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“Amerika” im Koniglichen Schauspielhaus Berlin: 
Rudolf Genees Charakterbild Stephy Girard nach 

Charles Sealslields Morton und Theodor Fontanes Kritik 
in der Vossischen Zeitung zam  12. Oktober 1878

Charles Scalsfields (1793-1864) Roman Morton oder die grofie Tour (1835) 
gilt als ein problematisches Werk. Er mag die spatromantische Verwunderung des 
Amerikaenthusiasten, dem siidstaatliches Pflanzerleben als paradiesisches Idyll 
vorschwebte, beim ersten poetischen Zugehen auf den Norden der Vereinigten Staaten 
zeigen, auch eine Reflektion enthalten uber die Moglichkeiten der neuen Grofimacht 
wie iiber das wirtschaftliche und finanzielle Potential, das der realisierte Liberalismus 
in ihr frei setzte.' 1975 nennt Guy Hollyday Morton im Vorwort seiner Neuausgabe 
des Romans fur die Sdmtlichen Werke “Sealsfields verwirrendsten Roman.” Jeffrey 
Sammons Sealsfield-Buch geht weitgehend an ihm vorbei.^ Unklar sei insbesondere, 
welches Ziel der Autor mit ihm verfolge. Er geht von “Lebensbildern aus der westlichen 
Hemisphare” zu “Lebensbildern aus beiden Hemispharen” iiber und nimmt mit 
dem Titelzusatz “die groKe Tour” den klassischen europaischen Erziehungs- und 
Bildungsroman auf. In den beiden Banden— neben denen ein unveroffentlichter 
und verlorener dritter keinen Platz hat— wird die Entwicklung des jungen Morton 
aus Philadelphia zu einem Abschluss gebracht. Er begreift, welche Leistungen man 
von ihm als Vertreter eines Bankhauses erwartet und welches die Ziele sind, auf die 
er damit hinarbeitet. Wie alle jungen Helden Sealsfields erkennt auch er, dass weder 
eine auf Genuss und Gliick zielende naive individuelle Existenz noch Unterwerfiing 
und Arbeit im Dienst von Machthabern, die das Wohl der Menschen missachten, ein 
Leben ausfullen konnen, sondern verniinffige Arbeit zum eigenen Nutzen, die dem 
gegenwartigen und zukunftigen Wohl der Menschheit dienlich sein will. Sealsfields 
amerikanische Helden sind fortschrittsglaubige liberale Idealisten. Es gilt fur Morton 
wie fiir George Howard im Pflanzerleben, fur Edward Morse im Kajutenbuch und die 
bekehrten Europaer oder Lateinamerikaner im Legitimen oder im Virey. Mortons Weg 
zcigt die Entwicklungsgeschichte eines Mannes, der durch einen Schicksalsschlag von 
der bloffen Beschaftigung mit der eigenen Person abkommt. Im zweiten Teil des 
Romans ist die Initiationsrede des englischen Bankiers Lomond, der Morton iiber 
Macht, Moglichkeiten und Pflichten von Banken aufklart, falsch bewertet worden, 
wenn man ihren Zweck in der Verdeutlichung einer gefahrlichen Verschworung 
sah.’  Es ist nicht ganz unmoglich, dass Parteiganger Sealsfields— wie Eduard Castle
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annimmt— dessen poetische Darstellung nicht schatzten, weil sie auch falsche 
Folgerungen zu ziehen nahe legen kann, aber dieses Schicksal teilt sie mit mancher 
anderen poetischen Darstellung, die Bilder des Weltganzen entwirft. Didaktik kann 
padagogische Ziele verfehlen, Poesie unverstandige und unpoetische Adressaten finden.

Sealsfields Morton-Roman hat im zweiten Teil dutch die Verwendung von 
Balzacs Bankierschilderung in Gobseck seine endgiiltige Gestalt gewonnen/ Unter 
Verwendung von Balzacs Bild eines Clubs der Pariser Bankiers hat Sealsfield den 
Machtkampf zwischen grund- und geldbesitzenden Oberschichten als historischen 
Vorgang im Bild einer Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden organisierten 
Parteien gezeichnet, ihn vot allem abet in der Seele seines Helden— der auch darin 
mit dem Verfasser Ahnlichkeit haben durfte— verfolgt. Morton verwendet in einer 
religios getonten Sprache iiberkommene Vorstellungen seiner Jugend wie “Himmel,” 
“Holle,” “Hollengott,” uberwindet sie aber fur die eigene Praxis (SW 10, 2:216).’ Er 
nimmt Partei fur eine geldbesitzende Oberschicht, damit fur die zukiinftige Welt, 
beschreibt sie altmodisch mit den Kategorien, mit denen er aufgewachsen ist, wie 
es die Position des zu Chatles Sealsfield gewordenen Karl Postl in den Jahren vor 
der Julirevolution gewesen sein wird.‘  Eigene Erlebnisse und Erfahrungen sind in 
seine Geschichte eines Amerikaners eingegangen, wie er ihn gern selbst darstellen 
mochte. Sein Held wird akzeptiert in der Welt, in die der Autor hineinstrebt.

Sealsfield gewann aus seinen Honoraren ein Vermogen mit Aktienspekulationen. 
Seine schlicht poetische und darin missverstandliche Weltdarstellung im Roman 
hatte er um 1848 aufgegeben, aber— wie er mehrfach und bei sehr verschiedenen 
Gelegenheiten wiederholte— seine politisch-philosophischen Ansichten beibehalten.’ 
Er begann schliefilich selbst seine “amerikanischen” Vorstellungen von der 
Notwendigkeit “realistischen” Handelns start in Bucher und Erzahlungen in Taten, 
in Bankgeschafte umzusetzen. Der altgewordene Charles Sealsfield war so geworden, 
wie er sich “Amerikaner” vorstellte, konnte sich “Burger von Nordamerika” nennen 
und seinen NeflFen eine uneingeschrankt amerikanische Existenz wiinschen, 
nachdem er abschliefiend in seinem letzten Roman Siiden und Norden die Gefahren 
des “Sudens,” der Poesie, geschildert hatte.* Der Roman des Dreiundvierzigjahrigen 
von “Morton o f Mortonhall,” der wie der deutschamerikanische Sheriff (Oberst) 
Isling Erinnerungen an die alte Aristokratie weckt, will keine Weltverschworung 
der Bankiers beschreiben, sondern die schwierige Wandlung eines jungen Mannes 
angesichts der Frage, ob er Grundbesitzer bleiben oder Bankier werden soil. Morton 
hat darin Anklange an Goethes Wilhelm Meister, nicht als “Geheimbundroman,” 
sondern als Darstellung ahnlicher Parteinahme eines jungen Mannes, der seiner 
Verpflichtung fiir die Mitarbeit an einer besseren Zukunft der Menschen gerecht 
wird.’  “Weltverbesserung” ist eine gemeinsame Ausgangsposition von Goethe 
und Sealsfield, und man konnte ihren Impetus dabei au f Hegel beziehen, von 
“ Hegelianismus” sprechen, der die Entfaltung des Weltgeistes mit Veranderung und 
Verbesserung der Lebensbedingungen parallelisiert. Mortons Weg ist nicht als Irrweg 
dargestellt, sondern als Enrwicklung zum richtigen Urteil fiber Welt, politische 
Verhaltnisse und Menschen. Unabhangig von ins Allgemeine zielenden Theorien uber 
den Geist des neunzehnten Jahrhunderts, oder der Spatromantik, wird der Leser mit 
Morton sichtbar uber verschiedene Aspekte des Zeitalters aufgeklart, lernt Bankiers, 
aber daneben den amerikanischen Farmer und Pfianzer als honorigen Edelmann 
untadeliger moralischer Gesinnung in Gestalt eines Oflfiziers Washingtons kennen. 
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Nicht zufallig wird er bei Sealsfield ein Mann deutscher Herkunft sein. Morton erkennt 
in der Folge Leere und HofFnungslosigkeit einer im Rokoko steckengebliebenen 
europaischen Adelsclique im London Wellingtons, setzt dagegen die Zielstrebigkeit 
und Selbstverleugnung bei burgerlichen Bankiers auf beiden Seiten des Ozeans. Er 
versteht in London endgiiltig, was zukunftstrachtig ist. Lars-Peter Linkes Hinweis 
auf einschlagige Weltbilder Thomas Jefiersons, den Sealsfield unter die Vorfahren 
Mortons versetzt, macht den amerikanischen Horizont des Ganzen deutlich.'® Trotz 
Sealsfields Nahe zum Prasidenten Jackson wird keine “Entblofiung der bosen Macht 
des Geldes” prasentiert." Sowohl der Amerikaner Girard wie der Englander Lomond 
streben nach Macht und Einfluss. Sie beabsichtigen aber nicht, sie zu eigenem Nutzen 
zu verwenden. Wie Balzacs Gobseck in der gleichnamigen Erzahlung macht Sealsfields 
Lomond im Roman Hausbesuche bei seinen privaten Schuldnern.'^ Er bewegt sich 
dabei auch in einem politisch brisanten Milieu, was bei Balzac nicht der Fall ist, 
aber es handelt sich auch da nicht um gewaltige Dimensionen vorauskalkulierten 
Tuns, sondern um Versuche, eigene Vorstellungen im unmittelbaren Handeln aus 
der Situation zu fordern. Aus vielen Griinden lasst sich Sealsfields Morton nicht als 
“Geheimbundroman” deuten, wozu Lars-Peter Linke in seiner Freiburger Dissertation 
neigt. Sein Ergebnis, dass so gezeigt werde, dass keine vernunftige Erklarung der 
Wirklichkeit moglich sei, orientiert sich an der modernen Fantasy-Produktion, die 
Subsystemen kein eigenes Systemverstandnis erlaubt und das literarisch interessierte 
Individuum in “Reise, Abenteuer und Geheimnis” sich in einem als Zusammenhang 
unbegriflFenen und unbegreifbaren “Internet” bewegen sieht.'^ Jeffrey Sammons hat 
richtiger betont, dass es die Ideologie ist, die Karl Postl zu Charles Sealsfield werden 
liel?.'^ Dass der Amerikaenthusiast mit ihrwirklich nur Jackson oder der Volksmeinung 
beim Kampf gegen die Macht der Banken folgte— und nicht etwa seinen deutschen 
Landsleuten zeigen wollte, wo es nicht lang ging—das mag zweifelhaft bleiben. Im 
Kampf von Geburtsaristokratie und neuen Oberschichten ergriff Charles Sealsfield 
vehement Partei, wollte vorfiihren, dass man nur mit dem Neuen Aussicht auf Erfolg 
habe. Seine Bankiers bilden keine Vereinigung, die iiber das hinausginge, was in einer 
“globalisierten” Welt als international tatige Bankengruppe oder Aktiengesellschaft 
selbstverstandlich ist. Konkurrenz ist damit nicht aufgehoben. Der historische Platz der 
ideologischen Bilder des friihen neunzehnten Jahrhunderts ist ein anderer als der des 
existentialistisch-individualistischen modernen Zeitalters mit seinen Spekulationen 
iiber “Geheimbunde,” die das Individuum zur Marionette degradierten. Sealsfields 
Morton entscheidet sich selbst und eindeutig, auch wenn er die Ideologien, zwischen 
denen er sich entscheidet, noch vorpositivistisch ins Metaphysisch-Religiose poetisiert.

