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‘Deutsche, die das Gliick haben, Amerikaner zu sein!”: 
Das Bild der Deutschamerikaner bei 

Charles Sealsfield und Theodor Fontane

1. Lob fiir mehr als Ackerbau

1789 verfafite Benjamin Rush, Arzt und Politiker aus Philadelphia, eine 
Darstellung der Lebens- und Wirtschaftsform der deutschen Bauern in 
Pennsylvanien. Er empfahl ihre wirksame Landwirtschaft zur Nachahmung. 
Heinrich Armin Rattermann iibersetzte hundert Jahre sparer die Lobeshymne. 
In seiner Fassung endet Rushs Darstellung;

Nachdem die Geschichte des deutschen Ackerbaus soweit geschildert 
ist, ist es kaum notig, hinzuzufugen, dafi eine deutsche Bauerei leicht 
von derjenigen eines anderen Burgers des Staates zu unterscheiden ist, 
besonders durch die iiberlegene Grofie ihrer Scheunen, die einfache 
aber dauerhafte Bauart ihrer Wohnhauser, die Hdhe ihrer Ein- 
friedigungen, die Ausdehnung ihrer Obstgarten, die reichen Gemiise- 
und Blumengarten, die Fruchtbarkeit ihrer Felder, die Uppigkeit ihrer 
Wiesen, die iiberall sichtbare Wohlhabenheit und die Zierlichkeit und 
Sauberkeit aller ihnen gehorigen Gegenstande.*

Die Vorstellung von der okonomischen Uberlegenheit deutscher 
Einwanderer war verbreitet. Als Timothy Flint in seiner Western Monthly 
Review in Cincinnati 1827 die dramatische Geschichte einer Irin erzahlt, der es 
gelingt, wilde Indianer, die sie vom hauslichen Herd geraubt haben, zu 
kultlvieren, berichtet er eine bezeichnende Vorgeschichte^: seine Jemima, die auf 
Grund ihrer Fahigkeiten sich iiberall durchsetzt, hatte—selbstverstandlich—einen 
reichen deutschen Bauern geheiratet. Der verfiigt weit und breit viber das grofite 
Vermogen, den schonsten Hof, Vieh- und Baumbestand, die zugehorige 
ansehnlichste Figur, Kraft und Starke. Der Deutsche Jacob Barndollar, den 
Jemmy wahlte, ist das Musterbild eines erfolgreichen Farmers. Die nationalen 
Rollen fiir eine Geschichte aus dem Westen waren vorgegeben.
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2. Sealsfields Perspektiven: Vom Fiirstendiener zum Weltbiirger

Jungdeutsche Kritik der Landsleute

Charles Sealsfield hat die Geschichte von Timothy Flint bearbeitet und das 
Bild des wohlhabenden deutschen Bauern bereichert.^ Bei ihm wird Jemima 
O ’Keefy eine Jemmy O ’Dougherty, Flints Jacob Barndollar ein an Grimmsche 
Marchen erinnernder Christophorus Barenhauter. Das Verhaltnis der beiden 
Ehepartner vereinfacht er fiir seine deutschen Leser: Jemmy erobert Toffel 
planvoll, beherrscht den “Pantoffelhelden” uneingeschrankt/ Toffel hat namlich 
in Amerika nicht genug gelernt, die aus der Heimat mitgebrachten Fehler nicht 
abgelegt. Er entfaltet in der Nachfolge des Vaters iiberzeugende wirtschaftliche 
Fahigkeiten, politisch-gesellschaftlich ist er zuriickgeblieben und von der cleveren 
Jemmy leicht zu regieren.

Bei der Prasentation dieses Modells hat Sealsfield sich keinen Zwang 
auferlegt und Hohn und Spott iiber “Christophorus Barenhauter im 
Amerikanerlande” ausgeschiittet. Den ironisch-humoristischen Uberlegen- 
heitsstil Jean-Paulscher Parenthesen und Irvingsche Herablassung hat er mit dem 
Wortreichtum eines beim Schreiben in seiner Muttersprache endlich befreiten 
Autors sehr extensiv verwendet.* DaB Jemmy Christophorus grofiziigig 
akzeptiert und verspricht “a man out of a Dutchman” zu machen, stand schon 
bei Flint,‘ aber es ist Sealsfields Zugabe, dafi bei Jemmys Riickkehr aus dem 
Indianer-Camp reflektiert wird:

Er [Christophorus] hatte sie immer, trotz ihres bissig starren, 
zankisch-herrschsiichtigen Wesens geliebt, ja vielleicht aus eben dieser 
Ursache geliebt, da sie zur Wiirze seines Lebens, zum ewigen Stachel 
seiner phlegmatischen Deutschheit so trefflich geeignet war. Oft hatte 
er an Jemmy zuriickgedacht; denn die Willigkeit der gutmiithigen, 
phlegmatischen Dora [seiner zweiten, deutschen Frau] hatte sein 
trages Vegetiren nur noch trager gemacht; er war nun einmal ein 
Deutscher, die bekanntermafien nie gliicklicher sind, als wenn sie wie 
die Schafe geschoren und wie die Flunde getreten werden.^

Die politische Kritik der Fiirsten- und Aristokratendiener hat ihren 
innerdeutschen Kontext. Mit den Jungdeutschen kampft Sealsfield fiir freiheit- 
lichere Gesinnung. Entsprechend hatte er in der deutschen Fassung des Romans 
Der Legitime und die Republikaner Einwanderer aus Deutschland als ab- 
schreckende Exempel zur ewigen Untertanigkeit verdammt.* Im Roman Morton 
ist das wiirdelose Verhalten deutscher Einwanderer Thema.’ Der deutsche 
Gelehrte Bohne erfahrt im letzten Roman Siiden und Norden die iiberall 
kolportierte Kritik an lebensfremder deutscher Gelehrsamkeit, wie sie nach 1848 
gegen die erfolglosen Professoren des Frankfurter Parlaments gerichtet wird.'° 
Bohne halten seine amerikanischen Begleiter vor, dafi seine historische Wissen-
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schaft vom alien Mexiko toricht sei angesichts der Tatsache, dafi er seine eigenen 
Rechte weder als Historiker kenne noch als Philosoph und Politiker durchsetzen 
konne." Dafi er sich der falschen Panel andient und den Freunden schadet, pafit 
fiir seine Gefahnen dazu.*^

Die okonomische und politische Wende

In dem von Sealsfield fiinfzehn Jahre friiher verfafiten Reisebericht aus den 
Vereinigten Staaten kommen die Deutschen besser davon. Die englische Fassung 
enthalt das Lob deutscher Farmer in der A n des zitierten Rush.”  Die deutsche 
Fassung enthalt daneben—offenbar zur Belehrung deutscher Leser—die Kriilk 
einer naiven Gedankenlosig- und Gutmiitigkeit, doch auch Beispiele erfolgreicher 
Elnwanderer. Problematische und strahlende Figuren siehen nebeneinander.”  
Fine An pietistisch-herrnhutische Gemeinde wird Anlafi unfreundlicher Be- 
trachtungen fiber Gottesdienst und Lebensform, zu denen der Autor anglo- 
amerikanischen Freunden ein abschliefiendes Uneil in den Mund legt: “Diese 
einfaltigen Deutschen,” sagte ein kraftiger Farmer, “wfirden besser zu Hause, 
namlich in Europa, mit ihrem sklavischen Wesen geblieben seyn. Solche Leute 
taugen nicht fiir uns.”

Als Beleg fiir die Authentizitat der Aussage wird das in englischer Sprache 
wiederholt. Der Autor erklan seinerseits;

Das Nicht zu wenig, Nicht zu viel ist ein Rath, der jedem Ein- 
wanderer, besonders aber dem Deutschen, dem Mangel an Selbstan- 
digkeit, und nicht mit Unrecht, vorgeworfen wird, dringend zu 
empfehlen ist. Der deutsche Ankommling der letzten Jahre kennt 
gewohnlich keine Mittelstrafie. Entweder iiberlafit er sich jeder 
Ausschweifung und Zfigellosigkeit, um die ihm zu Theil gewordene 
Freiheit in vollen Zfigen zu geniefien, oder seine Unterwfirfigkeit 
kennt keine Grenzen. . . . Ffir den Erstern dient kein Rath. . . .  Den 
Andern rathe ich jedoch weniger Demuth aus guten Griinden an.”

