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Franz Gr i l lparzer : Der arme Spielmann 

Hinweise und Materialien zur Werkanalyse 

D e r österreichische D r a m e n d i c h t e r F r a n z Grillparzer ( 1791 -1872 ) plante 
verschiedene P r o s a w e r k e . A u f diese Bestrebungen deuten A u s s a g e n des 
Dichters u n d schöpferische Ansätze wie das Erzählfragment „F ix lmül lner " 
h i n . N u r z w e i re lat iv k u r z e Erzählungen, „Das K l o s t e r bei S e n d o m i r " u n d 
„Der a r m e S p i e l m a n n " , hat der D i c h t e r abgeschlossen. Versch iedent l i ch 
w u r d e z w a r gefordert , m a n sollte die Prosa le i s tung G r i l l p a r z e r s n icht a l le in 
an i h n e n messen, s o n d e r n auch den umfassenden Bestand an Br ie fen , 
T a g e b u c h a u f z e i c h n u n g e n u n d sonstigen schr i f t l i ch f ix ier ten Äußerungen 
m i t e inbeziehen (vgl . Paulsen , 1968 : 272) , d o c h wendet sich naturgemäß 
passive u n d ebenso reproduzierende R e z e p t i o n pr imär dem dichter ischen 
W e r k z u . 

T r o t z d e m s i n d wirkungsgescbichtlich selbst bei diesen beiden Erzählun
gen G r i l l p a r z e r s bemerkenswerte Unterschiede z u konstat ieren : D a s h a n d 
lungsreichere schaurige Geschehen des „Klosters bei S e n d o m i r " k a m d e m 
al lgemeinen Leserbedürfnis nach U n t e r h a l t u n g stärker entgegen, es w u r d e 
G r u n d l a g e für weitere dichterische Bearbe i tung - G e r h a r t H a u p t m a n n s 
N a c h t s t ü c k „ E l g a " - u n d gab Anstoß z u mus ika l i scher U m s e t z u n g ; außer
d e m lieferte es d a n k b a r e n Stoff für mehrere V e r f i l m u n g e n . D e r l i teraräs-
thet isch höher eingeschätzte „Arme S p i e l m a n n " w u r d e a lsbald b e v o r z u g 
tes Z i e l l i terarhis tor ischer u n d interpretatorischer Bemühungen 1 , so daß 
seine Zugehörigkei t z u r „verordneten" L i t e r a t u r , v o r a l l em der Schullektü
re, n i cht v e r w u n d e r t . 

D i e Entstehung der Erzählung z o g s ich über mehrere Jahre h i n . Schon i m 
F e b r u a r 1831 hatte G r i l l p a r z e r m i t der N i e d e r s c h r i f t begonnen; aber erst 
nach mehr jähriger U n t e r b r e c h u n g w u r d e die A r b e i t fortgesetzt u n d e twa 
1842 beendet. I m Jahre 1 8 4 7 w u r d e „Der arme S p i e l m a n n " z u s a m m e n m i t 
A d a l b e r t Stifters „ P r o k o p u s " i n der Ze i t schr i f t „Iris. Deutscher A l m a n a c h 
für 1 8 4 8 " z u m erstenmal veröffentl icht. D i e lange Ze i t spanne z w i s c h e n 
B e g i n n u n d Abschluß hat z u S pekula t ionen inhal t l i cher u n d sti l istischer 
A r t Anlaß gegeben. W o genau eine Bruchstel le a n z u n e h m e n ist, bleibt 
u n k l a r , d o c h g laubt W o l f g a n g Paulsen (1968: 285) i m Anschluß an 
R e i n h o l d B a c k m a n n offensicht l iche D i s k r e p a n z e n zwischen den m y t h o l o 
gischen A n s p i e l u n g e n der Volksfestszene- a m A n f a n g u n d d e m später 



distanzierteren gefestigten S t a n d p u n k t des D i c h t e r b z w . Beobachters fest
stellen z u können. 

Ebenso u n s t i m m i g u n d in der D i k t i o n viel le icht bewußt unpersönlich 
scheint a u c h die „zufäl l ige" Quelle z u sein, die G r i l l p a r z e r d e m Schriftstel
ler L . A . F r a n k l auf dessen Frage nach der H e r k u n f t des Stoffes angegeben 
hat : 

„Ich speiste viele Jahre hindurch im Gasthause ,zum Jägerhorn' in der Spiegelgasse. 
D a kaum häufig ein armer Geiger und spielte auf. Er zeichnete sich durch eine 
auffällige Sauberkeit seines ärmlichen Anzuges aus und wirkte durch seine unbehol
fenen Bewegungen rührend komisch. Wenn man ihn beschenkte, dankte er jedesmal 
mit irgend einer kurzen lateinischen Phrase, was auf eine genossene Schulbildung 
und auf einstige bessere Verhältnisse des greisen Mannes schließen ließ. Plötzlich 
kam er nicht mehr und so eine lange Zeit nicht. Da kam die große Überschwemmung 
im Jahre 1830. A m meisten litt die Brigittenau, wo ein berühmter Kirchtag, ein 
lustiges Volksfest, jeden Sommer gefeiert wurde. Ich wußte, daß der arme Geiger 
dort wohnte, und da er nicht mehr aufspielen kam, so glaubte ich, daß auch er unter 
den Menschenopfern in der Brigittenau seinen T o d gefunden habe. Ich wurde 
eingeladen, für ein Taschenbuch eine Novelle zu schreiben, und so versuchte ich eine 
solche, in welcher mein armer, guter Bekannter als Held figuriert." (Zit. n. Viviani 
1972: 250f.; zur inhaltlichen Problematik vgl. ebd. u. Paulsen 1968: 285ff.) 

A l s mögliche reale Vorbilder für den S p i e l m a n n w u r d e n die i n A r m u t 
endenden K o m p o n i s t e n F r a n z Schubert u n d F e r d i n a n d K a u e r angenom
m e n . D o c h s ind dies ebenso V e r m u t u n g e n w i e die A n n a h m e H e i n z P o l i t 
zers (1972 : 373) , G r i l l p a r z e r habe vie l le icht F e r d i n a n d G e o r g Waldmüllers 
Gemälde „Der alte G e i g e r " v o n 1828, das a u c h als St ich verbreitet w a r , 
gekannt . I m m e r h i n zeigen die Dars te l lungen des M a l e r s u n d die des 
Dichters einige G e m e i n s a m k e i t e n . 

Sonstige V o r b i l d e r lassen sich k a u m nachweisen . E i n e gewisse Bedeu
t u n g dürfte Goethes „Römischer K a r n e v a l " für den A n f a n g s t e i l , J . A . 
F r i e d r i c h Rei ls N o v e l l e „Der taube L a u t n e r " für die Person des Spie l 
m a n n s , eine Erzählung C a r l M . B ö h m s für die D a r s t e l l u n g der Über
s c h w e m m u n g s k a t a s t r o p h e u n d H e i n r i c h v o n Kle i s t für die formale G e s t a l 
t u n g gehabt h a b e n . 2 

D i e weitaus schlüssigsten Bezüge ergeben sich al lerdings aus e inem 
V e r g l e i c h m i t G r i l l p a r z e r s Biographie u n d seinen a u t o b i o g r a p h i s c h e n 
Äußerungen. O b w o h l s chon B e r n h a r d Seuffert (1925 : 311) i n i ronischer 
Weise feststellt, daß es m a n c h e n l o c k e n möge, „ein M ä r c h e n v o n G r i l l p a r 
zer a n z u h e b e n " , k o m m t Josef N a d l e r (1948: 287) z u d e m Schluß, daß der 
S p i e l m a n n „das schönste dichterische S e l b s t b i l d n i s " i n unserer L i te ra tur 
u n d das „Eigenbi ld" G r i l l p a r z e r s sei. N a d l e r s A u s l e g u n g gründet s ich 
dabei hauptsächlich auf den M a n g e l an persönlichem u n d künstlerischem 
Selbstbewußtsein, unter d e m der D i c h t e r zeitlebens, nach d e m Mißer fo lg 



der Auf führung seines Lustspie ls „Weh d e m , der lügt " n o c h verstärkt, 
gel i t ten hat . N e b e n zahlre ichen entsprechenden Äußerungen u n d der so 
pess imis t i schen Selbstbespiegelung i m Fixlmüllner-Fragment f inden sich 
jedoch a u c h a u t o b i o g r a p h i s c h e H i n w e i s e , die den V e r s u c h einer h o h e n 
Selbsteinschätzung bezeugen. D e m Z w e i f e l an der eigenen dichterischen 
Ausdrucksfähigkei t gesellt s ich jedenfalls ein abgrundtiefes Mißtrauen 
gegenüber d e m realen L e s e p u b l i k u m u n d den Rezensenten bei . In e inem 
B r i e f e n t w u r f a n den G r a f e n J o h a n n M a j l a t h , den Herausgeber des A l m a -
nachs „ I r i s " , erwartet G r i l l p a r z e r für seine Erzählung „einen n u r sehr 
ger ingen B e i f a l l " , „da v o n Deutsch-E inhe i t , deutscher Flotte u n d deutscher 
W e l t m a c h t n ichts d a r i n v o r k o m m t u n d der d a r i n v o r k o m m e n d e L a n d s 
m a n n v o n jener T a t k r a f t gar nichts hat , die der N a z i o n auf e i n m a l über 
N a c h t angef logen i s t " ( H i s t . - k r i t . Gesamtausg . v . A . Sauer/R. B a c k m a n n , 
W i e n 1 9 3 0 , Briefe 3 . B d . , 2 5 f . ) . A l s R e a k t i o n auf die vernichtende Spie l 
m a n n - B e s p r e c h u n g S i g m u n d Engländers äußert G r i l l p a r z e r die M e i n u n g , 
d a ß es auch bei K u n s t w e r k e n auf die Betrachtungsweise a n k o m m e u n d daß 
e in „ungeheurer U n t e r s c h i e d bei den einfachsten Gegenständen zwischen 
e inem s innigen Betrachter sei u n d einem D u m m k o p f " (Gr i l lparzers sämtl . 
W e r k e , hrsg . v . A . Sauer, Stuttgart o. J . , B d . 18, 198) . 