Stephy Girard von Rudolf Genee (1824-1914), Charakterbild in einem Akt 
(Mit Benutzung eines Sealsfieldschen Romans),”'* deutet Morton aus dem Geist der 
Sealsfield folgenden Epoche. Es verdeutlicht Sealsfields Konzeption realistisch fiiir 
das preu(?ische Publikum. Der Menschentyp des freien und tatigen GroKhandlers 
aus den Vereinigten Staaten und seine Moglichkeiten sind das begeistert behandelte 
Thema. Sealsfield wird, wo Genee das fur notig hielt, korrigiert. Sein das Portrat 
wurde am 12. Oktober 1878 im Koniglichen Schauspielhaus in Berlin aufgefuhrt. 
Und Genee konnte resiimieren: “In Berlin hat das Publikum das Characterbild als 
solches mit so lebhaftem Interesse entgegen genommen, dass das kleine Stiick, bei
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sehr sorgfaltiger Inszenierung und Darstellung, sich wahrend der ganzen Saison auf 
dem Repertoire des Konigl. Schauspielhauses erhalten hat.” (Kombdien, Vorwort, vi) 

Seit der spaten Romantik hatte sich die Weltsicht der Abendlander erheblich 
gewandelt. Der Journalist, Chefredakteur und Komodiendichter Genee gehorte zur 
jungen Generation. Vom Kaiser Wilhelm II. wurde er zum Professor ernannt und mit 
Ehrensold ausgestattet, nachdem er nicht nur durch zwei Bucher zu Shakespeare, dem 
Hauptautor des koniglichen Schauspielhauses, hervorgetreten war, sondern auch zum 
Berliner Theater historische Erinnerungen und Reformvorschlage publiziert hatte. Er 
war dort eine wichtige Personlichkeit, als aktiver Intellektueller dem Zeitgeist auf den 
Fersen und benutzte bei seinen Publikationen die zeitgenossischeTheaterleidenschaft 
des Publikums. Er reprasentiert das europaische Klima eines gesellschaftsbezogenen 
biirgerlichen Realismus und kann also fur dessen bewusst positives Verhaltnis zu 
den Vereinigten Staaten stehen. In Fontanes Theaterkritiken wird Rudolf Genee 
im Januar 1875 lobend genannt, weil seine Bearbeitung der Hermannsschlacht 
von Heinrich von Kleist alles Exzessive in ihr gemildert habe.'*' Die Betonung 
von Humanitat und Friedensgesinnung mit einer Tendenz zum internationalen 
Ausgleich passte in das eine langere europaische Friedenszeit beginnende Jahrzehnt 
nach dem deutsch-franzosischen Krieg, in dem Genee zur Wirkung kommt.

Was Rudolf Genee veranlasste, Sealsfields Morton zum Thema eines 
Theaterstiicks zu wahlen, ist unklar. Sealsfield war 1864 gestorben, hatte eine 
Flut von Nekrologen und Spekulationen iiber sein Leben in den Zeitungen 
hervorgerufen. Er war dann schnell vergessen worden. Die Biedermeierzeit gait 
wie das ganze “romantische” Zeitalter vor 1848 nur noch als exotische Kuriositat.'^ 
Wenn Genee anders, als man bei seinem Thema vermuten wtirde, etwa Propaganda 
macht fur ein Bankwesen, das in den siebziger Jahren u.a. die Erweiterung der 
Steinkohlenforderung im Ruhrgebiet finanziert,'* bleibt der amerikanische 
Hintergrund iiberraschend und fiir das internationale Klima bezeichnend.

Aus Sealsfields Lebens- macht Genee ein amerikanisches Charakterbild. Statt 
des jungen Morton steht bei ihm der alte Girard im Mittelpunkt. Im Vorwort zur 
Buchausgabe halt er fest: “ Bei der Dramatisirung dieses von Sealsfield so drastisch 
geschilderten Characters war es nicht auf eine eigentliche abgeschlossene dramatische 
Handlung abgesehn, sondern nur auf eine Skizzirung der Hauptfigur in der 
geschilderten Situation.” Dass das biedermeierzeitliche Genrebild, wie Friedrich Sengle 
nachzuweisen versuchte, als Weg zum Realismus verstanden werden muss, lasst sich 
hier gut belegen.”  Es ist nicht nur literarische Gattung, sondern inhaltliche Tendenz, 
Wiedergabe von Beobachtungen, wie sie Erich Auerbach als “Realismus” definierte.^” 
Es interessiert die Figur des Bankiers aus Philadelphia und nicht mehr— wie bei 
Sealsfield— der Weg des inaufiere und innereSchwierigkeitengeratenen jungen Mannes 
Morton. Zwar wird in Adaption des ersten Morton-Bandes Sealsfields gezeigt, wie der 
durch den Untergang seines Schiffes finanziell in Abhangigkeit geratene “Kapitan” (!) 
Morton auf rabiate Weise als Vertreter Girards nach Europa expediert wird, aber um 
Girard rankt sich nicht nur die Handlung, er ist als Figur der in Rede stehendeTypus.

Er stellt sich als Amerikaner vor: “In Frankreich bin ich geboren, aber ich 
bin noch zeitig genug Amerikaner geworden, um es mit voller Kraft des Wollens 
sein zu kiinnen.” '̂ Der Chef und sein europaischer Statthalter haben die bei 
Sealsfield vorgegebene Vision. Der Bankier projektiert; “Sie werden in London 
[...] - als ein echter Sohn der neuen Welt - [...] in meinem Sinne wirken” (a.a.O., 
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59, 11. Auftr.). Der Abgesandte akzeptiert: “ die alte Welt soli mir zur neuen 
werden "(a.a.O., S.60, 12. Auftr.). Der Wirtschaftshistoriker Wilhelm Treue hat 
“Amerikanismus” in seiner Wirtschafisgeschichte der Neuzeit in einen merkantilen 
Zusammenhang gestellt: “Die USA waren anders als die meisten europaischen 
Staaten von vornherein ehenso sehr Wirtschaftsmacht wie politischer Faktor.”“

Genee nennt seinen Helden “GroKhandler,” zeigt ihn heim Einlagern von 
Waren und dahei an kleinen Details und auffalligen Anekdoten, wie intensiv er 
arheitet und die Aul?enwelt zur Kenntnis nimmt. Einerseits ist er riicksichtslos und 
verlangt Erfullung seiner Forderungen und Einhaltung der mit ihm ahgeschlossenen 
Vertrage. Dafur giht es krasse Beispiele, die aus Sealsfield stammen und fast in alien 
Fallen his auf die Biographic zuriickgehen, die gleich nach dessen Tod iiher Girard 
erschienen war.^  ̂ Einmal lasst Girard irische Arheiter sinnlose Tatigkeiten ausiihen, 
um ihren Gehorsam zu testen. Wer nicht pariert, wortlos auch das scheinhar 
Sinnlose tut, gilt als unhrauchhar, wird nicht eingestellt. War das ftanzosisch- 
preufiischer militarischer Drill? Zum anderen weist Gende seinen tuchtigen ersten 
Buchhalter ah, der durch seine Verlohte wegen seiner Heirat eine Gehaltserhohung 
erhittet, “dem Haifisch in den Rachen fuhlt.” Dass der Zahne hat, ist heute gut 
hekannt. Private Verhaltnisse hraucht der Arheitgeher nicht zu heriicksichtigen; er 
hezahlt geleistete Arheit und die andert sich nicht positiv durch eine Heirat, meint 
Girard. Es geht um heute in Deutschland wieder in die Diskussion geratende 
“Lohnnehenkosten,” ging damals hei Genee eventuell zusatzlich um Fragen der 
sozialen Geset^ehung, die Bismarck in Preufien ins Werk zu setzen hegann.