Neben die politische Kritik fiber und ffir deutsche Mitbfirger triti Be
lehrung ffir Auswanderer, die Sealsfield 1829 gern als Buch veroffentlicht hatte.”  
Sowohl in den Deutsch-amerikanischen Wahlverwandtschaften wie im Morton wird 
die Unterwfirfigkeit mit der erbarmungswfirdigen Armut der Auswanderer in 
Verbindung gebracht,”  die sich im neuen Heimatland auswirken mufil* Illu- 
sionszerstorung zugunsten einer Ernfichterung, die die eigene Lage unsentimental 
einschatzt, ist die Intention. Sie soil einen Anfang ffir Veranderung setzen. Dafi 
niemand im fernen Land den Einwanderer freundlich erwartet, gibt vermutlich 
eigenes Erleben wieder. Schwachenden Enttauschungen aus solchen Erfahrungen 
soil bei den Landsleuten vorbeugend begegnel werden. Dafi die Armut der sich 
als “Rfickvergiiter,” “Redemptioneers” verkaufenden Ankommlinge keineswegs 
nur eine negative Seite hat, wird im Roman am Beispiel wie im Reisebuch als
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Erfahrung vorgefiihrt.”  Wahrend die gutmiitig-gefiihlvolle Anteilnahme an den 
Mitmenschen lobenswert, aber ineffektiv bleibt, steckt in dem Zwang zu Arbeit 
und Sparsamkeit, die sich vor Askese und Anpassung nicht fiirchten, die 
Moglichkeit glanzenden Aufstiegs:

Jeder Mensch ist frei und als Ebenbild Gottes geboren; die biirgerliche 
Erziehung und Gesellschaft allein machen ihn zum Sklaven oder 
freien Weltbiirger. . . .  In jener Welt . . . heifit es ja in der heiligen 
Schrift, werden die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten seyn.
Und unsere Union ist ja zu Europa jenseits.^°

Diesem Hoffnungsschimmer und Pladoyer fiir mittellose Fliichtlinge folgt 
“dialektisch” die schroffe Verurteilung einer sich listig auf dem untersten Weg 
vollziehenden primitiv getarnten Vermogensbildung/' doch wird vor allem dem 
arroganten amerikanischen Helden Morton und den europaischen Lesern die 
Entstehung einer Neuen Welt mit neuen politischen und wirtschaftlichen 
Moglichkeiten fiir jedermann verkiindigt. In ihr wird man “freier Weltburger” 
sein. Biirgerliche Erziehung und Gesellschaft werden keinen Menschen mehr 
verkriippeln. Dieses sei die Folge der europaischen und insbesondere der 
deutschen Lebenswelt der Restaurationsepoche, wiederholt Sealsfield in vielen 
Variationen und prasentiert zu ihr unermiidlich den amerikanischen Kontrast, 
der von dem zitierten Gesprachspanner des jungen Morton am Susquehannah 
als Philosophie eines deutschen Amerikaners und als deutschamerikanische 
Zukunft der Auswanderer verkiindet wird. Oberst Isling belehrt uns und den 
Nachkommen eines der Unterzeichner der Unabhangigkeitserklarung iiber die 
eigentliche amerikanische Errungenschaft, die Freiheit zum Aufstieg und zur 
Weltverbesserung; “Der Grofivater meines Schwiegersohnes, eines Mit^iedes des 
Kongresses, war ein . . . Redemptionist, und sein Enkel hat die Tochter eines 
deutschen Freiherrn zur Ehe, die sich geehrt in diesem Verhaltnisse fiihlt.”^

Ein deutscher Burger als Amerikaner

Mr. Isling ist als hessischer Offizier nach Amerika gekommen, hat als 
Gefangener die Seiten gewechselt und ist “geborener Burger der Union.” Der 
Kavallerieoberst wurde Farmer, Friedensrichter seines County mit entschieden 
gehandhabter Autoritat. Er wird einer der Propheten Sealsfields vom Aufstieg 
der Vereinigten Staaten und von der Vorbildlichkeit ihrer Bewohner.”  Was 
Isling dabei anderen Figuren Sealsfields voraushat, ist sein menschliches Mit- 
gefiihl mit Geschlagenen und Gescheiterten, das sich gegeniiber dem zum Selbst- 
mord entschlossenen Morton bewahrt wie gegeniiber armen Einwanderern. 
Seine Distanz zu allzu simpel aufierlichen UrteUen ist zwar auch eine Folge seines 
Alters und der damit gegebenen Erfahrungssbreite, aber vor allem seines 
gesunden Menschenverstandes und seiner Herkunft aus einem aufgeklarten Land. 
Er macht seinem arroganten jungen Gesprachspartner den Rang eines deutsch-
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amerikanischen Landsmannes deutlich, des preufiischen Generals Steuben, an den 
er ihn erinnert wie an Leiden und Probleme des Unabhangigkeitskrieges.^^

Sealsfield lafit den Leser miterleben, welches Niveau die landlich bestimmte 
Kultur des selbstbewufiten, die Traditionen seiner Lebenswelten verbindenden 
Deutschamerikaners erreicht, welche Bedeutung Deutsche in den Vereinigten 
Staaten hatten und haben. Religion und Gefiihl spielen eine wesentliche Rolle 
in ihrer Welt, sind aber nicht mehr naiv akzeptierte empfindsame Steuerung des 
Daseins, als die sie in kritischer Absicht von Sealsfield gelegentlich negativ vor- 
gefiihrt werden, sondern sie sind einer niichternen Einschatzung der Moglich- 
keiten und Notwendigkeiten des alltaglichen Verkehrs zu- und untergeordnet.^® 
Die Fakten ergeben eine enthusiastisch vorgetragene amerikanische Geschichts- 
philosophie:

Wohlverstanden, Mister Morton, sie, die Abkommlinge dieser 
Redemptionisten, wahlen und geben nach dem Principe der Majoritat 
den Ausschlag, wahrend die Sohne derselben amerikanischen Vater, 
denen die ihrigen als Sklaven dienten, ihrem Ausspruche und den von 
ihnen gegebenen Gesetzen gehorchen. Junger Mann! in diesem 
Wechsel liegt etwas Grofies und Erhabenes, etwas, das die 
Geschichtsblatter der Menschheit nicht zweimal aufweisen konnen!
Es ist diefi der Triumph der amerikanischen Staatsphilosophie, . . .
Wehe unsern Kindern, wenn sie von dieser grofiartig humanen, 
wahrhaft christlichen Staatspolitik sich entfernen!^‘

Deutsche, Amerikaner, reale Menschen tiberhaupt interessieren Charles 
Sealsfield erst nach den weltgeschichtlichen Konzeptionen, deren Ziel die 
Veranderung der Welt ist. Amerika als Abbild einer Neuen Welt ist die real 
werdende Utopie neuer Moglichkeiten, die ideale Verwirklichung eines 
christlichen Liberalismus, auf den die Biedermeierzeit hofft.̂  ̂ Der ideale 
Deutschamerikaner erscheint als perfektester Trager der Botschaft von der neuen 
guten und schonen Welt, in der Tiichtigkeit und Moral bestimmende Faktoren 
sind.

Sealsfields Text verwendet die Realia idealistisch. Auch harmlose Fest- 
stellungen verweisen auf hintergriindige Zusammenhange. Oberst Isling z. B. 
verabschiedet sich von dem von ihm geretteten jungen Amerikaner:

“Sehen Sie, lieber Morton—und wegen dieser Verlaugnung der 
Selbstsucht—dieser Verlaugnung zum Besten der Menschheit—wegen 
dieser grofiherzigen Politik des Grofionkels Q-nl] ist mir der 
Grofineffe auch dann noch theuer—wenn er—strauchelte.” . . .  Sie 
fuhren jetzt in Bethlehem ein, und stiegen vor dem Hotel gleichen 
Namens ab. ‘̂
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3. Fontanes Beschreibungen: Ein besseres und bessere Preufien 
Einige Amerikaner in und um Berlin

Bei Theodor Fontane treten wir in eine gewandelte Wirklichkeit ein. 
Sealsfields Amerika ist perfekt, animiert neu zur Auswanderung. Plattdeutsch 
erfahren wir mit Fontane 1881 wahrend einer Spreewaldwanderung, daC 
wirkliche Besserung der Lebensumstande sich nur in den Vereinigten Staaten 
vollzogen hat. Eine aJte Wirtin fafit beim Vergleich mit den Erfahrungen ihrer 
amerikanischen Schwester die Auswanderung als eigentliche Lebenserfiillung ins 
Auge:

Drowen in Amirika. Doa verstoahn se’t. Un woriimm? Wiehl se 
wat hebben. Un wo se wat hebben, doa kiinn se ook wat. Und ick 
woll, ick wihr ook all doa. Joa, min Seel. Un et kiimmt ook noch 
so.