N a c h a l l den schlechten Lebenserfahrungen u n d i m H i n b l i c k auf die 
skeptische G r u n d h a l t u n g des Dichters darf m a n i m „Armen S p i e l m a n n " 
u m so eher einen „Schlüsse l text " , eine verkappte Selbstentäußerung sehen. 
S c h o n W a l t e r S i lz (1954) hat al lerdings die Ambiguität dieses Verhältnisses 
manifest ier t i n den konträren V o r s t e l l u n g e n v o n „ W u n s c h b i l d " u n d 
„ S c h r e c k b i l d " . I m Anschluß d a r a n faßt Benno v o n Wiese (1964: 149) den 
S p i e l m a n n „als die böseste Seibstentzauberung G r i l l p a r z e r s " , „als eine bis 
ins G r o t e s k e getriebene K a r i k a t u r seiner selbst" auf - Pongs (1939: 225) 
spr icht sogar v o n „Selbstvernichtung" - , aber ebenso als „ W u n s c h b i l d " , 
„mit d e m G r i l l p a r z e r seinem eigenen grausamen Z w i e s p a l t v o n W o l l e n 
u n d K ö n n e n z u entf l iehen suchte " . Ähnliche G e d a n k e n kehren i n seinem 
Schlußresumee w i e d e r (ebd. 153) : „In solcher bis an die G r e n z e des 
G r o t e s k e n gehenden V e r l a r v u n g hat G r i l l p a r z e r n icht n u r seine schärfste 
K r i t i k an der W i r k l i c h k e i t ausgesprochen, n icht n u r eine A b r e c h n u n g m i t 
s ich selbst v o l l z o g e n , sondern auch n o c h seine geheimste u n d zarteste 
Sehnsucht d ichter i sch gestaltet ." 

D e r D i c h t e r , der sein L e b e n l a n g u m A n e r k e n n u n g gerungen u n d unter 
diesem Z w a n g stark gelitten hat, flüchtet s ich i n letzter K o n s e q u e n z i n das 
W u n s c h b i l d des z w a r ob jekt iv erfolglosen, die Er fo lg los igke i t aber n icht 
ref lekt ierenden, v o n seiner K u n s t erfüllten u n d somit subjektiv glücklichen 
na iven Künstlers. W i e w e i t eine so lch widersprüchliche K o n s t e l l a t i o n tat
sächlich k o m p e n s i e r e n d w i r k e n k o n n t e , w i r d k a u m z u beantwor ten sein, 
o b w o h l diese Frage i n den M i t t e l p u n k t der meisten Deutungsversuche 



gerückt ist (vgl . B r i n k m a n n , 1957 , Po l i tzer , 1967 u . 1972 , Paulsen, 1968 
u . a.). 

Selbst w e n n m a n nicht w i e N a d l e r z u einer absoluten Gle ichse tzung 1 

S p i e l m a n n - G r i l l p a r z e r gelangen m u ß , Paral le len w e r d e n , nicht zuletzt 
d u r c h die Se lbs tb iographie begünstigt, i n posi t ivis t ischer Weise i m m e r 
w i e d e r bis i n kle inste Alltäglichkeiten h i n e i n gezogen: V o n der äußeren 
Ges ta l t , d e m G e h a b e u n d der U n g e s c h i c k l i c h k e i t i m Alltäglichen über die 
B e z i e h u n g z u m V a t e r , die L iebe z u r M u s i k , das E r l e i d e n v o n Schulprüfun
gen, die f inanz ie l l e B e a n s p r u c h u n g d u r c h Nahestehende u n d das schlechte 
Verhäl tn is z u K o l l e g e n i m A m t bis h i n z u m zwiespältigen Scheitern i n der 
L i e b e s b e z i e h u n g . A n diesem letzten P u n k t läßt s ich natürl ich i m m e r leicht 
G r i l l p a r z e r s lebenslange V e r l o b t e K a t h a r i n a Fröhlich als U r b i l d namhaf t | 
m a c h e n . W a l t e r N a u m a n n , der sich i n einem p r o g r a m m a t i s c h betitelten j 
B e i t r a g „Selbstdarstel lung i m A r m e n S p i e l m a n n " (1956) speziell mi t d e m j 
P r o b l e m auseinandergesetzt hat, hält a l lerdings die autob iographischen i 
E i n z e l h e i t e n , die G r i l l p a r z e r verwendet , für weniger w i c h t i g als „die 
W e i s e , i n der er diese Züge z u e inem G e s a m t b i l d z u s a m m e n f a ß t " (ebd.: 
22 ) . 

Spätestens hier stellt sich natürlich die Frage, w i e w e i t diese offensicht
l i c h berecht igten Gle ichse tzungen überhaupt n o c h eine Ident i f iz ierung des 
A u t o r s m i t d e m Erzähler-Ich des R a h m e n s zulassen, eine Bez iehung, die in 
k o n v e n t i o n e l l e r D e u t u n g sowieso i m m e r a p r i o r i a n g e n o m m e n w u r d e . 
Diese narra t ive Verschlüsselung auf mehreren Ebenen , der B e z u g Dichter -
E r z ä h l e r - J a k o b , ist e in zentraler A s p e k t des Textes schlechthin . 

A u f d e n „ A r m e n S p i e l m a n n " w u r d e aber n icht n u r das b iographische 
Ras ter seines A u t o r s so stark angelegt, sondern m a n hat ebenso in etymolo
gis ierender W e i s e versucht , den C h a r a k t e r des lebensuntüchtigen duldsa 
m e n „ H e l d e n " aus volkhaft-rassischen D e t e r m i n a n t e n z u erklären. N i c h t 
a l l e i n Josef N a d l e r hat i n seiner Li teraturgeschichte u n d seinen Beiträgen 
über G r i l l p a r z e r den österreichischen W e s e n s z u g betont , i n zahlre ichen 
a n d e r e n älteren A r b e i t e n manifest ieren s ich ähnliche P o s i t i o n e n . Ernst 
A l k e r hält 1 9 2 6 (15) fest: „Stärke u n d Schwäche , T u g e n d u n d Fehler des 
österreichischen V o l k e s ist es, daß die G r u n d s t i m m u n g seines Seins i n 
Passivität a u s k l i n g t . " D a er den Österreicher i m Gegensatz z u m Deutschen 
der T r a g i k für unfähig hält, g laubt er i n der D a r s t e l l u n g des Spie lmanns 
G r i l l p a r z e r s L e i d e n an der ethischen U n v o l l k o m m e n h e i t u n d seine Sehn
sucht , „ein deutscher D i c h t e r z u w e r d e n " (17), zu erkennen. Schließlich 
w u r d e das W e s e n des b iedermeier l i chen Sonderl ings v o m s lawischen H a n g 
z u r E r n i e d r i g u n g abgeleitet (Reckzeh , 1929). 

A b g e s e h e n v o n s o l c h extrem ethnischen D e u t u n g e n , k a n n m a n sich e inig 
darüber se in , d a ß sehr v ie l Österreichisches u n d eine ganze M e n g e L o k a l 
k o l o r i t i n d iesem W e r k stecken. H e i n z Po l i tzer (1972: 373) hat unter 



B e r u f u n g auf A u g u s t Sauer den „Armen S p i e l m a n n " als „eine wiener ische 
G e s c h i c h t e " bezeichnet , n i cht n u r w e i l W i e n m i t e inzelnen Stadtte i len 
ihren ört l ichen H i n t e r g r u n d bi ldet , sondern v o r a l l e m deshalb , w e i l „sie 
v o n A n f a n g bis z u E n d e , ja bis i n ihren T i t e l h i n e i n , v o n M u s i k erfüllt i s t " . 
M a n k a n n vieles v o n den örtl ichen l i terar ischen T r a d i t i o n e n able i ten , so 
den A u f b a u u n d die M i l i e u s c h i l d e r u n g e n , besonders der V o l k s - u n d 
V o l k s f e s t s z e n e n , v o n der m i t d e m Vors tadt thea ter eng v e r w a n d t e n W i e n e r 
L o k a l n o v e l l e (vgl . M u l o t , 1953 : 51) , m a n k a n n bis i n kleinste E i n z e l h e i t e n 
der U m g a n g s f o r m e n , der G e s t i k , des Sprechens u n d des Sprachgebrauchs 
österreichisch-wienerische L o k a l c h a r a k t e r i s t i k a a u s m a c h e n , die I n d i v i 
dualität dieses l i terar ischen Sonderfal ls ist d a m i t a l le in f re i l i ch n o c h n i c h t 
er faßt . 

F r a g e n i m e inzelnen w i r f t schon der i m a t t r i b u t i v e n A d j e k t i v „ a r m " 
d o p p e l s i n n i g e , i m Substant iv „ S p i e l m a n n " m u s i k a l i s c h e u n d assoziat ions
reiche Titel auf. W a r u m G r i l l p a r z e r n icht b e i m k o n k r e t e r e n u n d sonst 
v o r n e h m l i c h verwendeten Begri f f „ G e i g e r " gebl ieben ist, erklärt s i ch w o h l 
aus der Suche n a c h d e m bereits i n der R o m a n t i k ausgebi ldeten A r c h e t y p u s 
S p i e l m a n n u n d dessen bewußter D e k l a r i e r u n g als eines gesel lschaft l ichen 
Außenseiters . G e r a d e für diesen G e s i c h t s p u n k t scheint m i r eine k le ine 
N o t i z G r i l l p a r z e r s v o n 1820 , die n icht i n u n m i t t e l b a r e m Z u s a m m e n h a n g 
m i t seiner Erzählung steht, aufschlußreich z u se in . 3 

W e i t a u s intensiver d iskut ier t w i r d bis heute das P r o b l e m der Gattungs
zuordnung. Es könnte k a u m besser erhellen als aus der Tatsache , d a ß selbst 
T e x t a u s g a b e n unserer Z e i t i n ihrer E n t s c h e i d u n g s c h w a n k e n ; so trägt z . B . 
die R e c l a m - A u s g a b e v o n 1962 den T i te lzusatz „Eine N o v e l l e " , die v o n 
1972 den wei taus weniger v e r b i n d l i c h e n „ E r z ä h l u n g " . N u n hande l t es s i ch 
h ierbe i a l lerdings n icht u m ein hausgemachtes P r o b l e m der L i t e r a t u r w i s 
senschaft, s o n d e r n der A u t o r selbst hat m i t verschiedenen Äußerungen die 
Frage a u f g e w o r f e n , ohne sie endgültig z u b e a n t w o r t e n . Be i der E i n s e n d u n g 
seines W e r k s a m 2 0 . N o v e m b e r 1846 lehnt er i n e i n e m Begle i tschre iben die 
B e z e i c h n u n g „ N o v e l l e " n o c h ausdrücklich ab, während er sie später i n 
e inem Brief an P a u l H e y s e v o m 16. J u n i 1870 selbst z w e i m a l verwendet . 
W a r u m der D r a m e n d i c h t e r ausnahmsweise die P r o s a k u r z f o r m gewählt 
hat , w u r d e öfter m i t d e m H i n w e i s auf die enge V e r w a n d t s c h a f t v o n D r a m a 
u n d N o v e l l e i m S tormschen Sinne z u erklären versucht . D e r fünfaktige 
A u f b a u des „Armen S p i e l m a n n " (Heybey) , der R a h m e n als d is tanzierende 
E i n b e t t u n g , die S y m b o l h a l t i g k e i t u . v . a. w u r d e n als N o v e l l e n i n d i z i e n ins 
Fe ld geführt, so daß m a n wenigstens v o n einer Personen- oder C h a r a k t e r 
novel le sprechen k o n n t e . E i n e n o r m a t i v z u o r d n e n d e Sichtweise ist heute 
bes t immt n icht m e h r angebracht , a u c h w e n n der „ A r m e S p i e l m a n n " längst 
i n a l len N o v e l l e n - S t a n d a r d w e r k e n seinen festen P l a t z ge funden hat ( K l e i n , 
1960 , H i m m e l , 1 9 6 3 , W i e s e , 1964 , K u n z , 1970 , W e b e r , 1975 u . a.). S c h o n 