Girard weist einen Spenden sammelnden Geistlichen ganz ah, als der ihm 
iiher die zu hescheidene Spendenhohe Vorhaltungen macht. Sein Werk wird 
ein weltliches College in Philadelphia werden, in dem Geisdiche unerwiinscht 
sind. Er hestraft einen erstklassigen Kapitan mit ftistloser Entlassung, weil der 
ohne Auftrag, seine vermeintlichen Wiinsche antizipierend, seine ftanzosische 
Verwandtschaft herantransportiert hat. Girard macht klar, mit wem er handeln 
will, mit wem nicht, liest genau und streng alle Bilanzen. Er lasst nichts 
ungepriift, was in der Firma vorgeht, halt nichts von hloRem Vertrauen. Hier 
hat Genee die Figur erweitert, ist konkreter und prinzipieller als Sealsfield.

Schliefilich ist es Girard wichtig, Morton in allerhochster Eile nach Europa 
zu schicken. Das praktiziert er, ohne auf die Gefahren Riicksicht zu nehmen, 
denen er ihn dahei aussetzt. Im Ruderhoot wird er zum Ozeandampfer gehracht, 
was— ŵie die Schriftsteller meinen— leicht schief gehen konnte. Girard kennt 
nur das eigene Programm. Er zeigt sich allerdings erleichtert und gliicklich 
iiher dessen Erfolg und die Bestatigung durch “Fortuna,” indem sie Morton 
wohlhehalten aufs DampfschifiF gelangen lasst. Aus dem aherglauhischer Test folgert 
Girard ein gutes Omen. Die Weltordnung hestatigt die Wahl seines Agenten.

G en^ folgt Sealsfield wie dieser der friihen Darstellung Simpsons. Er heschaftigt 
sich mit dem Charakter des Bankiers. Das Werk redigiert und veroffentlicht G en^ 
1878 im Augenhlickeinesengeren deutsch-amerikanischen Flirts, in einem glucklichen 
Augenhlick der Zusammenarheit, wie sein Stuck zeigt. Auf den Sezcssionskrieg hlickt 
er ausdriicklich zuriick, verschiebt dahei die zeitlichen Perspektiven. Anachronistisch 
lenkt er den Blick aus der Auffuhrungszeit zuruck und aus der dargestellten 
historischen Zeit vorwarts; denn der historische Bankier lebte in Philadelphia von 
1750 bis 1831, war schon Jahrzehnte vor dem Sezcssionskrieg und ein paar Jahre vor
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Sealsfields Roman verstorben. Sein Stiick nennt Genee in seinem Vorwort allerdings 
“cine iiltere Arbeit,” so dass man annehmen kann, sie stamme aus der Zcit bald nach 
Sealsfields Tod 1864, als der Autor gerade noch einmal in Mode war. Es war die Zeit 
des Sessionskrieges. Der Anlass zur Abfassung wiirde verstandlich wie eine erstaunliche 
Zeitverschiebung im Stiick. Die Wiederaufnahme miisste nicht aus dem Bediirfnis 
begriindet werden, eine iiltere Arbeit endlich vorzulegen, sondern konnte aufBismarcks 
Benutzung der Berliner Banken fur seine Nachkriegspolitik verweisen und Tendenzen 
zu preufiisch-deutscher Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten 1878.

Uber Sealsfields alte Konzeption hinaus gibt Genee Morton zum Vater 
seiner Verlobten aus eigener Erfindung einen “Sklavenziichter aus Missouri,” 
was den primitiven Egoismus der Familie erklaren soil, aus dem heraus die Braut 
den Armgewordenen sofort verlasst. Genee lasst das nicht wie Sealsfield einfach 
“amerikanisch,” sondern “siidstaatlich” sein. Er lasst Girard sich zusatzlich mit einem 
(nordlicheren) Plantagenbesitzer aus Kansas auseinandersetzen, der bei Sealsfield nicht 
vorkommt.’'* Dieser Kansas-Mann will kein Abolitionist sein (was man im Norden 
aber war), weil es “Sklaven unzahliger Arten” gibt, womit an des einst Europa-Muden 
(1838) Ernst Willkomm Weifie Sklaven (1845) erinnert werden konnte.^’ Fur die 
“Nebraska-Biir hat der Kansas-Farmer 1854 nicht gestimmt, sondern erlautert: "... 
die Union liegt mir mehr am Herzen als die paar Millionen Schwarzer”(48). Girard 
zeigt Zustimmung, bis der junge Morton gegen seine opportunistische Nachgiebigkeit 
eintritt und von “weiterschreitendem Unheil” spricht, “wenn wir den blinden Zufall, 
die Bestimmung dutch die Gehurt als sittliches Gesetz anerkennen”(48). Er lehnt 
Rassismus ab, ungleiche Behandlung von Menschen. Girard erkennt den Vertreter 
richtiger Ideen, “wirft einen flammenden Blick auf ihn.” Die Wahl des europaischen 
Vertreters Girards ist bei Genee ausdrucklich ideologisch-moralisch begriindet: 
Morton hat die richtigen Anschauungen, ist Vertreter einer allgemeine Menschlichkeit 
vertretenden Philosophic. Wie Girard im Text hat Genee dutch ihn Morton 
ausdrucklich zum Trager progressiv menschenfreundlicher, in Amerika besonders 
lebendiger Gesinnungen gemacht. Wahrend London und der englische Bankier 
Sealsfields bei ihm verschwinden und damit die iibernationalen Bundnisse, bekommt 
Philadelphia und Amerika einen hoheren Stellenwert. Genee diirfte darin preufiische 
Vorstellungen seiner Epoche spiegeln, wie Sealsfield sie vorwegnimmt in Gestalt 
des Barons Schochstein als Deutsch-amerikanische W ahlverwandtschafien (1840).“

Uber Hintergriinde des Sezessionskrieges will Genee aufklaren, zeigt Girard und 
Morton als Vertreter der richtigen Sache. Die Zeitzusammenhange werden dadurch 
zerstort. Der wirkliche Girard konnte auf die Kansas-Nebraska-Bill natiirlich nicht 
reagieren. Sie oflnete die nach dem Breitengrad festgelegten Grenzen zwischen 
Sklavenhaltung verbietenden und erlaubenden Staaten anlasslich der Grundung 
des Territoriums Nebraska zugunsten grofierer Freiheit fur beide Seiten. Genee 
lasst die Zukunftschancen des Gesetzes hintergrundig erortern. Die Sache war 
ihm noch wichtig. Er schatzt die Verhaltnisse angemessen ein, was fur den 1878 
riickwartsgewandten Propheten leicht gewesen ware. Die Stellungnahme gibt aber den 
neuen Vereinigten Staaten (Lincolns) nachdrucklich Recht, und sein Charakterbild gilt 
keiner historischen Personlichkeit aus alter Zeit, sondern einem Nordamerikaner der 
Gegenwart. Wo er den von Sealsfield uberlieferten Anekdoten folgt, kann man heute 
Girards Umgang mit anderen Menschen zwar arrogant und selbstherrlich finden, doch 
betont Genee starker als Sealsfield, dass das Wohl der Betroffenen dem Arbeitgeber
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Girard nie gleichgiiltig ist. Der Schiuss zeigt eindringlich, dass der Buchhalter und 
seine Braut vor der Hochzeit ein erhebliches Geldgeschenk erhalten, obwohl Girard 
Gebaltserbobung aus diesem Anlass ablebnte und dem Bucbbalter wegen der Forderung 
mit Entlassung drobte. Arbeit wird nicbt nacb sozialen Kriterien bezablt, versicbern 
Sealsfield und Genee gegen europaiscbe und letzterer gewiss aucb gegen Tendenzen 
im Bismarckreicb. Bestimmte liberale, bier “amerikaniscb” genannte Spielregeln setzt 
Girard in Handeln urn: Man soli lernen, sicb auf einen Punkt zu konzentrieren, 
Nebenzwecke nicbt ins Auge fassen, soli “auf den eigenen FiiGen steben,” was bei 
Sealsfield noch ein wenig fremdartiger “in den eigenen Schuhen steben” biel?. Genee 
iibersetzt Sealsfield in seine eigene, am amerikanisierenden Vormarzautor gemessen, 
burgerlich-realistische Sprache.^’ Auf das kultivierte und frohliche gemeinsame 
Essen eines engeren Kreises folgt die uberstiirzte und gefahrliche Abreise Mortons.

Genee ist Sealsfield nacb London nicbt gefolgt, bat wicbtiger gefimden, den 
neuen Menscbentypus zu zeigen, der sicb aus den Europaern in Amerika gebildet 
batte, wofiir Sealsfields Stepby Girard ibm passend scbien. Aus beiden Teilen des 
Romans Morton ubernabm er Passagen, sein “Cbarakterbild” endet jedocb mit dem 
ersten Teil des Romans. Weggelassen ist die in Amerika 1838 unter dem Prasidenten 
Jackson nocb einmal lebbafte Debatte iiber Geld- und Grundbesitz, bei der Jackson 
zugunsten weiterer Besiedlung des Westens fur Grundbesitz pladiert batte, worin 
Sealsfield im ersten Teil seines Romans sein Gefolgsmann blieb. Jeffrey Sammons hat 
diese Parteinahme Sealsfields in seinem Buch iiber deutsche Amerikadarstellungen fiir 
den wesentlichen Mangel der Zukunftsfahigkeit des Autors Sealsfield erklart, dessen 
Mangel bei dem begabten Schriftsteller sicb aus seinem oberflachlich populistischen 
Jacksonismus herleiteten.^ Der realistische Gen&, der in friihen Jahren Redakteur in 
Danzig war, vermeidet jeden Gedanken an den Wert aristokratischen Grundbesitzes, 
eliminiert damit aus seinem amerikanischen Cbarakterbild jede als positive Aussage 
verstehbare Andeutung zu “Junkertum.” Bei Genee darf und soil Stepby Girard eine 
eindeutige und als positiv verstandene biirgerliche Weltkonzeption vortragen, was 
bei Sealsfield im zweiten Teil, durch den Londoner Bankier, weniger idealistisch 
und vor allem im Blick auf eine gewisse Dialektik geschieht. Genees Girard sagt:

“Was ich will, ist nichts Geringes; ich babe mehr im Sinn, als bios Million 
auf Million zu haufen: ich will die oberste Hoheit und das Recht der 
schaffenden Arbeit, will die Herrschaft des erworbenen Besitzes auf dieser 
Erde befestigen,...” (55)

Machtkampf mit Geburtsaristokratie ist zwar definiert, Morton beeindruckt. Es 
handelt sicb aber ganz und gar nicbt um die Art neuer Leistungen. Morton lasst sicb 
also von den “riesigen Wogen seines [d.h. Girards] Geistes treiben”(57) und erfahrt also:

“Sie sollen mein Mitarbeiter werden an der grofien Umgestaltung der 
gesellschaftlichen Verhaltnisse dieser Erde. Eine Weltmacht wie das Geld ist 
nicbt allein fiir die eigensiichtigen Zwecke kleiner Kramerseelen da.”