BewuBtsein, literarische und philosophische Weltsicht haben sich geandert. 
Es wird weder auf Symbole noch auf eine Prasentation der Wirklichkeit 
verzichtet, die diese weiterhin hintergriindig erscheinen lafit,’° aber die 
literarische Welt des gegeniiber Sealsfield fast dreifiig Jahre jiingeren realistischen 
Schriftstellers ist bestimmt vom alltaglichen Alltag und von der Wirklichkeit des 
Einzelnen und sachlich Konkreten.

Die immer fiihlbarere Wirkung von Amerikanischem in Europa wird no- 
tiert. Wahrend die nach politischen Aufstandsversuchen, in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten oder gar aus sozial vertrackten Liebesverhaltnissen nach 
Amerika fliichtenden Europaer keineswegs die besondere Sympathie des Autors 
Fontane geniefien,’ ’ werden die Wirkungen Amerikas in und auf Europa bei ihm 
seit 1884 immer wichtiger.^^ Ein junger Padagoge erkennt um 1885 in der Re- 
spektierung einer Erzieherin durch einen russischen Fursten den Ausdruck “eines 
bestandig fortschreitenden Amerikanismus, eines eigentiimlich freiheitlichen Ent- 
wicklungsganges” : “Das alles stammt von driiben, das ist modern, ist amerika- 
nisch.””  Eine altere Witwe im Kissinger Bad aufiert sich: “Amerikaner . . . .  mir 
lacht immer das Herz, wenn ich sie sehe. . . . Ich begreife nicht, dafi nicht alles 
auswandert.”^ “Ganz freistehende Menschen, so z. B. amerikanische Damen mit 
Mittelgutsbildung,” so stehe fiir ihn fest, trafen am haufigsten den Nagel auf den 
Kopf, gab Fontane seinem journalistischen Nachfolger Schlenther brieflich zu be- 
denken.’*

Das kunstlerisch ausgearbeitete Bild solcher Ansichten finden wir im 
Roman Irrungen, Wimmgen (1884-85) in der Gestalt des Gideon Franke, der als 
Riickwanderer aus den Vereinigten Staaten nach Berlin kommt, aber bestimmt 
bleibt von dem, was er in der Neuen Welt gelernt hat. Der in Deutschland 
lebende Deutschamerikaner ist keine lustige Figur, wie wenig fontanegemaBe 
Interpretationen manchmal zu verstehen gaben,^ sondern amerikanisch
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inspirierter Retter der beleidigten Unschuld und des beleidigten Seelenadels in 
einem Klima des beklagenswert Halben, das der Freiherr Botho von Rienacker 
—zur Erkenntnis gekommen—seinem Standesgenossen von Rexin als leider iib- 
lich und undiskutabel vorstellt.’  ̂ Baron Botho von Rienacker weifi iiber Franke, 
den Roman abschlieBend: “Gideon ist besser als Botho.”’*

Franke belehrt Botho, dafi es auf “Wahrheit,” “Zuverlassigkeit” und 
“Ehrlichkeit” ankomme, womit dem achten Gebot eine besondere Rolie 
zugewiesen wird, die dem sechsten und, wie es scheint, auch dem siebten nicht 
in gleicher Weise zugesprochen werden soli:

Man lernt driiben anders sehen, und nicht immer durchs selbe Glas.
Und lernt auch, dafi es viele Heilswege gibt und viele Gluckswege. Ja,
Herr Baron, es gibt viele Wege, die zu Gott fvihren, und es gibt viele 
Wege, die zum Gliick fiihren, dessen bin ich in meinem Herzen 
gleichermafien gewifi.”

Franke tragt damit die These vor, die Thema des ersten Romans des 
liberalen Autors hatte werden sollen, dafi es namlich “allerlei Gliick” gebe. 
Amerika und seine Bewohner werden als Gegenbild zu einer engen 
vorurteilsbelasteten preufiischen Auffassung bemiiht. Franke heiratet die 
ehemalige Geliebte des Barons, nachdem er sich sorgfaltig informiert hat, dabei 
auch den Baron inspizierend. Franke—mit dem Namen eines bedeutenden 
pietistischen Praktikers versehen—wird mit seinen amerikanischen Kenntnissen 
in Berlin Werkmeister und beendet mit seiner amerikanischen Vorurteilslosigkeit 
die Irrungen und damit die Wirrungen, die sich fiir Lene Nimptsch aus der 
sozialen Ordnung scheinbar unuberwindlich ergeben hatten.’° Ahnlich wie in 
Adultera Melanie van der Straaten trotz Ehebruch ein neues und naturgemafieres 
zweites Liebesleben (mit einem Amerikaheimkehrer'*’) beginnen darf, so auch 
Lene Nimptsch. Die Liberalitat der Neuen Welt ermoglicht es, Irrwege ohne 
Tragodie zu korrigieren.'*^ Dafi die einen Amerikaner heiratende Lene Nimptsch 
innerhalb der deutschen Literatur an den Amerikafliichtling Nikolaus (Niembsch 
Freiherr von Streh) Lenau erinnern mufi, gehort in den Kontext eines bei 
Fontane stets sehr dicht geflochtenen Beziehungssystems, das seinen ver- 
schiedenen Lesern Verschiedenes bietet. Der Deutschamerikaner in Deutschland 
ist keine Erfindung Fontanes,'*’ doch erlangt er erst—und nach manchem 
Versuch—im Werk Fontanes eine angemessene Darstellung und Rolie.^

Das Amerika-Idyll Nogat-Ehre

Differenziert ist das abschliefiende Urteil des Autors in dem nach langer 
Auseinandersetzung entstandenen Amerikaroman Q uittwon  1891, der Frucht 
von Fontanes Uberlegungen zur Neuen Welt und ihren Mdglichkeiten. In ihm 
flieht der Schlesier Lehnert Mentz in die Vereinigten Staaten, nachdem er einen 
Forster ermordet hat. In Fontanes Amerika wird Menz jedoch nicht zum
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Deutschamerikaner, sondern geht nach einem voriibergehenden Aufstieg zu 
neuer Daseinsform nach dem Gesetz moralischer Korrespondenz von Schuld und 
Siihne zugrunde. Der vom Autor hart erarbeitete Gehalt des Werkes wird, dafi 
dem Revolutionar Menz der Ubergang zum amerikanischen Gluck nicht 
gelingen kann/^ Wahrend der btirokratisch-militaristische Forster Opitz in 
Schlesien durch die berechtigt scheinende Rebellion zugrundegeht, die er 
erzeugt/^ liquidiert eine hohere Macht den seine Rechte mit brutaler Ge- 
walttatigkeit einfordernden Revolutionar, der zunachst glauben kann, sich in der 
Neuen Welt etablieren zu konnen. Es gelingt nur beinahe. Fontane lafit weder 
den Rechtsstandpunkt der Biirokratie gelten noch den Gewaltstandpunkt des 
Rebellen.''*

Dieser hoffte lange auf Amerika^’ und versteht sofort, wie das wahre 
Amerika aussieht und was man an ihm hat, was insbesondere deutsche 
Amerikaner darstellen, als er der Realitat konfrontiert wird:

In dem Coupe . . . befand sich ein einziger Mitreisender . . . , der . . ., 
wiewohl einigermallen abweichend von der Mode gekleidet, trotzdem 
leicht erkennen liefi, daE er einem guten Hause zugehdrte. Seine Ziige 
verrieten den Deutschen, wahrend andererseits die Sicherheit und 
Ruhe seiner Haltung mit gleicher Bestimmtheit zeigte, dafi er, wenn 
auch vielleicht nicht in Amerika geboren, so doch jedenfalls 
amerikanisch geschult sei.*°