R i c h a r d B r i n k m a n n (1957: 87, A n m . 1) möchte den Begriff „ N o v e l l e " 
dafür v e r w e n d e n , „ohne d a m i t eine exakte f o r m k r i t i s c h e Aussage machen 
z u w o l l e n " . M a n k a n n W o l f g a n g Paulsen (1968: 291 f.) i n seinen V o r b e 
ha l ten gegenüber d e m G e b r a u c h des N o v e l l e n b e g r i f f s wei tgehend z u s t i m 
m e n . E r g laubt z w a r a u c h , daß sich der D i c h t e r zunächst v o n T i e c k u n d der 
n o c h fragwürdigen G a t t u n g , vie l le icht sogar v o n seinem stil istischen V o r 
b i l d K l e i s t abgrenzen w o l l t e , daß jedoch das indif ferente V e r h a l t e n G r i l l 
parzers tatsächlich „auf d e m w e n i g o r t h o d o x e n u n d n i c h t leicht b e s t i m m 
b a r e n C h a r a k t e r seiner P r o s a d i c h t u n g e n " beruhe. A l s H a u p t a r g u m e n t e 
führt er einesteils die D i s p r o p o r t i o n v o n R a h m e n u n d K e r n , andererseits 
deren äußerst enge psychologische V e r f u g u n g an (292ff . ) . 

D i e ganze P r o b l e m a t i k erhält eine tiefere D i m e n s i o n , w e n n m a n be
denkt , daß G r i l l p a r z e r die W a h l der G a t t u n g m i t der Frage nach d e m 
W e s e n der Poesie überhaupt verknüpft hat. H u g o v o n H o f m a n n s t h a l 
(1922 : 82) schreibt m i t R e c h t : „Gril lparzer w a r der seltsamen M e i n u n g , 
eine i n Prosa verfaßte D i c h t u n g sei n u r ha lb eine D i c h t u n g zu n e n n e n . " 
Z a h l r e i c h e Äußerungen, a u c h Gedichte , v o r a l l e m aus der Entstehungszeit 
des „Armen S p i e l m a n n " , geben Aufschluß über das Verhältnis G r i l l p a r 
zers z u den für i h n n o c h unvere inbaren Begri f fen „ P o e s i e " u n d „ P r o s a " , z u 
den G a t t u n g e n D r a m a , R o m a n , N o v e l l e u n d G e d i c h t . So lehnt er die 
M ö g l i c h k e i t v o n „Poesie i n P r o s a " u n d d a m i t die l i terar ischen M o d e s t r ö 
m u n g e n seiner Z e i t wei tgehend ab. D i e N o v e l l e ist für i h n nichts anderes 
als „das H e r a b n e i g e n der Poesie zur P r o s a " , d o c h meint er, daß m a n „jede 
gute N o v e l l e " auch „in Verse br ingen k ö n n e " , daß sie „eigentlich ein 
unausgeführtes Subje t " se i . 4 I m m e r h i n gibt s ich a u c h der Erzähler i m 
„ S p i e l m a n n " ganz bewußt i n seiner h o h e n Eigenschaf t als dramat ischer 
D i c h t e r z u erkennen ( R e c l a m : 5). 

D i e wer tenden A u s s a g e n G r i l l p a r z e r s behalten n u r auf d e m geistesge
sch icht l i chen H i n t e r g r u n d der Z e i t ihre Gültigkeit . Selbst w e n n sich der 
„ A r m e S p i e l m a n n " k a u m i n Verse umsetzen läßt , so ist er z u e inem 
v ie ld i skut ie r ten u n d b le ibenden W e r k der deutschen L i t e r a t u r g e w o r d e n . 
Aufbau u n d Rabmentechnik s tanden i m m e r w i e d e r i m M i t t e l p u n k t des 
Interesses. U m die B e d e u t u n g des R a h m e n s z u erschließen, muß m a n n icht 
unbedingt das N o v e l l e n s c h e m a zugrunde legen. F r e i l i c h w e r d e n auch i n 
dieser „ R a h m e n e r z ä h l u n g " best immte konvent ione l l e novel l is t ische K r i t e 
r ien erfüllt : D i e Binnenerzählung ist i n eine umschließende Rahmenerzäh
l u n g eingelagert ; diese „vermittelt Perspekt ive , T iefe , Gegenüberstel lung, 
D i s t a n z " , schafft eine A r t „Kul i sse" ( K r o t k o f f , 1 9 7 0 : 345) . G r i l l p a r z e r hat 
auf die G e s t a l t u n g des R a h m e n s besondere Sorgfal t v e r w a n d t , u n d so ist 
i h m der E in le i tungste i l unverhältnismäßig l a n g - e t w a ein V i e r t e l der 
ganzen Erzählung — geraten; auf die D i s p r o p o r t i o n u n d die unterschiedl i 
che Entstehungszei t als einer möglichen Begründung w u r d e schon hinge-
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\ wiesen . Natür l i ch w u r d e m a n c h m a l die N o t w e n d i g k e i t einer solch erdrük-
i kenden o d e r z u m i n d e s t g l e i c h w e r t i g neben der Binnenerzähl u n g stehenden 

Kul i s se bezwei fe l t ; a l lerdings w i r d m a n bei Be t rachtung der engen s to f f l i 
chen V e r f l e c h t u n g v o n R a h m e n u n d K e r n , der unauflöslichen Bezogenheit 

' v o n Erzähler u n d H a u p t p e r s o n aufeinander z u einem anderen Ergebnis 
k o m m e n . I m Gegensatz z u vie len R a h m e n n o v e l l e n des 19. Jahrhunder t s 
läßt s ich J a k o b s Ber icht k a u m als eigenständige Erzählung aus d e m 
R a h m e n herauslösen. U n d so hat m a n sich m i t R e c h t gefragt, o b m a n i n 
diesem F a l l überhaupt n o c h v o n „ R a h m e n " sprechen sollte, denn „der 
Erzähler u n d der S p i e l m a n n ble iben i m m e r aufeinander bezogen, der eine 
ist ohne den anderen n i c h t d a oder n icht z u d e n k e n " (Paulsen, 1 9 6 8 : 2 9 2 f., 
i m Anschluß an Seuffert, 1925) . 

Außerdem hat R i c h a r d B r i n k m a n n (1957) i n einer akr ib i schen Studie 
nachgewiesen, daß z w a r i n R a h m e n u n d Binnenerzählung w i e üblich die 
Erzählerpersönlichkeiten wechse ln - i m M i t t e l t e i l w i r d der Erzähler z u m 
selten hervortre tenden Z u h ö r e r - , daß aber d a m i t n icht unbedingt e in 
W e c h s e l v o n objekt iver z u subjekt iver Erzählperspektive v o l l z o g e n w e r d e n 
m u ß . Subjekt ive A n t e i l n a h m e eines Erzählers ist bereits i n der scheinbar 
ob jek t iven D a r s t e l l u n g der Volksfes tszenen spürbar ( R e c l a m : 3 - 5 ) , n o c h 
of fensicht l icher d a n n , w e n n das Erzähler-Ich hervor t r i t t u n d sich als „ein 
le idenschaft l icher L i e b h a b e r der M e n s c h e n " z u erkennen gibt (5). Selbst 
der Lebensber icht J a k o b s erscheint, n icht zuletzt d u r c h die enge V e r z a h 
n u n g m i t d e m Schlußrahmen bedingt , i m Spiegel des Erzählers . 5 T r o t z 
a l l e m ist m a n s ich n i c h t e in ig darüber, ob die Z u w e n d u n g des Erzählers 
z u m S p i e l m a n n a l le in echter innerer A n t e i l n a h m e entspringt , d e n n eine 
solche ist n u r latent spürbar u n d i n d i r e k t aus d e m T e x t z u erschließen, 
während die vordergründig distanzierte Erzählhaltung u n d mehrere Äuße
rungen eher darauf h indeuten , daß J a k o b das O p f e r für einen a l lgemeinen 
„anthropologischen H e i ß h u n d e r " (8) g e w o r d e n ist. Besonders vie lsagend 
z u sein scheint m i r i n diesem Z u s a m m e n h a n g „der rückhaltslose A u s b r u c h 
eines überfüllten Schauspie lhauses" (5), auf den es d e m Erzähler-Ich so 
sehr a n k o m m t ; hier w i r d die Suche n a c h ekstatischer Erfüllung expressio
nistischer Prägung w i e i n G e o r g Kaisers „Von morgens bis m i t t e r n a c h t s " 
teilweise v o r w e g g e n o m m e n . 