Es vermag mehr zu reformieren “als alle philosophischen Systeme” oder “alle
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Heere von Eroberern.” Weltteile werden verbunden; denn “Nichts Grofies 
kann mehr geschehen, was in den Grenzen einer Nationalitat verbleibt” (59).

Im Roman liegt ein innerer Konflikt vor und sein TitelbegrifF ist mehrdeutig. 
Das liegt hinter Genee. Neues bietet ihm der Held Stephy Girard, der “den 
iiberall bin eingreifenden und segensreichen(l) Einfluss unserer zwei groRen 
Lebensfaktoren, des Geldes und des Handels” zeige, wie der Theaterkritiker 
Theodor Fontane in seinem Stuck finden wird (vgl. Anm. 33, S.164).

Der Romancier Sealsfield bleibt hinter der Entwicklung nach 1848 zuriick und 
wird im Nachmarz nicht mehr publiziert. Genee entfernt seinen altertiimlichen 
Konflikt bei Morton zwischen Option fiir Girard oder fur den Gutsbesitzer Isling, 
den Geneeich vermute; als eine deutlich vorgewiesene Veranderung der idealen 
Biedermeierfigur Sealsfields—anders, namlich Forster, nennt.”  Der Unterschied 
zu Sealsfield ist an diesem Punkt aufierlich markiert. Gen& lasst Morton von 
Forster ohne Zogern und Vorbehalt an Girard empfohlen werden. Nur der 
Bankier kann dem bankrotten Beinahe-Selbstmorder eine neue Existenz schafFen, 
wahrend bei Sealsfield Morton am Ende des ersten Bandes pathetisch iiber seine 
Entscheidung reflektiert. Genee hat sich auf das Bankier-Lebensbild konzentriert, 
den amerikanischen Bankier in seiner Psychologie verstandlich zu machen 
versucht und seine Arbeit nachdriicklich als im allgemeinen Interesse erklan.

Wenn es bei Mortons Einholung auf das gestoppte Dampfschiff heifit “Er 
ist gerettet,” ist das eine realistische Zuriickweisung religioser Symbolik, die 
vielleicht nur zufallig an Faust I  anklingt, jedenfalls Sealsfields spatromantisch- 
biedermeierliche Dialektik ausdriicklich und endgiiltig zuruckweist: Morton hat 
richtig gehandelt, und Girard ist zuverlassig in bezug auf seine Absichten und 
Leistungen. Dem amerikanischen Bankier gebiihrt wie dem Fortschritt Vertrauen.

Theodor Fontane (1819-98), der seit 1870 in Berlin als Theaterkritiker eine 
feste Anstellung bei der Vossischen Zeitung hatte, hat in seiner Kritik der Auffiihrung 
von Genees Stiick am Berliner Schauspielhaus dessen Tendenz, den amerikanischen 
Bankier zu loben, massiv verstarkt und sie noch unwidersprechlicher gemacht. Stiick 
und Gehalt finden seine Billigung.^° Man kann das als bewusste Prasentation eines 
positiven Amerikabildes nehmen, das sich gegen die damals an vielen Punkten 
bemerkbare literarische Kritik der Realisten stellt.’ ’ Die Auswanderung erreichte gegen 
solche literarische Kritik Rekordhohen, der politische Kontakt zwischen Preufien 
und den Vereinigten Staaten war erfreulich, stellte einen gliicklichen Augenblick 
in den politisch-okonomischen Beziehungen dar. Fontane war bei dem fur den 
Preufien scheinbar abgelegenen Thema bedeutender “Zeuge seines Jahrhunderts”.”

Die transozeanische neue Welt konnte man in Europa 1870 nicht iibersehen, 
wofiir Fontane ein bemerkenswertes Beispiel gegeben hat mit einem Gesprach 
mit einem amerikanischen Korrespondenten auf dem Strafiburger Munster nach 
dem deutsch-franzosischen Krieg.*’ 1874 hatte er Ernst Wicherts Die Realisten 
besprochen (7.3.1874; Anm. 33, Bd. 1 [1870-74], 174-178). Der geheime Justizrat 
und hochrangige Richter in Berlin, Verfasser Litauischer Geschichten und preuKischer 
Geschichtsromane (1831-1902, mit Namen ohne “ie” und nicht zu verwechseln 
mit dem ostpreufiischen Schriftsteller der Weltkriegszeiten), kann eigentlich 
nicht ohne Kontakt mit der Stimmung in Berlins leitenden Kreisen geschrieben 
haben. Er hatte einen inzwischen amerikanischen Onkel heimkehren lassen, der 
einst als Idealist ausgezogen war. Da er nach achtundzwanzig Jahren zuriickkehrt, 
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ist Zusammenhang mit Vormarz und Marzunruhen klar. Der Neuamerikaner 
stellt in Deutschland nun fest, “dal? dasselbe Land, das mittlerweile die Ideale 
zurucldiegender Jahrzehnte verwirklichte, seiner eigensten Natur untreu werdend, 
in Anbetung des goldenen Kalbs verfallen ist.” Fontane ist mit dem Vorgetragenen 
nicht einverstanden und kommentiert, der amerikanische Arzt sei bei Wichert 
nicht rite promotus und die Kranken nicht gefahrlich erkrankt”: “Der Gedanke 

war gut, die Ausfiiihrung blieb dahinter zuriick” (Anm. 33, 1:178). Das Problem 
des “amerikanischen Idealismus” erortert er nicht, weil der Autor Wichert ein 
konfuses Stiick geliefert habe, dessen “Onkel aus Amerika” vollig aus der Rolle 
falle, Lustspielfigur sei. Ob preuGischer Realismus zu loben und amerikanischer 
Idealismus eine verfehlte Vorstellung sei, blieb auf sich beruhen. Die Hauptfigur 
sei unkiinstlerisch und unangemessen. Sie kann nicht zur Diskussion stehen, wie 
sie in Wicherts Stiick vorkommt, behauptet Fontane. Doch hat Wichert auf dem 
Berliner Theater ubcr Idealismus echter Amerikaner nachgedacht im Gegensatz zu 
den vielen Kritikern, die damals in Amerika nur materialistische Gesinnung sahen. 
Es kann kaum ein blol? personlicher Einfall des Autors gewesen sein. Doch ergibt 
sich aus Fontanes Kritik wie aus ihrem Zusammenspiel anlasslich des nachsten Bildes 
aus Amerika die Absicht, die Vereinigten Staaten realistisch und positiv zu sehen. 
Gende und sein Stiick nimmt Fontane ernst und folgt ihm uneingeschrankt in seiner 
Tendenz. Fur ihn steht fest, dass Girard eine belehrende Vorbildfigur ist. Bei ihm 
sieht er “uber unsere kleinen Akten- und Routine-Verhaltnisse weit hinausgehende 
Ideenfiille” und belehrt, “alle Fragen, auch die grofiten, sind eben mehr oder weniger 
zu Geldfragen geworden.” Das brachte “Segen”: "... die Niederhaltung der blol? 
dynastischen und der nicht wirklichen, sondern nur karikatur-nationalen Interessen”; 
“fast eine Unmoglichkeit ist da, um Flachsenfingens willen kleine oder gar grol?e 
Kriege zu fiihren.””  “Uber die Mauern der engen Stadt fort geht der Blick in die 
Welt”(165). Girard wird als “selbstsuchtslos und im Dienste grol?er Ideen” gefeiert:

Verbindung der Volker, Austausch ihrer geistigen und materiellen Vorziige, 
vor allem Herausbildung eines schonen Menschentums zur Sitte, Freiheit 
und Erkenntnis, dafiir lebt er, dafiir hat er erworben, dafiir rechnet und 
regiert er. (164)

Fontane iibertrifft Genee in der Verherrlichung des Typus Girard. Sealsfields 
Probleme sind vergessen. Das Geld konnte wirklichkeitsnaher als Ideologien Frieden 
stiften, meint der biirgerliche Realist. Er konnte auch an den in seiner Familie, 
besonders bei seiner Frau Emilie, bestens bekannten Bankier Bismarcks, an den 
Baron Bleichroder denken. Doch versteht er seine Theaterkritik als Erorterung 
zum Thema Amerika. Frankreich, sagt er wenn man seine Darlegungen zum 
zweiten Stiick des Abends (nach dem Franzosen Edmond About) hinzunimmt, 
macht aus alt neu, gut und kultiviert, das muss man in Berlin erst einmal richtig 
erfuhlen.’ ’ Amerika aber, das ist etwas ganz anderes. Hier geht es um Neues. Bei 
Genee erscheine “ein Mann, der von kleinbiirgerlichem Millionenbewusstsein und 
patrizisch-reichsstadtischen Renommistereien gleich weit entfernt, die dominierende 
Macht unseres modernen Lebens erkannt hat und gewillt ist, sie selbstsuchtslos und 
im Dienste groKer Ideen zu verwenden.” “Verwandtem begegnen wir oft, und der 
reiche Kaufherr und Kapitalist ist fast zu einer stehenden Biihnenligur geworden;

113



aber entweder pflegt er sich als Pariser Roue oder als deutscher Philister zu geben, 
wenn er es nicht vorzieht in romantisch-mittelalterlicher Verldarung aufeutreten.” 