Die Kommentatoren von Quite haben iiber der Tatsache, dafi Fontane die 
Vereinigten Staaten nie bereist hat, iibersehen, wie intensiv er um ein Verstandnis 
der Vereinigten Staaten und um die Frage gerungen hat, wie das Verhaltnis 
Preufien-Deutschlands zu ihrer Neuen Welt zu bestimmen sei.** Er hat 
gelegentlich die Grofienordnungen der Neuen Welt spottisch kritisiert,^^ aber er 
hat nach intensiver Beschaftigung mit dem Thema ausgeschlossen, dafi leitender 
Gesichtspunkt fiir die Behandlung des Themas “Neue Welt” das Abenteuerliche, 
Goldgraberhafte im Stil Bret Hartes, Gerstackers oder gar Karl Mays sein 
konne.”  Fontanes Europa-Fliichtling Lehnert Menz scheitert in einer Goldgra- 
berkarriere, deren zunachst reiche Ausbeute nach dem “Wie-Gewonnen—So- 
Zerronnen”-Modell verschwindet.®^ Es wird dann zur literarischen Ver- 
deutlichung der wirklichen Dimensionen und Probleme der amerikanischen 
Welt Bret Harte gelesen und kritisch diskutiert und rezensiert.”  Die positive 
Seite Amerikas wird danach deutsch-amerikanisch vorgefiihn und an dem 
Schweizer Aufklarer und Padagogen Pestalozzi als literarischem Vorbild 
dem onstriertLehnert erinnert im Namen an Pestalozzis “Lienhart”; “Gertrud 
und Lienhart” werden die gemeinsame Lektiire der Deutsch-Amerikaner. Auf 
eine angesichts der politischen Lage verstandliche, aber sicherlich iiber blofie 
Vorsicht und Taktik gegenuber Aristokratie und Monarchie hinausreichende 
diskrete indirekte Weise hat Fontane die aufklarerische und politische Seite der 
Neuen Welt betont. Man hatte in der Familie, in die Lehnert Menz kommt.
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Pestalozzis Roman schon in friiheren Jahren gelesen.’  ̂ An diese Lektiire will 
man ankniipfen, ihren Eindruck bestatigen oder korrigieren. Alles lauft auf 
nachhaltige Bestatigung hinans, und der Autor Fontane findet Gelegenheit, das 
entscheidende Wort zu Preufien, zu den Vereinigten Staaten und zu den 
Deutschen in den Vereinigten Staaten an dieser Stelle zu sagen. Der Herr der 
Ansiedlung im Indian Territory kommentiert zum Vorwort Pestalozzis:

Es ist der richtige Taktaufschlag und lafit dem Leser kaum Zweifel 
iiber den Geist, aus dem das Ganze geschrieben ist. Und dieser Geist 
ist der republikanische Geist. . . . Uber alien deutschen und 
namentlich iiber alien preufiischen Biichern, auch wenn sie sich von 
aller Politik fernhalten, weht ein koniglich preufiischer Geist, eine 
koniglich preufiische privilegierte Luft; etwas Mittelalterliches spukt 
auch in den besten und freiesten noch, und von der Gleichheit der 
Menschen oder auch nur von der Erziehung des Menschen zum 
Freiheitsideal statt zum Untertan und Soldaten ist wenig die Rede.
Darin ist die schweizerische Literatur, weil sie die Republik hat, der 
deutschen iiberlegen, und alle Deutsche, die, wie wir, das Gliick 
haben, Amerikaner zu sein, haben Grund, sich dieses 
republikanischen Zuges zu freuen.”*’

Deutlich bestimmt ist die politische Rolle von Deutschamerikanern, 
verdeutlicht aber auch die politische Weltsicht Fontanes. Sie ist nicht simpel und 
in keiner Richtung unkritisch, aber von den Ideen der Freiheit und der 
Gleichheit als zentralen Glaubenssatzen eines modernen Menschen getragen.

Vorgefuhrt wird in der west-ostpreufiisch benannten amerikanisch- 
preufiischen Siedlung Nogat-Ehre ein Patriarch, der wie Sealsfields Squatter- 
Regulator Nathan mit seinem noch entlegeneren Prophetennamen Obadja ans 
Alte Testament erinnert, ein Mann, der sprach- und ideenmachtig eine mul- 
tikulturelle Gemeinde zu bestimmen und zu leiten weifi.’ ’  Er ist Mennonit, wird 
so vage mit der Aufhebung des preuEischen Mennoniten-Dekrets in Verbindung 
gebracht, das—vorher—deren Anerkennung als Kirche enthielt.^ Aus religiosen 
Griinden ist Obadja jedenfalls aus dem Weichseldelta ausgewandert, was eine 
Reminiszenz an Fontanes hugenottische Vorfahren nahelegt. Der Gedanke, in 
den preufiischen Amerikanern eine Fortsetzung und weitere Steigerung religios 
fundierter freiheitlicher Bestrebungen zu sehen, wie sie die Hugenotten repra- 
sentierten, leuchtet leicht ein. Wie Fontanes franzosische Vorfahren zum Erhalt 
ihrer Freiheit Preufien, so werden die Vorfahren der Romanhelden Ruth und 
Tobias Amerikaner, um furstlicher Willkiir, Biirokratie und Militarismus, die 
freie Entfaltung verhindern, zu entgehen. So erfahren wir ausfiihrlich, wie der 
deutschamerikanische Mennonit predigt, welches seine politisch-religiosen 
Grundlagen sind. Er schliefit:
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Fortschritt und Freiheit sollen freilich ihren Einzug halten in die 
Welt, aber auf einer Palmenstrafie, nicht auf einer Strafie, da die 
Kriegsknechte zu beiden Seiten am Wege stehen. . . . Und so horet 
denn zum Schlufi: Ubermut macht Krieg, Demut macht Frieden.
Und Frieden im Gemiit ist das Gliick und die Vorbereitung zum 
ewigen Heil. Selig sind die Friedfertigen, selig sind, die reinen 
Herzens sind.‘ *

Die (mennonitische) Absage an Revolution und Gewalt, die Forderung 
nach Dulden und Duldung korrespondiert der Forderung nach und der 
Hoffnung auf eine zukiinftige bessere und freie Welt, die erwartet wird. Sie ist 
indes im Unterschied zur Welt des preufiischen Pfarrers, mit der der Roman 
Quin in Schlesien beginnt, Realitat und in ihren Handlungen und Friichten 
iiberzeugend. Unterwerfung unter gottliches und menschliches Gesetz wird 
gefordert, aber beide ergeben in ihrer neuen Form schliissig eine akzeptable 
Daseinsform.

Fontanes Amerika ist religios fundiert, bleibt aber aufierhalb der grofien 
christlichen Kirchen. Der Riickgriff auf die mennonitische Glaubensgemein- 
schaft erlaubt, im Preufiischen zu bleiben, Anklange an das eigene Hugenot- 
tentum beizubehalten, sich amerikanischem Protstantismus und speziell 
Baptistentum unbestimmt anzunahern, womit eine iiberzeugende geistes- 
geschichtliche Deutung entstand.“  Fontanes Nogat-Ehre ist multinational und 
multikulturell und ausdriicklich multikonfessionell, ja multireligios.^ Toleranz 
wird gelebt. Nogat-Ehre diirfte dabei als ein Ehrentitel gemeint sein fiir die Ehre, 
die das aufgeklart kultivierte und amerikanisch ins Demokratische fortge- 
schrittene PreuEen verdient.