N i c h t unbegründet hat s ich also phi lo logisches Bemühen gleichermaßen 
auf den R a h m e n gerichtet, v o r a l l e m auf den langen drei te i l igen E i n l e i 
tungsteil m i t der S c h i l d e r u n g des Volksfestes (3 -5 ) , der V o r s t e l l u n g des 

, Erzählers a l lgemein (5 f.) u n d der Begegnung m i t d e m Geiger (6 ff . ) . A l l e i n 
d a d u r c h w i r d e in solch k o m p l e x e r H i n t e r g r u n d geschaffen, daß die B i n 
nenepisoden, die m i t d e m R a h m e n i n vielfältiger B e z i e h u n g stehen, zeitge
schichtl iche D i m e n s i o n erhal ten. N i c h t nur daß der K i r c h w e i h t a g z u E h r e n 
der H e i l i g e n Br ig i t ta auf das „hei l igenmäßige" , w e n n le tzt l i ch a u c h z w i e -



spältige E n d e J a k o b s verweist , die zahlre ichen u n d mit K o n s e q u e n z einge
setzten „ W a s s e r - M e t a p h e r n " a m A n f a n g (3) beschwören geradezu das 
B i l d der Überschwemmungskatas t rophe a m Schluß. Zunächs t ist es „der 
S t r o m des V o l k e s , der E i n d ä m m u n g der Brücke e n t n o m m e n , ein weiter , 
tosender See, s ich ergießend i n alles deckender Ü b e r s c h w e m m u n g " (3), 
d e m das Haupt interesse des Erzählers gilt u n d aus d e m sich dieser schließ
l i c h e inen e inzelnen M e n s c h e n als Beobachtungsob jekt auswählt . T r o t z • 
N a c h w i r k u n g des H e r d e r s c h e n u n d des r o m a n t i s c h e n V o l k s b e g r i f f s u n d 
der B e t o n u n g seiner Gött l ichkei t ist also das „arbeitende V o l k " n o c h nicht 
z u m „ H e l d e n " der Erzählung avanciert . A u s psychologischer N e u g i e r 
beobachte t der Erzähler die potent ie l len Göt tersöhne , J u l i e n , D i d o s 
u n d M e d e e n , denn „man k a n n die Berühmten nicht verstehen, w e n n m a n | 
die O b s k u r e n n icht durchgefühlt h a t " (6). Bei H e r t h a K r o t k o f f (1970: \ 
3 6 4 f . ) w i r d der Erzähler z u m l ibera len , aufgeklärten Intel lektuel len, z u m 
V e r t r e t e r der josephinischen Aufklärung, der m i t seiner „säkularisierte(n) 
Humani tä t s re l ig ios i tä t " eine dialekt ische Ste l lung e i n n i m m t zwischen 
„dem n u r m e h r als T r a d i t i o n erhaltenen K a t h o l i z i s m u s des V o l k e s " u n d 
der „reine(n) G o t t e s k i n d s c h a f t des Geigers J a k o b " . 

D a m i t s i n d w i r bei der H a u p t f i g u r Jakob angelangt ; er ist an den ersten 
be iden der insgesamt drei Begegnungen — Pol i tzer (1972) baut seine ganze 
In terpre ta t ion auf d e m tieferen S i n n dieses Begriffs a u f - p e r s ö n l i c h , a n d e r 
le tzten, z w i s c h e n d e m Erzähler u n d B a r b a r a , i n d i r e k t beteil igt . A u c h hier 
ist er n o c h i m m e r allgegenwärtig i n der l iebevol len S c h i l d e r u n g der Gärt 
n e r s f r a u , als Anlaß des Leichenbegängnisses, dessen A u s r i c h t u n g sich die 
F r a u F le ischermeis ter in n icht hatte nehmen lassen, u n d er lebt fort i m 
N a m e n des Sohnes J a k o b u n d i n seinem persönlichsten R e q u i s i t , der Geige, 
der B a r b a r a als fast sakrales S y m b o l einen E h r e n p l a t z zugewiesen hatte 
u n d die sie d a n n , als sie v o m p r o f a n e n Z u g r i f f bedroht ist, i n der Sicherheit 
der abgeschlossenen Schublade v e r s c h w i n d e n läßt . 6 A l l diese Gesten, die 
„leisen G e b ä r d e n " , die i n W i d e r s p r u c h z u i h r e m Reali tätsdenken e twa 
b e i m Fe i l s chen m i t d e m Leichenbesorger z u stehen scheinen, beleuchten i n 
zarter W e i s e i h r inneres Verhältnis z u J a k o b , das i m Schlußbild der 
w e i n e n d e n F r a u seinen H ö h e p u n k t erreicht. H e i n z Pol i tzer (1967: 59f . ) 
v e r m u t e t a n dieser Stelle, auch der Erzähler habe einen W a n d e l durchge
m a c h t , „er habe i n seiner Betroffenhei t die G r e n z e des Sagbaren erre icht" , 
„er erlebt seine schöpferische Stunde, die Stunde der B e g e g n u n g " . 

B e t r a c h t e n w i r J a k o b v o n seinem E n d e her, das er le tz t l i ch durch eine 
he ldenhaf te Uns inns ta t selbst herbeigeführt hat , d a n n müssen w i r feststel
l e n , d a ß es genauso zwiespältig w a r wie sein ganzes L e b e n , subjektiv 
geprägt v o n e inem Idealitätsstreben, ob jekt iv s ich ins Gegente i l verkeh
r e n d . Sein Höchs tes , die M u s i k , die i h n i m L i e d auch m i t B a r b a r a v e r b i n 
det, ist n u r für i h n a l le in schön, ermöglicht i h m F l u c h t aus d e m unbewältig-



ten A l l t a g s l e b e n , gestattet i h m I l lus ion u n d Glückserfüllung. So führt er e in 
Sche indase in , i n d e m sich ein Selbstbetrug, den er viel le icht gar n i c h t 
mehr als so lchen erkennen w i l l oder k a n n , an den anderen reiht. W e d e r 
der Erzähler n o c h die K i n d e r hören i n seinem Spiel den W a l z e r ; v o n seinem 
Z i e l , d ie V e r e d l u n g des G e s c h m a c k s u n d des H e r z e n s zu erreichen, könnte 
er gar n i c h t wei ter entfernt sein. U n d d o c h ist für diesen A n t i - M u s i k e r , der 
Höl lenkonzer te veranstaltet , die N a c h b a r n stört u n d m i t seinem G e k r a t z e 
k a u m seine Bett lerexistenz erhalten k a n n , die M u s i k göttliche K u n s t u n d 
Gebet z u g l e i c h . H i n t e r jeder leisen S c h w i n g u n g , hinter jedem W o r t , aber 
auch h i n t e r jedem M i ß t o n tritt uns i n der Erzählung d o c h w i e d e r der 
D i c h t e r selbst entgegen; er, der d u r c h seine musikbegeisterte U m w e l t u n d 
d u r c h die V e r e r b u n g einerseits, d u r c h den i h m v o n der M u t t e r erteilten u n d 
nach eigenen A u s s a g e n v o n i h r verleideten M u s i k u n t e r r i c h t andererseits 
ein so inniges u n d zugle ich diffuses Verhältnis zur M u s i k hatte, daß er diese 
zuzei ten höher als die Poesie einschätzen k o n n t e (Näheres v g l . O r e l , 1924) . 

D i e S ta t ionen des Spie lmanns auf seinem W e g v o n der höheren bürgerli
chen Gesel lschaf t i n die N i e d e r u n g e n menschl ichen Seins, v o n der unglück
l i chen Prüfung über die E n t f e r n u n g aus d e m väterlichen H a u s bis h i n z u m 
endgültigen R u i n d u r c h den f inanzie l len B e t r u g n a c h des Vaters T o d , lesen 
sich tatsächl ich w i e eine pathologische Studie , sie müssen der „psychologi
schen N e u g i e r d e " des Erzählers (56) geradezu entgegengekommen sein. 
Bis i n kleinste Z u s a m m e n h ä n g e h i n e i n hat der D i c h t e r , der die B e s t i m 
m u n g der N o v e l l e o h n e h i n i m Psychopathischen z u erkennen glaubte , e in 
P s y c h o g r a m m modernster A r t geschaffen. D a r i n läßt s ich nachweisen , d a ß 
für J a k o b die selbstgesetzte O r d n u n g - i m Untersch ied z u der andersgear
teten O r d n u n g Barbaras — eine ganz dominierende R o l l e spielt : sie s o l l , i m 
Sti f terschen S i n n , v o m M e n s c h e n die G e f a h r a b w e n d e n , daß er ins „Wi lde 
u n d U n a u f h a l t s a m e " gerät, eine G e f a h r , die G r i l l p a r z e r i n den Erzählun
gen seines f o r m a l e n V o r b i l d s Kle i s t a l l z u stark gegeben sah . 7 J a k o b ist i n 
seiner psychischen D i s p o s i t i o n t r o t z d e m ein M e n s c h v o n Fle isch u n d B l u t ; 
das belegen die i m m a n e n t e n M o t i v e der U n a u f r i c h t i g k e i t , der Selbstge
recht igkeit u n d der H e f t i g k e i t . So gelangt Rosemar ie H u n t e r - L o n g h e e d 
(1978: 288) , i m U n t e r s c h i e d z u B e n n o v o n Wiese , z u d e m Schluß, „ d a ß 
dieses Z e n t r a l m o t i v der Gewissenhaf t igke i t wei tgehend negativ b e s t i m m t 
i s t " . 

Bei d e m of fens icht l i chen D e u t u n g s p l u r a l i s m u s v e r w u n d e r t es n i c h t , 
w e n n über den tragischen C h a r a k t e r des W e r k s U n e i n i g k e i t herrscht (dazu 
v g l . Wiese , 1964 : 135 f.), w e n n der S p i e l m a n n als Sonder l ing ( M e y e r , 
1963) u n d als H e i l i g e r (Silz, 1954) gesehen w i r d u n d w e n n so unterschied
l iche D i c h t e r n a t u r e n w i e H u g o v o n H o f m a n n s t h a l (1952) u n d F r a n z 
K a f k a 8 d u r c h diese Erzählung angeregt u n d z u Äußerungen veranlaßt 
w u r d e n . 



D a s schönste D e n k m a l ha t d e m W e r k k u r z nach Erscheinen der sich i n 
se inem eigenen Schaf fen G r i l l p a r z e r so n a h v e r w a n d t fühlende A d a l b e r t 
St i f ter gesetzt: 

„In der Kindheit dieser Dichtung liegt es wieder so klar, was uns aus den Schöpfun
gen der größten Künstler entgegentritt und was selber in der Unschuld und Majestät 
des Weltalls liegt, daß alle Kraft, alle Begabung, selbst der schärfste Verstand nichts 
ist gegenüber der Einfalt sittlicher Größe und Güte. Dieses letztere ist der höchste 
Glanz und die höchste Berechtigung des menschlichen Geschlechts." 9 

Didaktische Überlegungen und Lernziele 

D i e B e d e u t u n g der N o v e l l e als unterr ichtsre levanter „Ganzschr i f t " , auch 
das „ A r m e n S p i e l m a n n " v o n G r i l l p a r z e r , w u r d e v o r a l l e m d u r c h die lauten 
F o r d e r u n g e n der K u n s t e r z i e h u n g s - u n d Jugendschr i f tenbewegung bewußt 
gemacht . G i n g es dieser v o r r a n g i g u m Vorschläge z u r Lesestof fauswahl 
u n d K a n o n b i l d u n g , so der A r b e i t s s c h u l b e w e g u n g m e h r u m die E n t w i c k 
l u n g v o n M e t h o d e n z u r B e h a n d l u n g der N o v e l l e i n der Schule. 

