nicht zwi-
sehen der Jungfrau, dcm tibien Rittcr Gebizo und Bcrtrade in der crsten Erzái-
lung; nicht zwischcn ihr, Zcndelwald und Bcrtradc in der zweitcn; und schon
gar nicht in der dritten zwiscien ilir, dcm Ritter Wonnebold, den sic am Ende
crst zu Gcsicht bckommt, und der Nonne Beatrix. Und zwar dcshalb, weil in
kciner dieser Gesehiciten dic auferlcbtc Statue irgendwclche Bcsitzansprlíche
stellt, wcdcr crotischc noei sonstige, an den mánnlichcn Partncr so wenig wic
an den wciblicien. Setzt sic doch, ebenso sclbstlos wie selbstbewuBt, ihrc (ter-
natlírlichcn Kráftc einzig zu deren Gunsten cm.

Dennocí wárc es inig, aus der heiteren Unbefangenheit und Komódiantik
zu schliel3en, Keller vcrscierze das sonst so ernstc und ernst zu neimende
Novcllen-Sujct. Jm Gegenteil. Fr gewinnt ibm noch wcitcre Ernsthaftigkeit
ab. Allcrdings utopiscie, erdensciwerelosc, dic sicí abstólít von den
Umstándcn des mittclaltcrlichcn und mefir nocí des zeitgcnóssischcn
Zusammcnlebcns. Scion dadurch, dalí sicí das Standbild der Jungfrau in
Bewcgung setzt, und dalA es dabei cinen unglcich grólíeren und turbulenteren
Bcwegungsspiclraum crobcrt als alíe wandelndcn Statuen zuvor; crst recht
aber dadurch, dalí es restios uneigennlítzig handclt: crscieint es als Icibhafti-
ge Gegcnkraft zu aher sclíiaften Bcsitzgier, zu allcm immobilcn Immobi-
lienwahn. Wo Kcllers Jungfrau sich ms Zcug lcgt, will nicmand den andern
besitzcn und, falis cr sicí wchrt, vemichtcn: so wic bei Mérimée dic reagie-
rende Venus; bei Bécquer dic herausfordcrndc Madonna; bci E9a dc Quciroz
der mórderiscie Gattc jener Schóncn, dic zur crotisehen Stellvertreterin der
Virgen del Pilar wird. Gewinnsticitige Rivalitáten wcrdcn gegcnstandslos,
wcnn nicht cinmal kostbare Gegenstánde wútig umstritten sind, so wie der
goldne Armrcif bci Bécquer.

Auch politisehes Herrschaftsvcrlangen, óffentliches Prestige gcwaltsam
durchzusetzcn, auch soiches Verlangen lál3t Kellers utopisclie Jungfrau weit
hinter sich zurúck Unbekúmmcrtcs Sclbstbewuj3tsein ist ihr scjbstverstándlich.
Sic braucit keine Bckráftigung von aul3cn, dic den minder Máchtigcn abzutrot-
zen wáre. Insofcrn úberfllígelt ihrc interesselosc Hilfsbercitschaft auchjene von
Ovids Venus, dic immcrhin mitwirkt, Pygmalions selbstgcschaffene Fraucnsta-
tue zu beleben. Ovids Venus verharrt, ohne leibhaftig cinzugreifen, ihrcrseits
statuarisch im Tempel. Und wenn sic so aus der Feme sicí am Wunder bcteiligt,
gcschicht es nicht seibstios, alícin ihrcm Gúnstling Pygmalion zuliebe. Sic tutes
erst rccht, um im cigenen Herrschaftsbcreich, auf Zypcrn, dic zcitwcilig gestOr-
te Harmonie wicderherzustcllen.

So triumphicrt dcnn Kellcrs Jungfrau, ohnc darauf aus zu 5cm, úbcr alí ihre
literariscien Vorláuferinncn. Bis zurúck zur Antike. Doch sic triumphicrt auch
ebenso selbstvcrgnúgt in der zeitgcnóssischen Gegcnwart. Achtzehniundcrzwc-
undsicbzig von ihrcm Autor in dic Wclt gesctzt, macht sic gar noch Ernst mit
cmncm dazumal ncucn Dogma der róniisch katiolischen Kirche. Mit jenem der



212 Volker Klo/z

unbcflccktcn Empfángnis Mariac’. Es besagt, biswcilcn miBvcrstanden: unter
alíen Mensehen wcit und brcit sei einzig Maria im Leib ifirer Mutter, Anna hielA
sic, cmpfangcn wordcn ohnc dic Erblast von Adams und Evas Stindcnfall. Der
Ernst, den Kellers Jungfrau damit macht, ist frcilich abermals heiter hárctisch.
Handclnd, nicht rcdcnd, fúhrt sic das Dogma ad absurdum. Sic widcrlegt es,
indcm sic es tcilwcise. flir ihren Teil, bcstátigt.

Dcnn: Sic selber ist und sic handelt, so haben wir fcstgcstcllt, mcnschlicher
als alíe andem Mcnschen ringsumher. Als solchermal3cn gesteigerter Mcnsch
mutiSte dcmnach dic Jungfrau selber — wáre dcnn, wahrhaftigcn Gotts, dic
Mcnschheit en bloc erbsúndig — noch weit úbcrm Durchschnittspcgcl der aUge-
meinen Erbslínderci liegen. Sic jedoch vollbringt im Namen andrer Mcnschcn,
in deren Gestalt und Geist, dic allcrschónsten mitmcnschlichcn Taten. Damit
aher fúhrt sic ifinen vor, dalA auch sic das Námlichc kónncn wolltcn und wollen
kónntcn. Grundsátzlich. Vorausgesetzt, sic befreiten sich restlos von jener
schlimmstcn, áltcstcn und záhesten aller Legenden. Von der Legende der Erb-
sunde.

Kolicrs Texte worden sitiert nach dei’ neuen kritischen Edition des Deutschen
Kiassiker Vcriags: Gottfriod Keiior, SÓ/n/li<he Werke, Ed 6, hg.v Dominik
Múhler, Frankfurt arn Mala, 1991.