Fontane will Kritik an dem mangelnden Handlungsgehalt der Skizze gehort haben 
und weist sie zuriick, da sie das Genre des Bildes nicht beriicksichtige, “Charakterbild” 
sei eine Gattung des Theaters, die mit ihrem eigenen MaK gemessen werden tniisse, nur 
richtig gezeichnet und interessant zu sein habe, wie es hier der Fall sei: “Jedes Kunstwerk
kannverlangen, mitseinemMafiegemessenzu werden: Undsoweitwirdniemandgehen,
die Gattung ‘Charakterbild’ an und fur sich von den Brettern ausschliefien zu wollen.” 

Genee folgte in der Buchausgabe seiner Gesammelten Komodien 1879 
ofFenbar Fontane, den er als wichtigen Kritiker in seinen Vorwort-Text einband.“  
Der hebt auch bei anderer Gelegenheit die Figur der grofien Geldmanner und 
Unternehmer hervor, selbst da, wo Absage an die “Bourgeoisie” ausdriicklich 
sein Thema ist. Der Tochter schreibt der Romancier 1884: “Ich kann den 
Bourgeoiston nicht ertragen [...], angesichts des wohlhabendgewordenen 
Speckhokertums . . . dreht sich mir jetzt das Herz urn.” Dem wird entgegengesetzt:

“W irklicher Reichthum imponiert m ir oder erfreut mich wenigstens, 
seine Erscheinungsformen sind mir in hohem Mafie sympathisch und ich 
lebe gern inmitten von Menschen die 5000 Grubenarbeiter beschaftigen, 
Fabrikstadte griinden und Expeditionen aussenden zur Colonisirung von 
Mittel-Afrika. GroSe SchifFsreder, die Flotten bemannen. Tunnel- und 
Kanalbauer, die Weltteile verbinden, Zeitungsfiirsten und Eisenbahnkonige 
sind meiner Huldigungen sicher, ich w ill nichts von ihnen, aber sie schaffen 
und wirken zu sehen, thut mir wohl, alles Gro(?e hat von Jugend auf einen 
Zauber fur mich gehabt, ich unterwerfe mich neidlos.”^̂

Tochter Martha, an die er schreibt, stand vor einer Europareise mit einer 
Amerikanerin. Was im personlichen Brief einfach klingt, ist in der kunstlerischen
Gestaltung,vonderauchdieTheaterkritikbestimmtist,vielfaltiger,schonweileinebunte
Leserschaft bedient werden muss. So finder man i n der Genee-Kritik neben der massiven 
Bestatigungder Sicht G en fe  die Erorterung einer Antithese; denn mancher Leser oder 
Zuschauer wird ihm nicht folgen, ahnt der Kritiker. Handelt es sich bei den kritischen 
Kritikern des Kritikers nur um einen altmodischen, altpreufiischen Menschentypus? 
Fontane ist vorsichtig und— mit einer seiner Haupteigenschaften— tolerant:

“Die Stellung, die der einzelne zu diesen Fragen [iiber die Rolle der 
Geldaristokratie] einnimmt, wird freilich auch seine Stellung zu dem 
Charakterbild’ beeinflussen, das uns R. Genee gezeichnet hat. Wer noch 
ausschliefilich auf Botschafter und Gesandte halt, und, gut-bureaukratisch 
gedrillt, uberhaupt nur an alles auf Stempelbogen Geschriebene oder mit 
dem Dienstsiegel Ausgerustete seine Hoffnung setzt, der wird in diesem 
philadelphischen GroRhandler einen sonderbaren und etwas komischen 
alten Mann erblicken, der— mutmafilich verstimmt iiber den Nicht- 
Empfang eines General-Konsulats— sich in groKsprecherischer Weise auf 
Menschheits-Begluckungs-Spekulationen geworfen hat; ...” (165)

Die Leser werden zum Nachdenken veranlasst, ohne bevormunder zu werden, und
114



diirfen ihre “kleinburgerlichen” Vorstellungen bedenken. Der Autor nahm zunachst die 
Gelegenheit wahr, sich eindeutig zu erklaren, tritt—nachdem er seine Pflicht in dieser 
Richtung erfullt hat— einen halben Ruckzug an und spricht von einem moglichen 
anderen Verstandnis, das so recht den Amerikaner Girard gar nicht treflFen kann, fiihrt 
dann auch den eigenen Satz wieder gegenlaufig und im Sinn seines Ansatzes zu Ende:

wer aber umgekehrt solchen Stephy Girards^* leibhaftig begegnet 
und von ihrer iiber unsere kleinen Akten- und Routine-Verhaltnisse 
weit hinausgehenden Ideenfiille frappien worden ist, der wird auch 
einem “Charakterbild” wie diesem, eben weil er an dasselbe glaubt, seine 
Sympathien entgegenbringen. (165)

Fontane ist auch als Journalist eine amiisante, aber keine einfache Lektiire. Der 
Theaterkritiker bleibt ein Schriftsteller ersten Ranges. Fragen kann man, ob man sogar 
noch eine Verbeugung vor den Sealsfield-Kennern findet, wenn man Sealsfield genau 
kennt. Ich habe jahrelang nach einem Indiz fiir Sealsfield-Lektiire Fontanes gesucht, 
aber nichts gefiinden. Dass Sealsfield inzwischen nicht mehr zu gebrauchen war, diirfte 
Fontane— ob er ihn gelesen oder nicht gelesen haben sollte— klar gewesen sein. Mit 
einer von Sealsfields dialektischen Lieblingswendungen ( “und doch ... wieder” ) weist 
er in der Gende-Besprechung, ohne von deren Vorlage zu sprechen, auf diese gleichsam 
hin als das, was gespielt wurde: “Vieles darin ist nur angedeutet und auch das kaum. 
Ich vermute hier unbarmherzige und doch auch wieder gerechtfertigte Schnitte der 
Theaterschere” (kursiv nicht im Text). Schnitte machte ofFensichtlich aber Genee, 
mit seinem kurzen Stiick, kaum die Theaterregie. Fontane, bevor seine politisch- 
personlichen Betrachtungen irgendjemanden herausfordern konnen, geht zur Kritik 
des im EndefFekt schlieElich harmlosen Wasserbades uber, das Morton bei der Abreise 
nehmen kiinnte. Morton wird auf einen neuen Glauben getauft. Fontane erklart dazu, 
dass in Amerika alles ganz anders ist, als man in Europa, in Berlin, denke: “Konigliche 
Schauspielhauser sind eben keine Horste fur das, was uber den Atlantik fliegt” (165).

Eis gibt weiter Unterschiede zwischen PreuKen und Amerika, auch wenn man in 
Preufien Amerikaner gut versteht, wie Genee und Fontane zeigen wollen. So endet 
Fontanes Besprechung des neuen Stiicks nach den zitierten Erbrterungen auch mit Blick 
auf den Sezessionskrieg und die Harte, mit der er gefuhrt wurde, wobei Kritik, wenn 
iiberhaupt, ganz vorsichtig geiibt wird und weit hergeholt ist: An exakter Darstellung 
von Dialekten hapert es auf dcm Berliner Theater, meint Fontane. Man sieht das an 
den beiden Iren im Stiick. Wie alle sprachlichen Abweichungen von der Hochsprache 
werde auch ihr Idiom zu einer Art Sachsisch. Herr Klein, Darsteller des Girard, habe 
als eine Ausnahme in der fur Fremdes wenig aufgeschlossenen Truppe zu gelten. Klein 
habe den Amerikaner vorziiglich charakterisiert, er verstehe die Figuren, die er spiele:

Das hat der eine, der andere hat es nicht. So tritt beispielsweise in diesem 
Stiick ein “Plantagenbesitzer aus Kansas” auf. Ich glaube nicht, daf? ein 
Plantagenbesitzer je so ausgesehen hat. Entgegengesetzten Falles konnte der 
Sezessionkrieg nicht so lange gedauert haben. (166)

Im Text ist der in Kansas investierende “siidliche” Plantagenbesitzer 
ambivalenter angelegt, als er nach Fontane auf der Buhne dargestellt wurde.
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Suden und Norden sind bei ihm ein wenig verwirrend vorgewiesen. Ob Fontane 
diskret auf ein Problem verweisen will, das im Gegensatz zu Sealsfield bei Genee 
im Bild des Siidens auftritt, bleibt unbeantwortbar. Jedenfalls wird an dessen 
etwas konflise zeitliche und raumliche Verhaltnisse (fur Kenner) erinnert.