W e n n g l e i c h der „ A r m e S p i e l m a n n " i n seiner didaktischen Bedeutung 
etwas h inter b e s t i m m t e n S t a n d a r d - S c h u l n o v e l l e n v o n G o t t f r i e d K e l l e r , 
T h e o d o r S t o r m , A d a l b e r t St if ter , W i l h e l m R a a b e , C . F . M e y e r oder der 
D r o s t e zurücktr i t t , e inen festen P l a t z hat dieser l i terarische Sonder fa l l d o c h 
i m m e r b e h a u p t e n k ö n n e n . D i e A m b i v a l e n z schul ischer Interpretat ion w i r d 
an i h m sogar besonders d e u t l i c h : S t a n d die Erzählung ze i twei l ig pr imär i m 
D i e n s t rassist ischer A u s l e g u n g - G r i l l p a r z e r galt i n der Schule des D r i t t e n 
Re iches als Ver t re te r der „dinar ischen R a s s e " (vgl . F r a n k , 1976 , B d . 2 : 
864) —, so k a m sie n a c h 1945 gerade einer Rückbes innung auf t r a d i t i o n e l 
l en Lesestoff , auf alte W e r t e , auf zeit ferne, scheinbar b iedermeier l i ch 
unverfängl iche L i t e r a t u r entgegen. A l l e r d i n g s ist ihre schulische Rezep
t ionsgeschichte i m e inze lnen v i e l z u w e n i g erforscht , was auf Schullektüre 
a l l g e m e i n zut r i f f t . N a c h einer Phase verstärkter Verdrängung t r a d i t i o n e l 
ler L i t e r a t u r , spezie l l der epischen L a n g f o r m e n , d . h . der G a n z s c h r i f t 
überhaupt , d u r c h eine U m o r i e n t i e r u n g des L i te ra turunter r i ch ts w i r d heu
te, n a c h einer ausgeprägten D i s k u s s i o n u m den Lektüre -Kanon , der R u f 
n a c h „k lass i scher " L i t e r a t u r u n d v o r a l l e m n a c h „Ganzschr i f t en" wieder 
lauter . 

D i e didaktische Relevanz des „Armen S p i e l m a n n " läßt sich anscheinend 
a m w e n i g s t e n v o n se inem Gattungscharakter her begründen. Dieser 
A s p e k t w ä r e n i c h t entsche idend, würden n i c h t m a n c h e D i d a k t i k e r gerade 
i n der „reinen F o r m " , i n der G a t t u n g s r e i n h e i t , e in H a u p t k r i t e r i u m l i terar i -



scher K a n o n b i l d u n g sehen u n d v o r r a n g i g die E i n b e z i e h u n g solcher W e r k e , 
die d e n G a t t u n g s c h a r a k t e r a m deut l i chs ten repräsentieren, i n den L i t e r a 
t u r u n t e r r i c h t f o r d e r n (vgl. n o c h H e l m e r s , 1 9 6 6 ; dagegen n i c h t m e h r i n 
späteren A u f l a g e n , z. B . 10. A u f l . 1 9 7 9 ; zur D i s k u s s i o n u m das P r o b l e m 
a l l g e m e i n s. Schober , 1979) . B is z u e i n e m gewissen G r a d m a g i n e i n e m 
e x e m p l a r i s c h e n L i t e r a t u r u n t e r r i c h t u n d i n einer auf S i c h t b a r m a c h u n g v o n 
„ G a t t u n g s s p e z i f i k a " z ie lenden U n t e r r i c h t s e i n h e i t eine solche A u s w a h l 
gerechtfert igt sein, a u c h w e n n D o r i s M a r q u a r d t (1976 : 397) etwas katego
r isch die A u s w a h l v o n der Frage , „ o b der T e x t die N o v e l l e repräsent iere" , 
getrennt sehen m ö c h t e . 

U n t e r B e r u f u n g auf M a x W e h r l i , E m i l Staiger u n d F r i e d r i c h Sengle 
versucht W e r n e r Psaar (1969 : 3 2 f.) eine a l l z u starre „l i terarische G a t -
t u n g s d o g m a t i k " (Sengle) m i t E r f o l g z u entkräf ten . G e r a d e die v o n G o t t 
fr ied K e l l e r i n e inem Brief a n L u d m i l l a A s s i n g auf seine eigenen Erzählun
gen bezogene Feststel lung, d a ß „jedes K u n s t w e r k l e i n seine eigenen R e g e l n 
h a t " ( H e l b l i n g , 1 9 5 1 : 42) , k ö n n t e die A b s i c h t l eg i t imieren , b e i m p r o b l e m 
geladenen „ A r m e n S p i e l m a n n " e infach auf andere A s p e k t e der D e u t u n g 
a u s z u w e i c h e n . A b e r eben d a m i t würde m a n s ich wesent l icher C h a n c e n 
begeben. Sehen w i r Johannes K l e i n s (1954 : VI ) p r o g r a m m a t i s c h e A u s s a g e 
„Die F o r m ist die M i m i k des K u n s t w e r k s ; sie läßt seine Seele, läßt seinen 
G e h a l t e r k e n n e n " n i c h t unter d e m P o s t u l a t des Gattungszugehörigkei ts -
nachweises , d a n n erlangt sie besonders für G r i l l p a r z e r s Erzählung o f fen
s icht l iche Gült igkeit . 

N e b e n dieser wesent l i chen d i d a k t i s c h e n Begründung ist v o r a l l e m die 
literarhistorische Bedeutung der Erzählung z u n e n n e n , denn sie scheint als 
einziges v o n G r i l l p a r z e r s W e r k e n tatsächl ich z u „ ü b e r l e b e n " , n a c h d e m die 
D r a m e n k a u m n o c h gelesen, w e n i g gespielt u n d entsprechend v o n S c h u l 
klassen n i c h t besucht w e r d e n , w i e dies z u m i n d e s t bei „ W e h d e m , der l ü g t " 
v o r w e n i g e n J a h r e n n o c h öf ter der F a l l w a r . Z u d e m w i r d der „ A r m e 
S p i e l m a n n " i m Z u s a m m e n h a n g m i t der Se lbs tb iographie G r i l l p a r z e r s 
gerne für die exempl i f iz ie rende D a r s t e l l u n g der Persönlichkeit des D i c h t e r s 
u n d seines G e s a m t w e r k s v e r w e n d e t u n d i n V e r b i n d u n g m i t anderen 
W e r k e n , a u c h seiner Ze i tgenossen , einer general is ierenden B e s t i m m u n g 
v o n E p o c h e n s p e z i f i k a des B iedermeier z u g r u n d e gelegt. U m die H i s t o r i z i 
tät , die wechselhaf te Rezept ions - u n d W i r k u n g s g e s c h i c h t e u n d das P r o 
b l e m der A k t u a l i s i e r u n g v o n L i t e r a t u r z u d e m o n s t r i e r e n , erweist s i ch der 
„Arme S p i e l m a n n " m i t d e n z u r Verfügung stehenden D o k u m e n t e n als 
besonders geeignet. 

O b w o h l das W e r k d u r c h Se lek t ion der Einzel te i le für den Schüler gut 
überschaubar ble ibt , er fordert u n d ermögl icht die k o m p l i z i e r t e Erzähl 
s t r u k t u r scharfes, konzentr ier tes B e o b a c h t e n , die S c h u l u n g v o n A u s d a u e r 
u n d die Fähigkeit z u m s t ruktur fassenden Lesen i m wei teren S i n n (vgl . die 



d i d a k t i s c h e n Begründungen bei L e h m a n n , 1976 : 118). D u r c h die sprach l i - ; 
che V e r f r e m d u n g - G r i l l p a r z e r s Sprachst i l unterscheidet s ich s tark v o m 
heute k o n v e n t i o n e l l e n —, d u r c h die R a h m e n s t r u k t u r , die verschiedenen 
Erzählperspektiven u n d die mehrfache „Brechung" der H a n d l u n g s w i e d e r - : 

gäbe w i r d den Schülern eine objekt ivere , distanziertere Be t rachtung u n d 
eine kr i t i sche R e f l e x i o n erleichtert. Anderersei ts ist i h n e n trotz der w e n i 
gen äußeren Geschehnisse eine affektive A n t e i l n a h m e möglich, da der 
Rahmenerzähler m i t seinem a n t h r o p o l o g i s c h e n Heißhunger S p a n n u n g z u 
erzeugen u n d z u mot iv ieren v e r m a g , die psychologische Studie des M e n 
schen u n d Künstlers J a k o b u n d seine Liebesgeschichte das Leseinteresse 
heut iger Schüler durchaus erreichen k a n n . N i c h t zuletzt bieten gerade die 
i m m e r aktue l len Erzählmotive des M u s i k e r s , Künstlers, Außenseiters u n d ! 
Sonder l ings vielfältige Transfermöglichkei ten u n d fruchtbare Vergle ichs 
ansätze gegenüber anderen W e r k e n aus verschiedenen l i terarischen E p o 
c h e n . 

Es erübrigt sich fast, darauf h i n z u w e i s e n , daß diese Erzählung für 
„ Jungen u n d M ä d c h e n g le ichermaßen" (Heybey : 19) geeignet ist. Proble 
mat i scher ist ihre altersmäßige Zuordnung; auch w e n n je nach U m f a n g 
u n d Schwier igke i t sgrad der Lernzie le e in best immter S p i e l r a u m möglich 
ist, w i r d die Lektüre unter Berücksichtigung der sprachl i chen , s t r u k t u r e l 
len u n d i n h a l t l i c h e n P r o b l e m a t i k k a u m v o r der 10. Jahrgangsstufe a n z u 
setzen sein, i n der d idakt i schen L i t e r a t u r geschieht dies meist ab der 
1 1 . Jahrgangsstufe . W e d e r bei H e l m i c h (1970) n o c h bei Ulshöfer (1972) 
t a u c h t der T i t e l i m „ L e k t ü r e k a n o n " für die M i t t e l s t u f e auf, H e y b e y (12) 
s p r i c h t v o m E n d e der M i t t e l s t u f e oder v o m Beginn der Obers tufe , E isen
be iß (1979 : 315) schlägt das 11 . Schul jahr v o r . Schnass u n d R u t t (1961 : 
2 9 6 , A n m . 2) empfehlen i m Anschluß an M ö r i k e s Künsterlernovelle „ M o 
zar t auf der Reise n a c h P r a g " die Bereitstestellung des W e r k s für die 
Schülerbücherei der M i t t e l s t u f e . 