Ein verschleiertes Bild demokratischer Zukunft

Das Preufiisch-Politische bleibt in Opposition zum Deutsch-Amerikani- 
schen. So ist die Rede von Obadjas zwei altesten Sohnen,

die diesem neuen Lande wieder den Riicken gekehrt haben und lieber 
driiben sind als hier. Und vielleicht haben sie recht getan. Denn die 
Freiheit, deren wir uns hier riihmen und freuen, ist ein zweischneidig 
Schwert, und die Despotie der Massen und das ewige Schwanken in 
dem, was gilt, erfiillen uns, sosehr ich die Freiheit liebe, mit einer 
Unruhe, die man da nicht kennt, wo stabile Gewalten zu Hause 
sind.^

Man tauscht sich indes, wenn man glaubt, der Autor von Versen, die 
“Festes Gesetz und fester Befehl” das sein lassen, was auch “freien Seelen das 
weitaus Genehmste” sei,“  wolle eine preufiische Interpretation des 
Amerikanischen wenigstens am Rande gelten lassen. Obadja Hornbostel spendet
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Lob zwar “Ordnung und Arbeit,” nennt sie Tugenden der preu(5ischen Fiirsten 
und Konige, die lobend verbunden werden mit deren Vorstellung vom “Diener 
des Staates” und mit den wirkungsvollen preufiischen Schulen, in denen “gute 
Zucht und Sitte” herrsche, aber an seinem markischen Verwalter Kaulbars und 
an dessen Frau machen Hornbostel und Fontane dann pointiert deutlich,“  dafi 
es gelte, sich “dem neuen Lande anzubequemen,” “recht Freud’ und Lust an dem 
Segen Gottes als solchem” zu haben, ja einen “Geist der Ordnung und Liebe” zu 
verwirklichen, mit dem nicht “fest am Alten” zu halten sei, sondern eine neue 
amerikanische Welt der “happy family” zu kreieren, die Amerikanisches 
nicht—wie der preufiische Verwalter Kaulbars im Roman—in “Schwindel” und 
“Geschaft” sich erschopfen sehe, sondern in einer Unbefangenheit und Unschuld, 
die Freundlichkeit ausstrahlt und zeigt, dafi die Trager “gliicklich und zufrieden” 
sein konnen.^^

Fiir Lehnert Menz ist es vergebens, dafi vor ihm im deutsch-amerikanischen 
Nogat-Ehre “Besitz und Gliick und Ruhe” aufsteigen, da sie an die Voraussetzung 
innerer Harmonie gebunden sind. Der neben ihm lebende Communarden- 
Revolutionar L ’Hermite formuliert als Gesetz, dafi “wenn man einmal heraus ist, 
kommt man nicht wieder hinein,” in die friedlich-gliickliche menschliche 
Gemeinschaft namlich, die er in der Gestalt des Fatum m y th olog isiertD ie  
neue republikanische Lebensform, die Deutsches und Amerikanisches verbindet, 
ist bei Fontane nicht die Lebensform der Gescheiterten, auch nicht die 
Lebensform der Revolution^e, sondern eine Lebensform der Zukunft, die die 
Mangel aller Arten von Autokratie und Sklaverei gleichsam unauffallig hinter 
sich lafit. Sein Bild der deutschen Bewohner Amerikas folgt dem sealsfieldschen 
Wunschbild eines zukiinftigen gliicklichen Weltbiirgers, doch ist er dabei 
einerseits konkreter, begriindet andererseits sein Bild noch deutlicher moralisch 
und religios und von der Gesamtverfassung der wirklichen Lebensformen in der 
Gesellschaft her als im engeren Sinne politisch oder okonomisch, wie es Sealsfield 
tut. Wie Alexis de Tocquevilles amerikanische Demokratie ist auch Fontanes 
amerikanische community, fiir die er sich von Paul Lindaus konkretem Ame- 
rikabild inspirieren liefi, ’̂  ein Bild der Zukunft der westlichen Welt, die in den 
Vereinigten Staaten bereits begonnen habe. Auch ohne die Neue Welt zu be- 
reisen, hat Fontane ihre Wirklichkeit jenseits von Revolution und Diktatur in 
einem Klima religioser und okonomischer Vernunft als Vorstufe menschlichen 
Glucks mit einem Hauch von Idyll und familiarem Wohlsein m. E. richtig 
beschrieben.^® Deutsche Amerikaner, wie die jungen Ruth und Tobias 
Hornbostel, so meinte dieser deutsche Schriftsteller, seien Bewohner einer solch 
gliicklichen zukiinftigen Welt. Und die eigene Tochter Martha war der Autor 
durchaus bereit, in diese Neue Welt zu entlassen.^'

Herne, Germany
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English Summary

This essay summarizes in a few examples the picture of German-Americans 
in the nineteenth century in German literature before and after 1848—not 
referring to the description of German heroes in a country of immoral money
makers in popular dime-novels. It is founded on the very favorable description 
of the economic qualities of German settlers by the Pennsylvania politician 
Benjamin Rush at the end of the eighteenth century, which is contrasted with the 
interest the German-writing immigrant Charles Sealsfield/Karl Postl had for 
German-Americans: addressing himself to German readers Sealsfield presents 
Germans in his novels as lacking a sense of political liberty as well as any real 
notion of juridical equality in the German states of his time and—consequently, 
as he thought—in the behavior of German-born people even in the United States. 
With the intention of educating his German compatriots, he gave a dark picture 
of Germans in different parts of the United States, though he contrasted it with 
the ideal of a German squire in the first (American) pan of his novel Morton, 
where he shows the extraordinary effect obtained by unifying American and 
German virtues in the American Colonel Isling. Sealsfield painted the world 
politically in order to prepare his readers for a life in a democratic country and 
in a democratic world. He believed that economic qualities should be 
complemented by a political sense.

Sealsfield’s pictures of prerevolutionary times (1833-45) are followed by the 
postrevolutionary realistic ones by Theodor Fontane between 1878 and 1898. 
Fontane has given some very favorable pictures of free Americans of German 
descent in his novels in a man coming home to Germany with American 
experiences (cf. Gideon Franke in Irrungen, Wirrungeri), in a man emigrating 
from unjustified constraint after a tragic crime (cf. Lehnert Menz in Quitt), and 
in a hard-working man of the stature of the Pilgrim Fathers, constructing an 
economically and politically better world after a deciding to seek a better 
existence in a free country (cf. Obadja Hornbostel in Quitt). Though Fontane 
had never come to the United States, which he knew largely from the description 
of his friend Paul Lindau, he presented in his novel, Quitt, a German-American 
community in the Middle West as the reality of a new form of life. At the end 
of the nineteenth century, the Prussian writer seems to show the United States 
as the better realization of modern life for all those who can begin it really as a 
new life. He calls it a chance for Germans to be Americans (see quotation in the 
title). In his presentation of the prosperous and happy community Nogat-Ehre 
(i.e., “Glory of the River Nogat,” the place of origin of the Prussian Mennonite 
Hornbostel), Fontane intends to be realistic though he shows in this German- 
American novel the realization of moral ideas such as “freedom” and “peace” in 
a free religious community prospering economically. It seems to be the 
expression of a glorious moment in the German-American relationship, which 
permits him to depict German-Americans as good, one might even say as better 
Germans as well as better Americans.

no



Anmerkungen

' Giimher Franz, Hrsg., Qudlen zur Geschichte des deutschen Bauemstandes der Neuzeit 
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Biedermeierzeit im SpannungfM  von Alter und Neuer Welt (Frankfurt: Lang 1981), 106-78, bes. 120- 
23.

‘  “Timothy Flint,” in: Schiippen, Neue Sealsfield-Studien, 453.
 ̂Charles Sealsfield, Samdiche Werke, hrsg. von Karl J. Arndt [-SW ] (Hildesheim: Olms, 1991), 

24:407.
* SW 24:407.
’  SW 10:39ff.

Der komplizierte Reinhold Solger z.B., Verfasser des Romans Anton in Amerika (1862), 
veroffentlicht im Rahmen der verbreiteten Kritik 1854 ein ausdriicklich “Farce” genanntes Stiick Der 
Reichstagsprofessor.

"S W  18:115.
"  SW 20:252ff., mit Erklarungen ab S. 314ff., bes. S. 321.
”  The United States o f North America (London, 1827) vermerken in der Tradition von Rush, 

wenn auch nicht ohne Einschrankimg: “If you wish to see the solid farmer who prides himself upon 
showing his lands in the most improved state, you should visit the German-Americans about 
Germantown, Reading, Lebanon, and Lancaster in Pennsylvania; and you readily discover the traiu 
of German descent in a breed of horses more robust, but less elegant, and in a less degree of attention 
to the breed of cattle, but you will see fields highly cultivated and proterted by substantial fences, 
together with solid farm-buildings.” Beschrieben wird der Aufstieg der Redemptioneers: “In a few 
years they earned their freedom. . . . They found an unsettled traa of land . . . ,  and thus grew into 
independant freeholders” (SW 2:189f.). Der englische Text iibersetzt die deutsche Fassung (SW 
l:163f.). In der englischen “Conclusion” wird im Vergleich mit dem amerikanischen “national 
character" an Deutschen “sincerity” und “intense feeling,” schematisch, aber kaum in ironischer 
Absicht hervorgehoben (SW 2:240).