Finer Meinung sind Stiickschreiber und Rezensent in der Hauptsache, der 
Lokalisierung und Beurteilung der Titelfigur. Es ist ein “GroBhandler,” der in 
umfangreichem Mal?e Geld verleiht, der den Lauf der Welt mitbestimmen kann. 
Morton soil einmal sein Werk fortsetzen. Dass der dem ihm drohenden Tod im 
Meer entgeht, ist Zustimmung der Fortuna, die zu so weitgehenden Projekten ihr 
Wortchen sagen kann. Der Biedermeier-Girard glaubt das jedenfalls. Fontane ist 
skeptischer, halt die ganze Partie fur zu umfangreich. Genees Szene 13 hat freilich 
bloB 34 Zeilen, so dass das Gefiihl von einer zu erheblichen Ausdehnung dutch die 
Darstellung erzeugt worden sein muss. Der Buhnenautor hatte Sealsfield, der fast 
fiinf Seiten verwendet, bereits sehr stark gekiirzt. Er hat auch den Schluss des Bildes 
positiver gehalten, indem er Girards humane Freundlichkeit bei rauer Schale und 
radikalem Herr-im-Haus-Standpunkt das allerletzte Wort gibt und den Triumph iiber 
die Gefahr als selbstverstandlich voraussetzt. Der Theaterautor zeigte, dass Girard 
sehr wohl Anteil an der Sache, am Leben seines Emissars nimmt, dass er aber weder 
seine Angst noch seine Erleichterung fur andere erkennbar werden lasst, sich fur den 
eigenen Anteil am Ganzen aufeine Art Fatum beruft. Uneingeschrankt loben Kritiker 
und Theaterautor die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Wie man sie prasentieren 
und reprasentieren solle, dariiber haben sie leicht verschiedene Vorstellungen.

Am 2. Mai 1889 gibt eine Auffuhrung des Lessing-Theaters mit dem inzwischen 
dorthin gewechselten Hauptdarsteller Klein aus der Schauspielhausaufftihrung 
Fontane Gelegenheit, sein Urteil zu wiederholen. Er kommentiert: “Den Stephy Girard 
hat er (Klein, F.S.) sich aus jenen Tagen (der Erstauffuhrung, ES.) nicht nur gerettet, 
sondern, wenn ich recht berichtet bin, inzwischen sogar zu einer seiner Lieblingsrollen 
erhoben. Und mit Recht. Denn er gibt diesen alten, ebenso tyrannischen wie giitigen 
Kaufherrn und Philadelphia-Millionar, der sich mit groRen Herrschafts- und 
noch groReren Begliickungsplanen tragt, in voller kiinstlerischer Meisterschaft.” ’̂

Noch einmal erhalt Genee ein voiles Loh; “Das Geneesche Stiick, das sich 
mit Recht ‘Charakterbild’ nennt, ist ganz auf die Rolle des Stephy Girard hin 
geschrieben, und der Dichter [!] darf sich in der Tat begluckwiinschen, fur seine 
gut gezeichnete Gestalt einen so glanzenden Darsteller gefiinden zu haben.” 
Fontane erwahnt ein Washington-Portrat auf der Biihne, das unzulanglich sei, 
und eine Afrika-Karte, in der in Deutschland interessierende Kolonialgebiete 
ein wenig zu plakativ herausgehoben seien. Wenn man so will, kann man hier 
das Aufkommen von Problemen ahnen, die ironisch und indirekt angesprochen 
werden; denn die Karte veranschauliche, sagt Fontane, “ mehr als irgendwas den 
kolonisatorischen Sinn Stephy Girards und seine den Weltereignissen vorauseilende, 
ganze bis dahin unentdeckte Landschaften aufschlieRende Pionierkraft” (687).

In seinem ausfiihrlichen Romanwort zu Amerika mit dem amerikanisch knappen 
Titel Quin hat Fontane 1891 dann alltaglich-bescheidenere Verhaltnisse dargestellt, 
ausdriicklich die demokratischen Qualitaten gegeniiber seinem preuRischen 
Heimatland hervorgehoben.'’” Er verurteilt die gegen die soziale Ordnung gewalttatig 
revoltierenden Morder in einem preuRischen Aufsteiger und einem franzosischen 
Kommunarden. Diese Morder werden keine “Amerikaner,” sind nachdriicklich von 
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den Amerikanern abgesetzt. Beide werden nicht zu wirklichen Biirgern einer Neuen 
Welt. Diese sind— im Roman auf einer bescheideneren Ebene als Girard— okonomisch 
erfolgreich, produzieren und verdienen. Fontane nimmt als eine Art Fortsetzung der 
Quaker pazifistische Mennoniten (Taufgesinnte, B a p t i s t e n . E r  kombiniert bei 
ihnen Vermogensfortschritt mit religioser Haltung, was schon Alexis de Tocqueville 
fur die neue Demokratie als bezeichnend galt,^  ̂einzufangen versucht auch Fontane 
in Q uin so etwas wie Tocqueville: den “Geist” der amerikanischen Demokratie.

Die Kritik des Stephy Girard war einer von Fontanes ersten Anlaufen, Amerika 
zu verstehen, nachdem er das Problem der Neuen Welt entdeckt hatte. Der Roman 
Q uin war ein spates Ergebnis. Wie viele seiner Themen hat Fontane auch das Thema 
“Amerika” lange erwogen. Frankreich, in der Theaterkritik scheinbar zufalliges 
Parallelthema von Genees Stephy Girard, ist ebenfalls ein solcbes Thema gewesen.*’ Es 
ist vor dem amerikanischem Hintergrund von Q«;'rrebenfalls noch einmal prasentiert, 
wobei sich das “aite” Frankreich fiir Amerikaner als gefalliger darstellt als PreuEen."”

In den dreizehn Jahren, die zwischen Fontanes erstem und dem Abschluss 
seines zehnten groSen Erzahlwerks Q uin lagen, ist eine von vornherein vorhandene 
Meinung deutlicher herausgearbeitet. Die besprochene Kritik von 1878 zeigt eine 
Friihstufe. Schon in ihr ist Amerika eine Art Ziel und Ausgangspunkt fiir modernes 
Leben. In der Biiste, als zweites und franzosisches Stuck, wird franzosiscbe Legerte 
neben Stephy Girard von Fontane bei Walzel/Zell als “entziickend” beurteilt. Er 
mochte sie nicht mit Oberflachlichkeit verwechselt wissen, denn sie beruht in 
ihren tieferen Schichten auf dem Wissen um notwendige Sozialvertraglichkeit 
von Handeln und Auftreten, wirkt datum angenehmer, bleibt erfolgreicher 
als— und das ist der Vergleichspunkt— manches in der heimischen preuEischen 
Welt. Klassische Gesellschaftslehre ist franzosisch. Man weiE in Frankreich im 
Unterschied zu der preuEischen Wirklichkeit, so zeigt dann der Roman Quin, und 
man weiE selbst als Morder, was man den Mitmenschen, der Gesellschaft zumuten 
darf, korrigiert auch die Wahrheit notfalls im Blick auf ihre Sozialvertraglichkeit.

Der Realist Fontane hatte eine Weile gebraucht, bis er die weltweiten 
Zusammenhange formulieren konnte, die den Hintergrund seiner Romane bilden. Die 
Theaterkritik war Schule und Experimentierfeld des Romanciers. Wenn er schlieElich 
erst in seinem spaten Stechlin (1894) die neue Telegraphenwelt ganz integriert, so 
hat er “Globalisierung—  doch schon bei Girard erkannt. Gen& machte sie sichtbar, 
wenn er neben die groEe Karte der Vereinigten Staaten in dessen Arbeitsraum einen 
iiberdimensionierten Globus setzt. Niichterner als in der Poesie des preuEischen 
Stechliner Sees bei Fontane, der unterirdisch mit der ganzen Welt verbunden 
sein soli, ist die Neue Welt als globale Welt bei Genee im Theater-Bild sichtbar.

Fontane, so zeigt seine Theaterkritik, wandte sich in ihr in einer Gegenbewegung 
langsam uber globale Zusammenhange zur Beschreibung seiner naheren Umwelt 
im Roman, nahm das als Fremdes und Femes Erkannte ins Heimische auf als 
Bereicherung. Fiir die Theaterkritik gaben die Stiicke und der Rang der Verfasser 
und Auffuhrungen Themen und Gegenstande vor, die der Kritik zu Grunde zu legen 
waren, was die Kunst des Kritikers forderte. Fontane brachte aus Italien, als er es 1874 
und 1875 besuchte, symbolischen Sinn mit. Seine Auseinandersetzung mit Amerika 
hatte ihm mehr zu geben, war vielfaltiger, dauerte viel linger. Die Besprechung des 
Stephy Girard von Gen& steht mit der von Walzels Biiste unmittelbar vor seinem 
ersten Roman. In gewisser Weise hatte der preuEische Autor einen Durchgang durch
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die auKere Welt beendet, als er seine Romane begann. Wie wichtig Fontane Amerika 
dabei war, ist ein besonders aufFalliges Phanomen, das miterklaren kann, warum er 
ein lebendiger Klassiker geblieben ist. Kenntnis der Welt war dem Preufien Fontane, 
gerade als er sich ganz der Beschreibung der heimischen Welt iiberliefi, ein wichtiges 
Erziehungsziel, nicht nurfiir BerlinerTheaterbesucher.Zwischen 1835 und 1891 stellt 
sich der literarische Weg Fontanes zum biirgerlichen Realismus als eine erhebliche 
Bereicherung an Einsicht und Kultur, an Teilnahme an der Weltentwicklung 
dar, wofiir die Kritik an Genees Girard ein besonders schones Beispiel ist.

Herne, Germany

Summary

In October 1878 the Royal Theatre of Berlin performed a one-act play about 
Stephen Girard, an important banker and wholesaler of Philadelphia in the early 
nineteenth century. The author was Rudolf Genee. After Girard's death several 
biographies had been published and it was Charles Sealsfield who soon after the 
first biography had written a two-volume novel in which he described how John 
A. Morton who had lost his money, becomes Girard's agent establishing himself 
in the banking industry in London. The main theme for him is the development 
of the young man who in the situation of bankruptcy becomes a banker instead 
of a farmer on the Susquehanna. There are some parallels to Postl's/Sealsfield's 
life and there is a certain demonization of banking establishments in Sealsfield's 
story. Rudolf Genee painted a portrait of a worldwide businessman, which was 
produced a whole season in Berlin. Theodor Fontane, Germany's outstanding 
realistic novelist, reviewed the play with great consent as critic of the liberal Vossische 
Zeitung. By introducing Morton into his new mission Genee described Girard as 
an example of a tradesman filled with great ideas and a typical American, whom 
Fontane acknowledges as an important personality and as a representative of a new 
world and a new age. The author Genee and the reviewer Fontane indicate a certain 
rapprochement of Prussia to the United States in those years. They emphasize the 
portrait of a businessman whose contribution of a better world is due to his American 
way of thinking contrary to that of the slave-holding planters. Genee hints at the 
difference between the Northern and the Southern states -  not quite in accordance 
with the historical facts, and so Fontane too, mentions the Civil War. He finds the 
portrait of a character an interesting literary form, in this case the representation 
of a new species of men, whose “American” qualities will ameliorate the world.