Natür l i ch können sich selbst i n der Oberstufe der unterr i cht l i chen 
B e h a n d l u n g gravierende Hindernisse i n den W e g stellen. Z u g a n g s b a r r i e 
r e n s i n d zunächst möglicherweise die Sprache, die zahlre ichen m y t h o l o g i 
schen A n s p i e l u n g e n u n d vie l le icht a u c h die geringe H a n d l u n g s d y n a m i k . 
„ A b s c h l i e ß e n d e " D e u t u n g e n w e r d e n für Lehrer u n d Schüler v o r a l l em 
d u r c h d e n i n der L i teraturwissenschaf t vorherrschenden Interpretat ions
p l u r a l i s m u s u n d die G a t t u n g s d i s k u s s i o n erschwert b z w . ausgeschlossen, 
so d a ß bei einer s i n n v o l l e n Erschließung diese A s p e k t e selbst Gegenstand 
des U n t e r r i c h t s sein müssen. E i n e Annäherung des lesenden Subjekts an 
das l i terarische O b j e k t w i r d n u r erreicht , w e n n entsprechende Vorausset 
z u n g e n v o m Lehrer geschaffen oder v o n den Schülern erarbeitet w e r d e n . 
D i e F o r d e r u n g bezieht sich dabei s o w o h l auf den zeitgeschichtl ichen 



H i n t e r g r u n d , die p o l i t i s c h - s o z i a l e n Verhältnisse i m vormärzlichen W i e n , 
die S t e l l u n g des Bürgertums, w i e a u c h auf Einflüsse der österreichi
schen L i t ' e r a t u r t r a d i t i o n , des Biedermeier u n d auf die Lebensumstände 
G r i l l p a r z e r s u n d seine Selbstdarstel lung. D i e N o t w e n d i g k e i t der K o n -
t e x t - E r h e l i l u n g ist a u c h bei Schnass u n d R u t t (1961 : 2 9 6 , A n m . 2) a n 
gedeutet: „Sollen die Schüler erkennen, w a s i n diese anziehende C h a 
r a k t e r s t u d i e an Se lbs tb i ldnishaf tem hineingeheimnißt ist, so müssen 
e in führend G r i l l p a r z e r s Schicksale u n d Wesenszüge mitgetei l t w e r 
d e n . " 

D u r c h seine k o m p l i z i e r t e , für heutige Schüler z. T . wei t entfernte 
äs thet i sche S t r u k t u r läuft der „Arme S p i e l m a n n " G e f a h r , mißverstan
d e n , a b g e l e h n t oder sehr willkürlich aktual i s ier t z u w e r d e n , z . B . 
d u r c h d i e b l o ß e S o z i o l o g i s i e r u n g oder P s y c h o l o g i s i e r u n g des P r o b l e m s , 
i n d e m der S p i e l m a n n als p s y c h o p a t h o l o g i s c h e r F a l l behandelt oder als 
m a s o c h i s t i s c h e r S o n d e r l i n g abgetan w i r d . D i e G r u n d l e g u n g des h is to 
r i schen K o n t e x t s ist wicht ige B e d i n g u n g für e in „ a d ä q u a t e s " Vers te 
hen d u r c h das rezipierende Subjekt ; d . h . eine weitgehende R e k o n 
s t r u k t i o n der A u t o r e n i n t e n t i o n w i r d überhaupt n u r d a d u r c h mögl ich . 
Ers t so w i r d der Schüler z u m „ k o m p e t e n t e n " Leser der G r i l l p a r z e r -
schen Erzählung. 

D i e E r s t e l l u n g v o n Lernzielen, a u c h bei Besprechung einer G a n z 
schr i f t u n a b d i n g b a r e V o r a u s s e t z u n g unterr i cht l i cher R e a l i s a t i o n , w i r d 
i m k o n k r e t e n E i n z e l f a l l abhängen v o n der Schular t , der Jahrgangsstu
fe, d e m A l t e r u n d d e m Leis tungsstand der Schüler, den c u r r i c u l a r e n 
G r u n d l a g e n (Leistungs- , G r u n d k u r s ) u n d den speziel len I n t e n t i o n e n . 1 0 

F o l g e n d e A u f l i s t u n g muß v o n daher als V o r s c h l a g u n d A u s w a h l a n g e 
bot vers tanden w e r d e n , denn alle Z i e l e i n dieser Z u s a m m e n s t e l l u n g 
u n d i n diesem U m f a n g w e r d e n s ich k a u m i n einer Unterr i chtse inhe i t 
erre ichen lassen. Anderersei ts s i n d die z w a r alle auf den „Armen 
S p i e l m a n n " bezogenen, aber bewußt a l l g e m e i n f o r m u l i e r t e n G r o b z i e l e 
ohne weiteres z u ergänzen, besonders e twa i m H i n b l i c k auf einzufüh
rende narra t ive Erzählstrukturen u n d T e r m i n i al lgemeiner A r t , auf af
fekt ive Bereiche oder anschließende Vergleichsmöglichkeiten. 

Lernzielbereiche 

1. Prosaganzschrift als Schullektüre 
— Fähigkeit, einen narrativ komplexen Text genau zu lesen und analytische 

Verfahrensweisen anzuwenden 
— Propädeutische Einübung in die Bewältigung epischer Langformen 
— Selbständige, auch außerschulische Beschäftigung mit der Erzählung 



- Vorbereitung auf außer- und nachschulische Lektüre epischer W*rke all- \ 
gemein 

- Gestaltendes Vorlesen unter besonderer Berücksichtigung der unter- ; 
schiedlichen Erzählebenen 

2. Gattungsspezifische Gestaltungsmittel und narrative Struktur 
- Identifizierung des Textes als Rahmenerzählung und Selektion de- Einzel

teile 
- Genaue Strukturierung des Handlungsablaufs und des Aufbaus 
- Erkennen der Raum-Zeit-Struktur sowie der jeweiligen Erzählhaltungen 

und Erzählperspektiven 
- Anwendung des traditionellen Novellenschemas auf die Erzählung und 

Vergleich mit „typischen" Ausprägungen des Genres 
- Einsicht in das Problem der Gattungsbeschreibung, -abgrenzung ifid -Zu

ordnung 
3. Epochenspezifische Gestaltungsmittel und literarhistorische Zuordnung 

- Kenntnis von kulturhistorischen, politischen und gesellschaftlichen Bedin
gungen der Entstehungszeit und des Entstehungsraumes 

- Erkennen dieser Einflüsse auf Entstehung, Strukturierung, Motive und 
Sprache des Werks 

- Anwendung stiltypologischer und epochenspezifischer Merkmale speziell 
des Biedermeier und des Frührealismus auf den Text 

- Generalisierender Vergleich mit anderen Werken des Dichters und zeitge
nössischer Literatur 

- Epochale und gattungsgeschichtliche Einordnung des Werks anhand der 
gewonnenen Kriterien 

4. (Auto-)biographische Determinanten des Werks 
- Kenntnis der Quelle und Vergleich mit dem dichterischen Ergebnis 
- Erkennen von Zügen der Selbstdarstellung unter Berücksichtigung der 

Biographie und autobiographischer Äußerungen 
- Reflexion ihrer Bedeutung, auch unter psychologischen Fragestellungen 
- Einschätzung des Werks im Spiegel poetologischer Aussagen des Dichters 
~ Erarbeitung von Grundzügen individuellen poetischen Schaffens unter 

Berücksichtigung weiterer Werke des Dichters 
5. Rezeptions- und wirkungsgeschichtliche Aspekte 

- Erschließen der Absicht des Dichters aus dem Text und authentischen 
Äußerungen 

- Einsicht in die Erwartungshaltung des Autors und die Einschätzung sei
ner Leser 

- Vergleich von konträren zeitgenössischen Rezensionen und Interpreta
tionsansätzen aus verschiedenen Zeiten 

- Entwurf eines exemplarischen Kommunikations- und Rezeptionsmodells 
Autor-Text-Leser 

- Erkennen der Wirkung des Textes auf das Schaffen anderer Autoren 
6. Textanalyse und Aktualisierungsmöglichkeiten 

- Analyse und (subjektive) Bewertung der Personen, Motive und Gescheh
niszusammenhänge 



- Objektivierung der Ergebnisse auf der Grundlage der gewonnenen Er
kenntnisse und Einsichten 

- E inbl ick in Methoden der Literaturbetrachtung am konkreten Beispiel 
dieser Erzählung 

- Transfer und Anwendung der Aussagen auf gegenwärtige Verhältnisse 
- Versuch einer Beurteilung des Werks aus heutiger Sicht 

Methodische Vorschläge 

D i e B e h a n d l u n g der Erzählung k a n n wei tgehend oder fast ganz außer
u n t e r r i c h t l i c h geschehen, näml ich w e n n sie v o r w i e g e n d O b j e k t häusli
cher E r a r b e i t u n g (Projekt , G r u p p e , Referat u . ä.) ist u n d w e n n g r u n d 
legende K e n n t n i s s e u n d Fähigkeiten schon vorausgesetzt w e r d e n dürfen. In 
jedem F a l l w i r d der L e h r e r M a t e r i a l bereitstellen müssen. 

W ä h l t m a n die übliche Strategie, d a n n w e r d e n sich schul ische u n d 
außerschul ische A r b e i t gegenseitig stark bedingen u n d ergänzen, u n d 
je n a c h In tent ion w e r d e n v ier bis acht Unterr i ch tss tunden n o t w e n d i g 
sein. V o n diesem D u r c h s c h n i t t s m a ß , das möglichst n i c h t z u sehr über-
oder unterschr i t ten w e r d e n sol l te , w i r d auch bei fo lgenden A n r e g u n 
gen ausgegangen, w o b e i die angedeuteten Anschlußmögl ichkei ten als 
zusätzliche Unterr i ch tse inhe i ten z u verstehen s i n d . Insgesamt s i n d die 
Vorsch läge als „ O b e r - A n g e b o t " gedacht ; die konkre te Durchführung 
w i r d s i ch auf ausgewählte S c h w e r p u n k t e beschränken müssen. D i e 
A u f g a b e n b e r e i c h e können te i lweise a u c h i n eine andere A b f o l g e ge
stellt w e r d e n , d o c h s i n d i m fo lgenden z u r A u f l o c k e r u n g m a n c h m a l 
unterschiedl iche A s p e k t e i n einer Unterr ichtse inhei t vertreten. 

Erste Unterrichtseinheit 

(1) A u s g e h e n v o m möglicherweise schon bekannten D i c h t e r o d e r A n 
knüpfen an einen Verg le i chs tex t (s. d a z u motivähnliche L i te ra tur ) 
(2) Bereitstel len der Lektüre u n d gemeinsames A n l e s e n ( R e c l a m , 3—9 
M i t t e ) 
(3) S a m m e l n v o n I n f o r m a t i o n e n unter genauer A n g a b e v o n T e x t s t e l 
len (auch i n G r u p p e n mögl i ch) : 

- Welche Erzählteile lassen sich deutlich unterscheiden? (Volksfest allge
mein (3-5); Einführung des Erzählers (5/6); Erlebnis des Erzählers und 
Begegnung (6-9)) 

- Welche Informationen liefert der Erzähler über das Volksfest, und wel
che Rolle spielt es für ihn? 