"  Negative Darstellung erfahren die deutschen Pennsylvanier in bezug auf die Kongresswahlen: 
“Immer fmden sie unter zwei Kandidaten den schlechtesten heraus” (SW 1:78). Die Entschiedenheit, 
mit der sich ein deutscher Wirt durchsetzt, wird andererseits ausfiihrlich in Szene gesetzt (SW l:4f.). 
Geriihmt wird der deutsche FleiC, der die Landschaft um Zelienople und Harmony umgestaltet habe 
(SW 1:8), wogegen negative Betrachtungen iiber Gnadenhiitten (30ff.) und Deutsche in New Orleans 
(196ff.) stehen. Mit der negativen Darstellung der Deutschen in Louisiana wird eine Aufwertung der 
im Norden lebenden Einwanderer verbunden: “Es thut mir leid, dafi ich kein erfreulicheres Gemahlde 
von den Einwanderem eines Volkes geben kann, das im Norden der Vereinigten Staaten so treffliche 
Abkommlinge hat, die mit Recht die allgemeine Achtung geniefien’  (196) als Einleitimg einer 
diskriminierenden Beschreibung, die im Roman Der Legitime und die Repuhlikaner (s.o. Anm. 8) 
durch Kotikretisierung an Schroffheit verliert.

"  SW 1:32.
Vgl. ein Angebot an H. Brockhaus vom 28. Marz 1829 aus Francisville/Louisiana: “That 

work, which I have finished chiefly from my own experience, and that of men of common sense,. .  .’  
{Castle, Dergrojle Unhekannte: Sr^(e[W ien, 1955], 149).

"  Nach Rolf Engelsing resultiene die deutsche Auswanderung nicht “aus N ot und Kiimmer- 
nis,” sondem “aus der Mobilisierung der deutschen Gesellschaft” und stand “im Zeichen der
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Zuversicht’  {Sozial- und  W irtschafisgeschichte D eutschlands [Gottingen, 1973], 126). Sealsfields Bild 
diirfte Ausdruck politischer und poetischer Intentionen sein.

“ SW 21,1:271; 2;18,43, 107f., 109f. und 111. Hier wird iiber die Ankunft in der Quarantane 
berichtet: “Dieses Zuhickbleiben, dieses kalte Zuruckweisen von der Schwelle, ist eine harte, harte 
Lehre, die ihnen ihre Armut gibt, erne herbe Demiithigung, die sie trotz ihrer Demuth recht 
empfindlich durchsiicht." Armut stellt sich Morton als unertraglich dar, veranlaBt selbst den 
hilfsbereiten Isling zu schroffem Tonfall (SW 10, 1:17, 48f.).

” SW 1, 1:164; SW 2, 1:190.
SW 10, Aforfort, l:58f. mit grofieren Auslassungen.
A.a.O., 63-72; Simon Martin.

“ A.a.O., 129f.
"  Vgl. a.a.O., 79: “Ich bin achtzig Jah re alt, lachelte der herrliche, stammige Deutsche. Und 

diese achtzig Jahre sind mir eben so viele Ubergange aus dem Dunkel in die Helle; denn jedes Jahr 
entwickelt sich die Existenz meines Adoptivlandes glorreicher, herrlicher und groCartiger.”

A.a.O., 91f. Zunachst wird die ins Religiose gehende Bedeutung Washingtons hervorgehoben 
( Wenn es keinen H im mel. . . gabe, wo sollte dann Washington wtirdig aufgehoben sein,'[a.a.O., 
83J. Fiir die Ikonographie Europas ist bemerkenswert, daC Fontane ahnliche Gedanken iiber W. in 
einem Brief an die Tochter aufiert (13. Mai 1889: Werke u n d  Schriften [Hanser-Verlag], 53:629).

Fontanes deutscher Mennonit Obadja Hombostel bleibt in dieser Tradition erfolgreicher 
Bauer, geschickter Geschaftsmann und glaubiger Christ.

' ‘ SW 10:131f.
"  Die Verwandtschaft der in vielem kontraren pastoralen Schriftsteller Gotthelf/Bizius und 

Sealsfield/Postl hat in der ideologischen Gemeinsamkeit einer Hoffnung auf allgemeinen Wohlstand 
und allgemeine Freiheit ihre Wurzel, der der sich ahneinde predigthaft-rhetorische Stil—der sich auch 
bei anderen Dichtem der Zeit wiederfinden laSt—als poetisch-aufierer Ausdruck korrespondiert. 
“Wir lieben aber Amerika, weil es die Freiheit des Menschengeschlechts lieben, den Fortschritt aller, 
Zivilisation befordern heifit” (Nachlafi; Castle, Briefe, 410, Anm. 17).

'■ SW 10, l:13f.
” Theodor Fontane, Sam tliche Werke, hrsg. von Schreinert und Kunisch (Miinchen: Nymphen- 

burger), 12:37 ( -  NFA).
Hierzu mit Erlauterung am konkreten Beispiel: Christian Grawe, “Quitt," in Christian 

Grawe, Hrsg., Fontanes N ovellen  u n d  R om ane (Stuttgart, 1991), 160-63.
Beurteilungen finden sich u. a. in Stine, im Gesprach Botho von Rienackers mit von 

Rexin in Irrungen, W irrungen (SchluC des 23. Kapitels) und—auf anderer Ebene—in der Darstellung 
des eigenen Onkels August in von "Zwanzig bis D re^ ig  und in Briefen. Zum Jugendfreund Kriege, 
zum Onkel und zu anderen Wirtschafts- und Rechtsfliichtlingen vgl. Franz Schiippen, 
Parad igm aw echsel im  Werk Theodor Fontanes, Schriftenreihe der Charles-Sealsfield-Gesellschaft, 5 
(1993), 40-47.

”  Ein bedeutendes Zeugnis ist ein von Fontane berichtetes Gesprach mit einem Redakteur aus 
Chicago auf dem Turm des Strafiburger Munsters 1872 (NFA 19:486-91); Schuppen, 
Paradigm awechsel, 75-77.

”  NFA 18:24; Schuppen, Paradigm awechsel, 138.
NFA 18:39; Schuppen, Paradigm awechsel, 141.
Brief an Schlenther, 28. April 1892, Briefe, 4:193, Anm. 25; Schuppen, Paradigm awechsel, 18,

“  In einer Besprechung meines Buches vermerkt Joachim Biener {Fontane-Bldtter 59 [1995]: 
131): Onginelles bietet Schuppen zur Figur Gideon Frankes.. . .  Schuppen sieht ihn menschlich und  
asthetisch positiv, wahrend er doch bisher meist als philisterhaft komische Gestalt und asthetisch als 
relativ blasse Figur betrachtet wurde, welche die einzige Schwache des sonst so naturhaften Romans 
Irrungen , W irrungen  ausmacht”; Schuppen, Paradigmawechsel,\S2-S9, bes. 157.

Irru n gen , W irrungen, 23. Kap.: Hier werden den von Rexin fiir ein illegitimes Verhaltnis 
propagierten bloB plakativen Ehrlichkeit, Liebe, Freiheit" die Unzulanglichkeiten jeden 
Mittelkurses entgegengestellt, in dem die “natiirliche Konsequenz” auBer acht gelassen werde. 