Anmerkungen

'  Prophezeiungen uber den Weg der Vereinigten Staacen sind damals haufig. Nach Betrachtungen 
uber das Geschick Europas, die u.a. Napoleon zitieren, lasst Sealsfield in Ralph Doughby (1835), am 
Mississippi in den “Nachtgedanken” des Kapicels 2 einen in vielschichtige Zusammenhange versetzten 
Amerikaner iiber Unzulanglichkeit hinweg voraussehen: “Noch sechzig Jahre und dieses Reich steht 
vielleicht weltbeherrschend und als heilsamer Gegendruck ( . . . )  gegeniiber dem groEen nordischen 
Kolosse,. . .  (Charles Sealsfield/Karl Postl 1793-1864, Sdmtliche Werke, 24 Bande (i.E: SW), hg. von Karl
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J. R. Arndt (Hildcshcim/Ncw York: Olms, 1972-91) (und Erganzungsbandc); hier: SW  12 (1976), 53f. 
SealsBelds Bctrachcungen gehen Alexis dc Tocqueville voran, den er allerdings dann friih zur Kenntnis 
nimmt und auficrordenltich lobt (vgl. Schuppen, Charles Sealsfield/Karl Postl (Frankfurt, 1981), 250-54.) 
Zur Stellung Sealsfields zur Finanzwclt vgl Jeffrey Sammons, Ideology, Mimesis, Fantasy (Chapel Hill/ 
London, 1998).

 ̂Morton, SW 10, zwci Tcilc in eincm Band, hg. v. Guy Hollyday (1975). J- Sammons, wic Anm .l, 
behandelt Morton nicht ausdriicklich.

 ̂ Eduard Castle hat seine Deutung des spatercn Weges des Schriftstellers an den Geheimnisverrat 
geknupft, den er mit diesem Wcrk begangen habe, was nicht plausibel ist (Castle, Der grojle Unbekanntc 
[Wien, 1952], neu hg. v.. G. Schnitzler, SW  25, Supplementsrcihc, Bd.l (1993). Vgl. dazu J. Sammons 
in Schuppen, Hrsg., Neue Sealsfield-Studien. Amerika und Europa in der Biedermeierzeit (Stuttgart, 
1995), 31-52). Fehler der Vcrschworungstheorien durfte grundsatzlich sein, dass man nicht askzeptiert, 
dass in Dcmokratien planvollem Handeln von Gruppen mit ebensolchem planvollen Handein anderer 
entgegcngetretcn wir<L.

 ̂Die Enideckung stammt von Richard M. Meyer, Deutsche Arbeit G (1906/07): 510-12. Zu weitercn 
Ergcbnisscn v^. C.SJK.P. (Frankfurt, 1981), 208-14. Balzac sah in seiner Studie einc “Szcnc aus dcm 
Privatlebcn.” Scalsfield zeigte, dass auch ein machtiger Londoner Bankier voll Bewunderung nach New 
York blickte, u.a. ein Kontrastbild zum konservativen Aristokratcn Wellington zu zeichncn.

* Zu beachten ist die kaum bedachte Stilebene. Mark Twain hat gelegentlich Sealsheld eincn 
“Humoristen” genannt (vgl. Mitteilungen der Charles-Sealsfield-Gesellschaft (i.E CSG ) 10: 15), Friedrich 
Senglc deutet bei Sealsheld Nahe zum Wiener Volkstheatcr an {Biedermeierzeit, 3:790: Der Landsmann 
Nestroys”). J. Sammons (Anm.l) urteilt vorsichtig, dass man, wenn nicht “narrative irony,” so doch “a 
certain distance from the thematic preoccupations,” finde, sparer nennt er Sealsheld in bisher kaum 
erkanntem MaBe “a comic writer” “through long stretches o f  his work” (S.77 u. 87).

‘  Scalsficld/Postl ist als Korrespondent amcrikanischer Zeitungen nach Europa zuriickgekchrt (vgl. 
SW  24:95-333). Er iibcrhoht die cigenc Biographic.

’  1847 schreibt er an seinen Vcrlcgcr - denn wir sind liberal seit 25 Jahrcn — fest und 
unerschuttcrlich gcwcsen— und wollcn es bleiben” (Castle, Briefe (Wien, 1955), 219) 1854 wicderholt 
er “30 Jahrc im Wcinbergc des Volkcs gearbeitet zu haben” und “consequent bleiben” zu wollcn. (a.a.O., 
237f.) und e rk l^  sich im Jahr vor scinem Tod 1863 nachdriicklich im Zusammenhang seiner Kontakte 
zur Familic Napoleons zu eincm “Rcpublikaner,” “der die Grundsatze dcs Republikanismus als sein 
Hauptbanner sein Leben hindurch verfochten” (a.a.O., 335).

* Der Solothumcr Grabstein hillt unter dcm Pseudonym fest: “Burger von Nordamerika.” Das 
Testament begiinstigt die Erbcn, die in die Vcreinigten Staaten auszuwandcrn bereit sind (Castle, Briefe, 
wic Anm.6, S. 347ff.)

’  In der “Zuschrift des Hcrausgebers an den Verleger dcr ersten Auflage” findet sich nebcn der 
Hervorhebung des historischen Romans von Walter Scott, der historischc Pcrsonlichkeiten zu behandeln 
gewagt habe, ein nachdriickliches Lob Goethes: “ein allseitig gcbildeter [ . . . ] gleichsam Richtung 
gebcndcr Geist” (SW 10:9). Wilhelm Meister-wird von verschiedenen Seitcn angcsehen (vgl. Schuppen, 
“ Ein Haupterbe des goetheschen Nachlasscs,” C SG  (1999): 5-16).

L.-P. Linke, Reise, Abenteuer und Geheimnis: Zu den Romanen Charles Sealsfields (Bielefeld, 1999), 
159-63. Schwanken im Text zwischen den Begriffen “(Gro6)NcfFc” und “Enkel," “Grofionkel und 
“Grofivatcr” bei der Zuordnung konntc allgemein “politischc” Zusammenh^ge betonen wollen.

"  Das Geldthcma ist zcittypisch. Gutzkow behandelt in einem Essay die Familic Rothschild, 
aber auch Gotthclf “Geld und Geist” wic immer wieder Balzac. Bei S. ist die Macht des Geldes u.a. an 
einem englischcn Gcschaftsmann im Virey fur Mexiko dargestellt. Wynfrid Kriegleder zieht das mit dem 
Lomond des Morton zusammen: “ In ‘Morton’ glaubt Ssealsfield diese gchcimnisvolle Macht identifizieren 
zu konnen. Es ist das englische GroBkapital” (Pichl/Clifford, Hg., The Other Vienna (Wien, 2002), 221). 
Auch im Virey handelt es sich aber nicht um eine bosc Macht, sondern eindeutig um die Ermoglichung dcs 
Happy End. durch den englischen Gcschaftsmann gegen die Absichten des spanischen Vizekonigs. Der 
junge Held wird vor grausamer Hinrichtung durch die Geheimpolizei, die Unternehmungen des Kreolen- 
G rien  werden gegen den Vizekonig aus Spanien gerettet. Sealsfields Tendenz ist nirgendwo zwiespaltig, 
sondern eindeutig “ideologisch.”

Die Endchnung eriblgt in The Englishman's Magazine fur die Erzahlung “Tlic little grey landlord” 
([Juni 1831], 268-80). Balzacs “ Lc danger dc I'inconduitc” ist mit Angabc dcr Quelle benutzt in der 
Fassung der Zcitschrift La Mode vom 6.3-1830, aus der einc in England spielende Erzahlung gcmacht 
wurdc, die mit politischen Vorgangen dcr unmittelbaren Gegenwan kombiniert wird. Sealsfield ist in den
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Jahrcn der Juli-Revolution als amerikanischer Journalist in Europa (vgl. SW 24 (I991);95-332; und SW 
25, Suppicmcntreihe, Casde, S.299ff).

Vgl. L-P. Linke, wie Anm. 9. Er lenkt von der Epoche und ihrer “fbrmaJen Unbekummertheit” 
(Senglc) ab zu einer “literarischen Interpretation der Auseinandcrsetzung von Individuum und 
Gesellschaft,” in der man die “Unmoglichkeit einer Beantwortung thematisicre” (>^. “Fazit,” 205).

“Ideologie” sieht Sammons (wie Anm. 1) als Ausdruck der vorrealisitschen Epoche, die er fiir und 
mit Sealsfield beschreibt. Zum “anticapitalist afFea,” der den Aufsti^ zu einem der “most progressive 
German-language writers” verhinden habe, s. allerdings S.78.

Gedruckt in Gesammehe Komodien (1), (Berlin, 1879), 31-62.
Vgl. Til. Fontane, “Causerien iiber Theater,” Nymphfnburger Wfrkausgabe, 22/1, 395 

(19.1.1875).
”  Vgl. Schiippen in Hermand/Windfiihr, Zur Littratur der Rcstaurationsepoche (Stuttgart, 1970), 

285-339. Zu den Nckrologen vgl. deren Sammlung in Castle, Das Geheimnis desgrofien Unbekannten, neu 
hg. V. W, Kriegleder, SdmsL Werkê  Bd. 26, Supplementreihe, Bd. 2 (19950. G en ^  nennt (im Vorwort) 
sein Snick eine “altere Arbeit,” was auf die Zeit des Sealsheld-Interesses um 1864 deuten konnte (s. u. im
Text).