- Was erfährt der Leser über den Erzähler? Wie könnte man ihn ah Person 
beschreiben und beurteilen? 

- Wie wird das Volk geschildert und eingeschätzt? 
- Durch welche ersten Eindrücke wird der Spielmann charakterisiert? Wie weit 

ist er ein Teil des Volkes? 
- Welche Besonderheiten (syntaktisch, semantisch) weist der sprachliche Stil 

Grillparzers auf? (Genaue Untersuchung der Wasser-Metaphorik) 
- Klärung unbekannten Sprachgebrauchs und mythologischer Anspielungen 

mit Hilfe von Nachschlagewerken 

(4) A u f g a b e n s t e l l u n g für die nächste Unterr ichtse inhei t : 

- Zuendelesen des Textes 
- Versuch einer Strukturskizze des Handlungsablaufs 
- Klärung bzw. Wiederholung der Begriffe Rahmen, Rahmenerzählung, -novel-

le und Anwendung auf den Text 
- Ergänzende Charakteristik Jakobs (sein Verhältnis zum Vater, zu den Brü

dern, zu den Kollegen im Amt, zu Barbara, zu den Zimmergenossen, zum 
Erzähler, zu den Mitmenschen überhaupt; sein Ordnungsbegriff, sein Ver
hältnis zur M u s i k , sein Tod) 

Zweite Unterrichtseinheit 

(1) Wiedergabe spontaner Gesamteindrücke (als wicht iger H i n w e i s auf 
den gegebenen Rezept ionsstand) 
(2) G e m e i n s a m e S t r u k t u r i e r u n g des A u f b a u s (verschiedene graphische 
V e r f a h r e n möglich) als wesentl iches K r i t e r i u m für die E i n o r d n u n g der 
Erzählung u n d als wicht ige V o r a u s s e t z u n g ( inhalt l icher Überbl ick) für die 
weitere Besprechung ; B e w e r t u n g u n d K o o r d i n i e r u n g der Schülervorschlä
ge; e in vorgegebener Überb l i ck 1 1 k a n n z u m V e r g l e i c h herangezogen wer 
d e n , als D i s k u s s i o n s g r u n d l a g e oder zur Ergänzung dienen: 

Rahmen (A): 
Volksfest 
Torweg 
Musikanten 
Spielmann: 

1) Begegnung 
2) Heimweg 
3) Belauschung 

Nietung: Morgenbesuch 
Erzählung: 

I. M u s i k : 
Referat - Vaterhaus 
Szene - Prüfung 



Höhepunkt von I 

Nebenakzent 
II. Barbara: 

Nebenakzent 

Höhepunkt des Ganzen 
und von II 

Referat - Folgen dieser 
Szene (zweiteilig) — Lied, Violine 

f Reflexion — Wesen der Musik 
l Bi ld - Barbara im Hofe 

Szene - Kanzlei 
Referat - Seelenzustand 
Szene - Erster Besuch im Laden 
Referat (zweiteilig) - Folgen des Ladenbesuches, V a 
ters Tod 

{-Reflexion - Unabänderlichkeit des Todes 

{ Szene - zweiter Besuch im Laden 
Referat - Folgen der Erbschaft 
Szene — Kuß durchs Fenster 
Referat - Seelenzustand 
Szene - Barbara, Jakob 

| Dramatische Szene - Katastrophe 

Referat - Vermögensverlust 
Szene - Barbaras Abschied 
Referat - Reaktion 

Nebenakzent { -Szene - Fremde im Laden 
Referat — Spielmanns weiteres Leben 

Nietung: Jakob spielt das Lied 

Rahmen (B): 
Volksunglück 
Torweg 
Gärtnerhaus 
Barbara: 

1) Sarg 
2) Friedhof 
3) Abschiedsbesuch 

(3) Bestät igung der besonders k u n s t v o l l e n „ R a h m e n t e c h n i k " u n d Bespre
c h u n g weiterer Mögl i chke i ten , die k o m p l i z i e r t e Erzählstruktur d u r c h 
schaubar z u m a c h e n , z. B . i n der jeweils paarweisen Begegnung u n d 
V e r f l e c h t u n g der H a u p t p e r s o n . 



(4) H y p o t h e s e n zur F u n k t i o n des R a h m e n s („Quel lennachweis " , W a h r 
heitsbeteuerung, O b j e k t i v i e r u n g , Verschlüsselung u . a.); e in modif iz ier tes 
K o m m u n i k a t i o n s m o d e l l k a n n zeigen, w i e stark der A u t o r den T e x t ver
schlüsselt hat u n d i n w e l c h e n Brechungen er z u m Leser gelangt. 



(5) (Charakter i s i e rung der H a u p t p e r s o n J a k o b als „ H e l d " b z w . „Anti -
h e l d " des Textes , als „Hei l iger" b z w . als S o n d e r l i n g : Zwiespält igkei t 
seines Wesens u n d seines T u n s (Leben als Außenseiter - O r d n u n g s b e g r i f f ; 
M u s i k für i h n — für seine U m w e l t ; widersprüchliche Z i e l e seiner Selbstauf
o p f e r u n g u . a.); Fähigkeiten als Schüler (Prüfungsszene!) , als Schreiber , als 
M u s i k a n t ; psychologische Begründungen (besonders Vater -Sohn-Verhä l t 
nis) ; S c h w e r p u n k t e der D a r s t e l l u n g (mit genauem V e r g l e i c h der T e x t s t e l 
len) s o l l t e n die M o t i v e der O r d n u n g (vgl . auch „Ein B r u d e r z w i s t i m H a u s e 
H a b s b u r g " ) u n d v o r a l l e m der M u s i k se in ; weitere Mögl ichke i ten s i n d die 
D a r s t e l l u n g der „Hef t igke i t " i n J a k o b s W e s e n (z. B . R e c l a m : 2 4 ; 3 0 , 
Z . 9 f . ) , seiner Selbstgerechtigkeit (besonders i n bezug auf seine M u s i k , den 
„ungelernten L e u t e n " gegenüber u . a.) u n d auch seiner U n a u f r i c h t i g k e i t 
(Prüfung u . a.). 

(6) V o r b e r e i t e n d e A u f g a b e n für die nächste Unterr i chtse inhe i t : 

- Charakterisierung Barbaras (ihr Verhältnis zum Vater, zu Jakob, zum Erzäh
ler; vgl. besonders auch „symbolische" Handlungen am Schluß; ihr O r d 
nungsbegriff; ihre soziale Gebundenheit; ihre Ansprüche an den „Mann") 

- Bedeutung des Liedes (für Jakob, als Bindeglied zu Barbara) 
- Überblick über Grillparzers Leben und Werk sowie geistesgeschichtliche und 

soziologische Informationen zur Zeit (eventuell als Kurzreferate) 

Dritte Unterrichtseinheit 

(1) Z u s a m m e n f a s s e n d e A u s w e r t u n g der Ergebnisse z u den A u f g a b e n : 
C h a r a k t e r i s i e r u n g Barbaras u n d B e d e u t u n g des Liedes 
(2) I n f o r m a t i o n e n z u G r i l l p a r z e r s L e b e n u n d W e r k (eventuell m i t Ergän
z u n g e n aus seiner „Se lbstb iographie" ) u n d kr i t ische Überlegungen z u den 
a u t o b i o g r a p h i s c h e n Zügen i m T e x t (S ichtbarmachen der Paral lel i tät 
an ausgewählten Stellen, z. B . Prüfung, V a t e r , L iebe z u r M u s i k , Verhäl tnis 
z u r F r a u ) ; Überlegungen zur Fragwürdigkeit eines re inen B i o g r a p h i s m u s 
(dazu a u c h Identif izierungsmöglichkeit des A u t o r s m i t d e m Erzähler ! ) 
(3) E n t s t e h u n g des W e r k s : V e r g l e i c h der v o n G r i l l p a r z e r beschriebenen 
Q u e l l e 1 2 mi t der dichter ischen Ausführung (eventuell d a z u z u r V e r a n 
s c h a u l i c h u n g Waldmüllers Gemälde/Stich „Der alte G e i g e r " ) 
(4) Geistesgeschichtl iche u n d pol i t i sch-soz ia le Hintergründe (als K u r z r e f e 
rat) , i h r Einf luß auf G r i l l p a r z e r a l lgemein , auf den „Armen S p i e l m a n n " i m 
besonderen; Berei ts te l lung v o n Aussagen i n anderen W e r k e n (z. B . M e d e a , 
D e r T r a u m , ein Leben) , auch i n W e r k e n zeitgenössischer D i c h t e r (z. B . 
Stifter) für die l i terarhistor ische E i n o r d n u n g ( T r a d i t i o n e n der W i e n e r 
L i t e r a t u r ; „biedermeier l iche" Z ü g e ; Frührealismus) 
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(5) D o k u m e n t e z u r zeitgenössischen A u f n a h m e u n d R e z e p t i o n des W e r k s ; 
Gegenübers te l lung konträrer Rezens ionen (z. B . A d a l b e r t Stifter u n d S ig
m u n d E n g l ä n d e r ; v g l . A n m . 12) 
(6) A u f g a b e n s t e l l u n g : Begri f f u n d K e n n z e i c h e n der N o v e l l e u n d A n w e n 
d u n g a u f d e n T e x t 

Vierte Unterrichtseinheit 

(1) Frage n a c h der A n w e n d u n g des t rad i t ione l l en N o v e l l e n b e g r i f f s auf den 
„ A r m e n S p i e l m a n n " ( l i teraturwissenschaft l icher Dissens) ; eventuelle E r 
gänzung d u r c h E i n b e z i e h u n g v o n G r i l l p a r z e r s eigener Z u o r d n u n g u n d 
p o e t o l o g i s c h e r Einschätzung (Lehrer , T e x t e ; v g l . A n m . 12) 
(2) Z u s a m m e n f a s s u n g d u r c h gattungs- u n d l i terarhis tor ische E i n o r d n u n g 
u n d re la t iv ierende B e w e r t u n g aus heutiger Sicht ; mögl iche E r w e i t e r u n g 
der Z u s a m m e n f a s s u n g d u r c h die D a r s t e l l u n g bisheriger E r k e n n t n i s über 
das W e r k ( A u f b a u , R a h m e n t e c h n i k , f i k t i v e r Erzähler, geschichtl iche G e 
b u n d e n h e i t des A u t o r s , der Leser u . a.) i n e inem k o m p l e x e n Rezept ions 
m o d e l l (vgl . A b b . S. 180) . 1 3 