Franke ist dazu bewuBt entworfenes Gegenbild. Ihm sind die “Konsequenzen" das wesentliche 
Thema. Bereits Melame van der Straaten lehnt die groBztigigen Angebote ihres betrogenen Mannes 
ab: “Es hat eben alles seine natiirliche Konsequenz” (16. Kap.).
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Romane und Errdhlungen, hrsg. von H. Nvimberger (Miinchen; Hanser, 1985), 1:707.
”  A.a.O., 1:676.
** Wenn nicht wohluberlegt organisiert, so doch durch die Fakten hintergriindig sinnfiillig 

wcrdcnd, wird die im Namen an den romanlischen Amenkarniiden und Amerikafluchtling 
(Niembsch von Streb) Lenau erinnemde “Lene” durch einen Amerikaner gerettet. Kiirnbergers Dr. 
Moorfeld alias Lenau war bereits 1855 im “Amerikamuden” eine Bestseller-Figur. Dafi Gideon 
Franke positiv iiber seine amerikanischen Jahre spricht, ist Gegenbild zu ihm. Rettung durch einen 
Deutschamerikaner hatte Fontane auch fiir eine andere Novelle vorgesehen, die insoweit eine langere 
Beschaftigung mil der RoUe des Gideon Franke zeigt. In der “L. P.-Novelle” heiBl es von der Tochter 
mit unehelichem Kind im Entwurf: “Weggeschickt, Amerika. Dorr liichtig, rehabilitiert sich.” Der 
Deutschamerikaner, der ihr dann in Deutschland begegnet, mufi langsam gewonnen werden (wie 
Franke). Der Vater kommt zur Einsicht: “Er stieC an und liefi Amerika leben und die Freiheit und 
Aufklarung” (Schtippen, Paradigmawechsd, 156f.). Franke gehort dem wichtig werdenden neuen Mit- 
telstand an: “Die Industrialisierung erzeugte einen neuen Mittelstand von Werkmeistem, 
kaufmannischen Angestellten, Technikem, Ingenieuren, Seeoffizieren, Lehrem usw.” (Engelsing, 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 150).

*' Die vom Kommerzienrat befragte Vertraute hebt als ersten Eindruck des aus New York 
kommenden Rubehn hervor: “Er hat etwas amerikanisch Sicheres" (L'Adultera, 10. Kap.). Auch bier 
rettet “Amerikanisches" aus Haibheiten, aus einer Welt dcs Spiels und der lebensfremden 
“Anspielungen” auf Mogliches.

“  Die Uberwindung der Tragodie aus dem Geist der Aufklarung wird von einer Figur 
Sealsfields ausdriicklich fvir Amerika behauptet: “W irklich seltsam, dafi sich bei uns . . . nichts, was 
einem tragischen Stoffe ahnlich sahe, ausbilden w ill.. . .  Sind wir wirklich ein so prosaisch-alltagliches 
Volk?” (SW 12:215). In Ponimt% L’Adtdtera werden Ernst und Tragodie mit Riickblick auf Heine 
getrennt: “Nicht tragischer als notig” (Kap. 22).

*’ Die klassische Figur lieferte Ferdinand Kiimberger in sem tm  Amerdtamiiden (1855).
** Fontane betont in einer Besprechung von Ernst Wicherts Schauspiel DieRealisten (1874), dafi 

der Amerikariickkehrer als “alter Idealist” “die an akutem Realismus leidendcn Freunde und Anver- 
wandten wieder in den normalen Idealismus hineinzukurieren” versucht (NFA 22, 1:331-36; 
Schiippen, Paradigmawechsel, 98f.).

Fontane lehnt die Bezeichnung “Mord” fiir die Tat des Wilderers ausdriicklich ab (Brief an 
die Tochter vom 17. Juni 1885, Briefe, 3:399). Es handele sich um bewaffneten Kampf Mann gegen 
Mann. “Der ganzef!] Unterschied ist, dafi der eine auf dem Boden des Gesetzes steht, der andre 
nicht.”: eine Beschreibung der Situation der Revolution im Stil einer an Hobbes geschulten 
Staatstheorie. Zu Fontane’s Bild des Forsters vgl. Grawe, Fontanes Novellen und Romane, 164-66.

*  Vom Erzahler wird der Gegensatz psychologisch beschrieben: “Opitz war strenger als notig, 
Lehnert war aufsassiger als notig” (NFA 6:34). Den politischen Hintergrund erlauterte Hans- 
Heinrich Reuter, nachdem die epochemachende Deutung von Peter Demetz (Formen des Realismus: 
Theodor Fontane (Miinchen, 1964) die preufiisch-amerikanische Antithese des Romans freigelegt hatte. 
Reuter fiihrt seine im Ansatz iiberzeugende Darstellung in Sinn und Form 1971 (S. 1371-76) ins “ddr”- 
gemafi Redensartliche iiber Fontanes kommunistische Vorlauferschaft in den Figuren von Menz und 
L’Hermite. Uber Demetz’ Feststellungen ist hinweggelesen: “Die individuelle, aber hemmungslose 
Freiheit erstarrt ihrerseits zu einem bedrohlichen Dogma und wird in ihrer Konsequenz nicht we- 
niger unmenschlich ak die erstarrte Autoritat; die Schreckensherrschaft der Revierforster hat ihr Ge- 
genstiick in der Diktatur des jakobinischen Sprengstoffspezialisten” (Demetz, 96). Den Revo- 
lutionaren sind die Friedferiigen entgegengestellt. In der umfassenden neuen Deutung von Christian 
Grawe ist zum ersten Mai der christliche Hintergrund angemessen gewiirdigt. Die m.E. zu un- 
verbindliche Summe ist: “Fontanes Einstellung zum Christentum erscheint in Quitt, wo dieses eine 
zentrale Rolle spielt wie in keinem anderen Roman des Romanciers, vielfaltig gebrochen” (Grawe, 
183).

Fontanes Verwendung des Namens Opitz fiir den Forster erstaunt, zumal der Dichter im 
Roman genannt wird (NFA 6:188). Moglicherweise ist der Verfasser des Grundbuches “Von der deut- 
schen Poeterey” als eine Art Reprasentant strenger Reglementierung verstanden, als Gegensatz zu den 
pietistisch-herrnhutischen Kirchenliedern, die in Nogat-Ehre gesungen werden.

** Vgl. Anm. 45. Wahrend der Morder Menz zur Einsicht kommt, bleibt die Biirokratie in der 
Gestalt des Geheimrats Espe uneinsichtig, indem Espe auch nach Erhalt des amerikanischen Briefes
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Tod durch den Henker fordert: “Ich bin ein Tod[!]feind aller ungeziigeken Leidenschaften’  (SchluC 
des Romans, a.a.O., 330).

”  Menz’ Qx>litisches) Interesse an Amerika riigt der Pastor Siebenhaar (a.a.O., 11). Es gehort 
zu den Anklagepunkten des Forsters gegen ibn: “Er sei ein Verfiihrer fiir die ganze Gegend, so recht 
eigendich, was man einen Aufwiegler nenne, und rede bestandig von Freiheit und Amerika’  (a.a.O., 
64).

“  A.a.O, 107.
Vgl. im einzelnen Scbiippen, Paradigmawechsel mit Textbelegen aus verschiedenen Epochen, 

Lebens- und Literaturbereichen. Peter Demetz, F orm en d a  Realismus, 94f. gab die schliissige Dar- 
stellung der amerikanischen Welt des Romans.

” Resumee: “Das viel zitierte ‘Weniger ware mehr' paCt auf alles, was von drtiben kommt” 
(Briefe, 4:664, 10. September 1897).

” Lindaus Kansas-Kapitel beginnt mit der Schilderung der Cowboys und ibrer rauhen Sitten, 
denen dann das bauerlich zivilisierte Amerika gegeniibergestellt wird: “Obgleich die Ansiedlungen 
erst zehn Jahre alt sind, tragen sie dock schon den Stempel der alten Kultur’  (Paul Lindau, Aus d er  
Neuen Welt (Berlin, 1990; Nachdruck der Ausg. v. 1885), 397f.). Fontane folgt diesem Bencht in der 
entschiedenen und richtigen Uberzeugung vom europaisch geformten Amerika, die sich besonders 
nachdriicklich in Tocquevilles Reisebericht De la D em ocra tie en A merique (1835) findet.

Menz kommt nach Nogat-Ehre aus Kalifornien, hat das Goldgraber-Land—als das weniger 
zutragliche Amerika—hinter sich gelassen (NFA 6:103ff.).

Bret Harte, iiber den Fontane im Rahmen einer geplanten Darstellung amerikanischer 
Literatur schrieb, wird gemeinsame Lektiire in Nogat-Ehre und Gegenstand kritischer Anmerkungen. 
AUe Goldgraber seien im Unterschied zu Bret Flartes Figuren Rowdies gewescn, bemerkt Lehnert, 
was zu Betrachtungen iiber Idealisierung in der Erzahliteratur des 19. Jahrhunderts fiihrt (NFA 
6:161ff.; vgl. zu Zola S. 162; vgl. auch VorMxx,AufzeiQhnungen zur Literatur, hrsg. von H.-H. Reuter 
[Berlin, 1962], 370f. und NFA 21, 2:326).