In den siebziger Jahren gibt es eine Veranderung der Besitzerstruktur der Kohlengruben. Die 
teilweise auslandischen Besitzer—wie der bedeutende Diisseldorfer Industrielle Thomas W. Mulvany aus 
Irland oder manche belgische und Iranzosische Gesellschaften— miissen mangels Invcstitionsmitteln an 
Berliner Banken verkaufen, vornehmlich an den Baron Blcichroder. Ausdehnung und Fordcrung nehmen 
zu.

”  Friedrich Senglc hat in Band 2 seiner Bifdermeierzeit (1972) “literarische Genremalerei” in 
einem eigenen Kapitelzusammenhang als biedermeiertypisch behandelt (6. Kap., 743-803), sein SchiiJer 
Eberhard Seybold behandelte Das Genrebild in der deutschen Literatur: Vom Sturm und Drang bis zum 
Realismus {Stxmgpn, 1967).

F'rich Auerbach. Mimesis, Dargestellte Wirklichkeit in der abendlandischen Literatur (Bern, 1946).
Genee wie Anm.l3, S. 54, 10. Auftritt..

“  Wilhelm Treue, Wirtschafisgeschichte der Neuzeit, Bd.l,3.Aufl. (Stuttgart: Kroner, 1973), 4.
Stephen Simpson bcschrieb ihn unmittelbar nach seinem Tod 1832 anekdotisch. Sealsfield 

benutzt Simpson fiir seinen Morton-Roman. Vgl. Eduard Castle, Der groJ?e Unbekannte (Wien, 1952), 
287ff. Spateres ist bei Linke (Anm.9) auFgelistet.

Rudolf G c n «  zeichnet sich durch Kenntnis amerikanischer Verhaltnisse und Ahnung von der 
Bedeutung des groBcn amerikanischen Kriegs aus.

Der Titel hat in der popularen Literatur parallel: Ernst Hacklander, Europdisches Sklavenleben, 4 
Bde. (1844).

** Sammons (Anm.l) spricht von “enlightened Prussian liberalism” bei dem jungen Baron 
Schochstein (83). Seine Behandlung des Werkes als “Attempt at a Social Novel” (79-89) verteilt in dieser 
ersten griindlichen Untersuchung Licht und Schatten gleichma8ig.

Eine Untersuchung, die Sprache der “ Biedermeierzeit” von der dcs “Realismus” nach 1848 scheidet, 
in Marie Luise Gansbcig, Der Prosawortschatz des deutschen Realismus unter besonderer Beriicksichtigung des 
vorangehenden Sprachwandels 1835-1855 (Bonn, 1964).

Jeffrey L. Sammons, Anm. 1, bes. “What is an Austrian Jacksonian?” (23ff.) und zum “anticapitalist 
affect” (vgl. Anm. 13).

^  Es bediirfte griindlicher Kenntnis G en^s, um Spekulationen iiber einen beabsichtigten 
Zusammenhang mit dem Aufklarungsschriftstcller dieses Namens anzustellen.

^  Dcr ganze Fontane ist in dieser Kritik anwesend. W. Muller-Scidcl hat ihn in einem erfolgreichen 
Buch unter dem Titel Soziale Romankunst in Deutschlandh^hznd^h (Stuttgart, 1975), “sozial” dabei nicht 
in politisch-parteilichem Sinn verstanden, sondern als Anteilnahme an Gesellschaft und am Menschlichcn 
iiberhaupt. Karl Richter hat die TTeaterkritiken im Nachwort der Hanscr-Ausgabc “Gcbilde von einem 
ungewohnlichcn Reiz und Rang genannt” (1969) und auf erzieherische Absicht nachdriicklich verwiesen. 
Beide Aspekte sind in der Genee-Kritik zu erkennen.

Vgl. des Wieners Ferdinand Kiirnberger Der Amerika-Mude (1855), mit seinem Bild des Poeten 
Lenau nicht das einzige Beispiel einer in den Folgejahren sich vcistarkenden Nachmarz-Tendenz.

“  Dieter Storck hat im Fontane-Handbuch (Stuttgan.: Kroner, 2000) im Anschluss an die Biographic 
ein ganzes Kapitel unter dicsem Titel publiziert (103-91).

"  “Aus den Tagen der Okkupation,” 1871, Hanser-Ullstcin-Ausg., Bd. 37 (1973/1980), 319-27, 
mit grundsatzlichen Betrachtungen. Vgl. Schiippen in Schriftemrihe der Charles-Sealsfield-Gesellschaft 5 
(1993): 85-98.
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”  Fomane ist zitien nach der Icicht zuganglichen Hanser-Ausgabc. Thcaterkritiken 1-4 nach 
“ Fontanc-Bibliothek" in den Ullstcin-Taschcnbiichern 4537. Hier: Bd. 2 (Bd. 30,1875-78). 1979 (1969), 
12.10.1878, S.163-69. Zitatc mit bloficr Seitcnzahl im Text.

”  Fomane bcsprichi G cn ^  zum 12.10.1878 zusammen mil der gleichzeitig aufgefiihrten Komodie 
DU Btistf von F. Zell (= Camillo Walzel) nach der franzosischen Erz^lung von Edmond About, die 
er zum Anlass for eine meisterhafte Darstellung franzosischer Kultur nimmt (166-69; Nymphenburger 
Werkausgabe 22,1:706-8). Stephy G irard hcpuchx. er als erstes Stiick des Abends{ Nymphenburger, 703- 
6) .

^  Es blieb bei diesem einen Band (Berlin: J. Guttentag).
”  Brief vom 16.4.1884 an Martha (Br. 3, Nr.288). Man muss den Eindruck haben, es gehe dem 

Autor hier nicht nur um Belehrung der Tochter— obwohl die, mit ciner Amerikanerin in Rom reisend, 
auf die Unterschiede im Biirgertum gewiss diskret verwiesen werden soil— , sondern um recht bewusste 
Selbstdarsteilung. Der Blick auf Bergarbeiter und Industriestadte lasst an Berliner Bankiers denken.

Fontane benutzt den beigesetzten Vornamen hier, um seine peisonliche Nahe zum Typus auch 
sprachlich anzudeuten.

”  Werke, Nymphenburger, 22/2: 636f.
^  Vgl. Schuppen, “ Deutsche, die das Gliick haben, Amerikaner zu sein” (Fontane-Zitat!), Yearbook o f 

German-American Studies 21 (1987): 99-116. - Eine Darstellung dessen, was sich zu Amerika bei Fontane 
hndet, habe ich in der Schrifienreihe der Chad^-Seal^eld-GeseUschafi 5 (1993) “Paradigmawechsci im 
Werk Theodor Fontanes” mit dem Untertitel “Von Goethes Italien- und Scaisfields Amerika-ldee zum 
preufiishcen Alltag,” zusammengestcllt. Quitt habe ich nach der Uniersuchung im Yearbook mit neuen 
Fakten dargestellt in “Fortschriti und Verbrechen im Roman des 19. Jahrhunderts,” Neohelicon 29,2 
(1997): 179-216.

Das ist ein ausdriicklicher Widerspruch zu Ernst von Wildenbruch, dessen Stiick Der Mennonit 
(1888) gegen den Pazifismus am Bcispicl der napoleonischen Zeit Stellung nahm.

Der von Tocqucville befragte “Mann von der StraBc” lasst erkennen: Der Respekt vor der 
Religion ist in seinen Augen die beste Garantie fur die Stabilitat eines Staates und fur die Sicherheit seiner 
Burger. Zur politisch-dkonomischen Liberalitat kommt eine selbstverstandliche religiose Bindung, die 
Zuordnungen zu diversen Gemeinden und Gruppen liberal moglich macht, das Prinzip “ Religion” aber 
nie zur Diskussion stellt.

Immerhin ist es in den “Tagen der Okkupation” (s.o., Text) mit dem Amerikathema ebenso 
verbunden, wie spater in Quitt.

** Im Roman Quin stellt sich heraus: Politisch im Sinn eines vagen Fonschritts hat der franzdsische 
Kommunarde mit dem sprechenden Namen L'Hermite gehandelt, der in die glciche Kolonie des 
Indianerterriioriums gelangt ist wie der Schlcsier Lchnen Menz. Er ermordete den als Geisel festgehaltenen 
Erzbischof von Paris. Er bleibt in der Kolonie beliebt, wahrend brave orthodoxe Preufien trotz ihrer 
Tugenden je l^ ger  jc weniger von den jungen Leuten dort akzcptiert werden. Die PreuBen Kaulbaars 
sind zu Starr, zu ordnungsbesessen. Lehnert Menz hatte eine kalifbmische Katastrophe hinter sich, aber 
auch danach bringt der mittlere Westen dem Forster-Morder keine Erlosung. Sein Versuch, durch Heirat 
Amerikaner zu werden, endet mit scinem Tod. Er bekommt aus Amerika—auch nach Schlesien transferiert 
- einen freundlichen hochpoetischen religiosen Nachruf. Der franzosische Kommunarde L'Hermite bleibt 
angesehen, versucht freilich nie, uber die ihm zugestandene reduzienc Existenzform als nicht integrierter 
und integrierbarer Asylant hinauszukommen. Franzosen, zeigt Fontene, verstehen gesellschaftliche 
Zusammenhangc besser, sind bessere Realisien, werden in ihrer alten gesellschaftlichen Kultur akzeptiert.
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