Motivähnliche Literatur: Anschluß- und Vergleichsmöglichkeiten 

D i e M ö g l i c h k e i t e n der Integrat ion des „Armen S p i e l m a n n " i n Textse
q u e n z e n s i n d v o n den gegebenen M o t i v e n her so vielfältig, d a ß n u r einige 
vorgestel l t w e r d e n so l len . Ansätze z u m V e r g l e i c h k ö n n t e n neben struk-
t u r a l e n , gat tungsspezi f ischen u n d a l lgemein l i terarhis tor i schen A s p e k t e n 
E i n z e l m o t i v e w i e der gesellschaft l iche Außenseiter , der S o n d e r l i n g als 
H e l d , die S te l lung des Künstlers i n der Gesel lschaft , die W i r k u n g der M u s i k 
u . a. sein. Für e in komparat i s t i sches V o r g e h e n bieten s ich unterschiedl iche 
T e x t g a t t u n g e n a n , v o r a l l e m aber solche Erzählungen, die i n unmit te lbarer 
N a c h f o l g e G r i l l p a r z e r s entstanden s i n d , w i e A d a l b e r t Stifters „ K a l k s t e i n " 
u n d „ T u r m a l i n " oder T h e o d o r S torms „Ein st i l ler M u s i k a n t " . D i e fo lgen
den T e x t e können je n a c h Intent ion unter dem. P r i m a t eines bes t immten 
M o t i v s oder a u c h mehrerer Vergleichsansätze k o m b i n i e r t u n d G r i l l p a r z e r s 
Erzählung gegenübergestellt w e r d e n . U n t e r B e a c h t u n g der zahl re ichen 
Überschneidungen u n d unter W a h r u n g der Flexibil i tät ist h ier eine n o r m a 
tive O r d n u n g b e w u ß t v e r m i e d e n , während die M o t i v e i n al ler gebotenen 
Kürze u n d V e r e i n f a c h u n g angedeutet s i n d : 

(1) Justinus Kerner: Der Geiger zu Gmünd 
Guido Görres: Der arme Spielmann 
(Motivgleiche Legendenballaden: Wundergeschehen, göttliche Macht der 
Musik) 



(2) Friedrich von Sallet: Der Geiger 
(Legendenballade: Suche nach der „göttlichen Melodie") 

(3) Erzählungen der Romantik (Bedeutung und Wirkung der Musik) : 
Wilhelm Heinrich Wackenroder: Das merkwürdige musikalische Leben des 
Tonkünstlers Joseph Berglinger 
E. T . A . Hoffmann: Ritter Gluck, Kreisleriana, Rat Krespel, u. a. 
Joseph von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts 

(4) Heinrich von Kleist: Die heilige Cäcilie oder Die Gewalt der Mus ik , Legenden
erzählung (Bannende Macht der Musik gegen die Zerstörungswut von Bilder
stürmern) 

(5) Adalbert Stifters Erzählungen: Turmalin = Der Pförtner im Herrenhause, 
Feldblumen (Zerstörerischer Einfluß der Musik) ; Kalkstein = Der arme 
Wohltäter (Der als Sonderling verkannte Wohltäter) (vgl. auch A n m . 14) 

(6) Eduard Mörike: Mozar t auf der Reise nach Prag, Novelle (Historischer i 
Hintergrund; Sensibilität und Weltfremdheit des begnadeten Künstlers) 

(7) Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe, Novelle (Dämonische 
Gewalt des schwarzen Geigers) 1 4 

(8) Theodor Storm: Ein stiller Musikant, Erzählung (Der introvertierte, bei öffent
lichem Auftreten versagende Pianist) (vgl. auch A n m . 14) 

(9) Franz Kafkas Erzählungen: Der Hungerkünstler (Einsamkeit des Künstlers); 
Die Verwandlung (Gesellschaftliches Ausgestoßensein; M o t i v des V i o l i n 
spiels) 

(10) Thomas Manns Novellen: Der kleine Herr Friedemann (Bedeutung der M u s i k 
für den körperlich behinderten und in der Liebe unglücklichen Menschen); 
Tonio Kröger (Wesen des Künstlers und Stellung des „verirrten Bürgers" in der 
Gesellschaft); Tristan (Menschliche Gemeinsamkeit in der Musik) ; vgl. auch 
den Roman „Doktor Faustus" 

(11) Cl i f ford Odets: Golden Boy, Schauspiel (Tragik des Helden aus dem berufli
chen Zwiespalt als begabter Geiger und aufstrebender Berufsboxer) 

Anmerkungen 

1 Im Literaturverzeichnis sind alle zitierten und bearbeiteten Titel aufgeführt; 
damit sind die wesentlichen Beiträge der „Spielmann-Forschung" erfaßt. Sie 
sollen Nachweis, Überblick und Anregung zugleich sein. Allerdings konnten im 
folgenden bei der gebotenen Kürze, unter Wahrung der Überschaubarkeit und 
im Hinbl i ck auf die intendierte Zielgruppe nicht alle, oft nur leicht modifizierten 
Deutungen von Einzelaspekten innerhalb der Stoffanalyse diskutiert oder gar 
umfassend dargestellt und nachgewiesen werden. Manche, zunächst vielleicht 
vermißte Fakten und Problemkreise sind hier bewußt ausgeklammert, weil sie im 
didaktischen oder methodischen Teil expliziert erscheinen. 

2 V g l . Viv ian i , 1972: 251; weitere Hinweise u. a. Bei Brinkmann 1957: 92, 
besonders A n m . 1; s. dagegen Paulsen, 1968: 274. 

3 „Ein paar Thatsachen gegen die dermal herrschende lächerliche Vorstellung von 
der Achtung, die Dichterwerke und Dichter im Mittelalter genossen: Der 



Sachsenspiegel gibt nach einer erlittenen körperlichen Beleidigung dem 
Spielmann bloß das Recht, die Genugthuung durch einen gleichen Schlag 
an dem Schatten seines Gegners zu nehmen, indes jeder andere es an der 
Person kann. Ferner zählt das alte fränkische Recht unter die Gründe, aus 
welchen ein Sohn von dem Vater enterbt werden kann, auch: wenn ersterer 
ohne Einwill igung des Vaters ein Spielmann w i r d . " (Grillparzers sämtliche 
Werke, hrsg. v. A . Sauer, Stuttgart o. J . , Bd. 18, 27). 

4 Genaue Nachweise und zahlreiche weitere Belege zu diesem Problemkreis 
bei N a u m a n n , 1956: 163 f., A n m . 2; zur Ergänzung für das Verhältnis von 
Novelle und Drama vgl. Polheim, 1970: 96. 

5 Baumann (1966) hält diese Ar t von „Spiegelung" für ein Charakteristikum 
Grillparzers; vgl . auch Paulsen, 1968: 293. 

6 Die Geige als Symbol der Kunst w i r d , unter Hinweis auf entsprechende 
Aussagen Grillparzers, auch als entscheidendes Symbol der Trennung z w i 
schen Jakob und Barbara gesehen; vgl . Politzer, 1972: 381. 

7 In den „Studien zur deutschen Literatur" vermerkt er 1818: „Ich habe 
einige von Heinrich von Kleists (dessen, der sich erschoß) Erzählungen ge
lesen. Die Sujets sind interessant, die Erzählung ist gut, zum Tei l vorzüg
lich, und doch wandelte mich ein äußerst widerliches Gefühl bei der Le
sung an. Es ist offenbar die Haltlosigkeit, die Selbstzerstörung des Verfas
sers, die, aus allem hervorleuchtend, diesen Eindruck hervorbringt." (Gri l l 
parzers sämtliche Werke, hrsg. v. A . Sauer, Stuttgart o. J . , Bd. 18, 87). 

8 V g l . besonders Briefe an M i l e n a , Kafka 1952: 101; sämtliche Äußerungen 
Kafkas zusammengestellt bei Höllerer (1958). 

9 Adalbert Stifters sämtliche Werke, hrsg. v. G . Wilhelm, Prag 1927, Bd . 16, 
328f.; zu weiteren Äußerungen Stifters vgl. Seiteiberger, 1948; zur M u s i k 
auffassung beider s. Sorgatz, 1939; zum Vergleich des Werks bzw. einzel
ner Novellen s. Gabler, 1945, Meyer, 1963, Rauch, 1946 und Vancsa, 
1955. 

10 Der Verfasser konnte u. a. als Lehrer in der Erwachsenenbildung mit G r i l l 
parzers Erzählung besonders interessante Rezeptionshaltungen bei Erwach
senen unterschiedlichsten Alters gerade vor und nach Erweiterung der Le
serkompetenz feststellen; z. T. einen kurzfristigen Wandel in der Werthal
tung von zunächst spontaner Ablehnung über einfühlendes Erkennen bis zu 
subjektiver Anteilnahme. 

11 Das Kompositionsschema stammt von E. Alker , 1926: 19f.; es wurde als 
seltenes „klassisches" Beispiel trotz einiger Angriffspunkte, die sich haupt
sächlich aus dem versuchten Nachweis textimmanenter Symmetrie ergeben, 
bewußt in originaler Form belassen. „Torweg" im Rahmen (A) meint wohl 
im Text „Gitterweg" (Reclam: 6); „Nietung", Nahtstelle, ist der Übergang 
vom Rahmen zur Binnenerzählung und umgekehrt. Bei der narrativen 
Kennzeichnung der einzelnen Abschnitte unterscheidet Alker zwischen Bi ld , 
Reflexion und vor allem zwischen Referat (ohne hervortretende Opt ik und 
Plastik) und Szene (voll Anschaulichkeit). 

12 Text s. Werkanaiyse; dieser Text und wesentliches Dokumentationsmaterial 
zur Entstehung, zeitgenössischen Aufnahme, Wirkung, Interpretationsge-



schichte u. a. erscheint in der Reihe „Editionen für den Literaturunterricht'' bei 
Klett (s. im Literaturverz. unter Franz). 

13 Terminologie weitgehend nach H . Link, Rezeptionsforschung, Stuttgart: Kohl 
hammer 1976 (Urban-Tb 215). 

14 Einen kurzen Vergleich mit Grillparzers „Armen Spielmann" und Eichendorffs 
„Taugenichts" bringt Schäfer (1956); er erweitert die Sequenz mit Stifters 
„Narrenburg" und „Waldbrunnen" sowie Storms „Zur Wald- und Wasserfreu
de" und „Ein Fest auf Haderslevhuus". 
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