Es 1st nicht ausgeschlossen, dafi Fontane auch auf Sealsfields zunachst aus der Schweiz komm- 
ende Romane anspielt. AuBer dem ausdriicklichen Hinweis auf den Autor Sealsfield in der Bespre- 
chung emer Theaterauffiihrung von Genees Stephy G irard  (1878) (Schiippen, Paradigm awechsel, 99), 
bemerkt der Sealsfield-Kenner gelegentliche Reminiszenzen, aber es findet sich kein namentlicher 
Hinweis.

^ Diese Tatsache wird bei der ersten Vorstellung Lehnerts erwahnt: “Die schbnste Geschichte, 
die wir als Kinder gelesen haben” (NFA 6:115).

”  A.a.O., 162f.
Indianer erscheinen als Personal, beim Tod des Indianers Gunpowder-Face wird die Mission- 

ierung und Integration der Indianer Thema. Litauer und Polen werden selbstverstandlich in den 
weiteren Familienverband aufgenommen wie der Franzose und—fiir die fromme Gemeinschaft 
bemerkenswert—Atheist L’Hermite.

Zur rechtlichen und wirtschaftlichen Situation der Mennoniten in OstpreuBen: Hermann 
Nottarp, D ie M ennoniten  in  den  M arienburger W erdem , Schriften der Konigsberger Gelehrten Ges. 
6, Geisteswiss. Kl., H. 2 (1929). Einen Einschnitt bildet die Aufhebung des Mennoniten-Edikts am 
12. Juni 1874 in der Kulturkampfzeit, mit der die rechtliche Stellung der Glaubensgemeinschaft 
beendet wurde. Weiter holt aus Paul Lindau in seinem Reisebericht/4«sdtrA'e«e« Welt, 396-402, der 
die russischen Mennoniten embezieht, sich iiber spez. Griindc der Auswanderung der preuBischen 
Mermoniten ausschweigt. Nottarp und Lindau sind sich einig in der Beschreibung des Reichtums der 
Mennoniten im Weichseldelta: “Diese preuBischen Mennoniten, die im Jahre 1876 auszuwandem 
beganncn, sind fiir die Union bei weitem die wichtigsten Ansiedler. Unter ihnen befinden sich fast 
nur Wohlhabende, eimge sind sogar reich; mehrere Familien haben uber 50 000 Dollars mitgebracht, 
einzelne sogar iiber 100 000 Dollars” (Lindau, 399).

NFA 6:153.
Wahrend Sealsfield die Mennoniten und Baptisten als wesentliche amerikanische Sekten 

kaum bemerkt, ein pittoreskes Bild statt eines Eindrucks von der Bedeutung der amerikanisch- 
protestantischen Verfassung gibt, ist Fontane wie sein Gewahrsmann Lindau aus der Situation des 
Angehorigen einer nicht auBerlich-quantitativ etablierten Kirche hellhoriger.

Konfessions- und Religionsverschiedenheiten werden mehrfach besprochen. Zu den 
Hintergriinden, insbes. indianischen Glaubens, vgl. Grawe, F ontana N ovellen  un d  R om ane, 182.
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“ N FA  6:118.
“  Fontane, Gedichte, hrsg. Von Kruger u. Golz (Berlin, 1989), 1:35.
“  Ahnlich wie fiir den Forster Opitz ergibt sich bei naherem Hinsehen die unsympathische 

Struktur der unedlen Kaulbars, die Verdrossenheit und Unfahigkeit zu Grofiziigigkeit zeigen wie der 
preufiische Geheimrat (z. B. nach der Beerdigung Lehnerts, N FA  6:215).

NFA 6:115,119,121,125,131. Menz sucht von vomherein “Gliick’’ in der Neuen Welt, die 
“kein Polizeistaat’  ist, “nicht eng.” Die Neue Welt oder Wo liegt das Gliickf ist sein Buchtitel (a. a. O., 
38, 49f.).

“  A.a.O., 200.
"  Im wesentlichen greift Fontane auf das Kansas-Kapitel Lindaus zurtick (/4«s der Neuen Welt, 

393ff.). Wesentliche Einzelheiten sind Lindaus Schilderung entnommen wie die fiir die USA unge- 
wohnliche Tatsache indianischer Knechte in der Landwirtschaft (399), der Name der Mennoniten- 
station Darlington, wo die Regierung “das Fort vollstandig zur Verfiigung gestellt" babe (399), die 
Person des Gemeindechefs Riechert mit seiner vierzehnkopfigen Familie (398f.), die Temperenzler- 
Situation (400f.). In seiner Besprechung von Lindaus Buck schreibt Fontane: “Ich meinerseits babe 
jetzt eine Vorstellung von Minnesota, Dakota, Montana, von Arizona, Neu-Mexiko, Colorado, und 
weifi in den Mennoniten-Kolonien von Kansas so gut Bescbeid wie in den chinesischen Tbeatern von 
San Franzisko. Dies geniigt mir” (NFA 18:594 [1885]). Die Verbindung mit Lindaus Reise zur 
Eroffnung der nordlichen Babnverbindung zum Pazifik wird in dem Hinweis auf Eisenbabnbau in 
Dakota erhalten. Fontane's Verlegung des Romans ins Indian Territory diirfte juristischen 
Uberlegungen, die mit der Plausibilitat angesichts von Auslieferungsvertragen, dem Nicht-Zugriff 
einer intemationalen Recbtsordnung, zu tun baben diirften.

Idyll und locus amoenus soUten nicbt nur als Versatzstiicke der psychologischen Innenwelt 
und der Wandlung Lebnerts aufgefaBt werden, wie es Ursula Kabrmann fiir den Roman tiefsinnig tut 
([Miincben, 1973], 49-62). Aucb Liselotte Vofi’ Deutung der amerikaniscben Welt als Traumwelt 
(Literarische Pra/igurationen [1985], 224f.) ist kaum angemessen. Fontane folgt einerseits der sehr 
positiven Bescbreibung Lindaus, verstarkt andererseits die idyllisch-paradiesischen Ziige, die wenigen 
Interpreten entgangen sind oder unwichtig erschienen. Lehnert miiBte in Fontanes Roman ohne das 
vorangegangene Verbrechen in den Vereinigten Staaten das erwartete Gliick finden. “Ja, Lehnert war 
gliicklich,” beginnt ein Abschnitt im 32. Kap. (NFA 6:199). Den richtigen Ansatz diirfte Heinz 
Schlaffer (“Das Schicksalsmodell in Fontanes Romanwerk,” Germanisch-Romanische Monatsschr^ 
[1966]: 392-409) gefunden baben, der den Ubergang von Schicksalserzahlungen zu Romanen der guten 
Gesellschaft konstatiert, in Quitt einen entscheidenden Wendepunkt markiert findet. Das christliche 
Amerika, Nogat-Ehre, die Familie Hornbostel, so kann man erganzen, stellen eine besonders 
brauchbare Variante der gerecht urteilenden guten Gesellschaft (im Sinn Schlaffers) dar, konnen—wie 
gegen Demetz (Anm. 45) einzuwenden ist—der geheimratlichen preuBischen Familie der Espes 
besonders einleuchtend gegeniibergestellt werden. So ist Fontane in Quitt gelungen, gesellschaftliches 
Urteil, Gerechtigkeit und individuelle Anspriiche bis zu einem plausiblen Grad—als gliickliches 
Amerika—zur Deckung zu bringen. Das gesellschaftlich-naturliche Idyll Nogat-Ehre ist dafiir 
Voraussetzung. Die preufiische Gesellschaft der spateren Romane zeigt eine viel kompliziertere 
Struktur, selbst im Stechlin.

Edgar R. Kosen, Mete Fontane: Briefe an die Eltem, 1880-1882 (Frankfurt/Main, 1974), betont 
die “sympatisierende Resignation,” mit der Fontane Marthas Plan einer Ubersiedlung nach Amerika 
akzeptierte.
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