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FRIEDERIKE HELENE UNGERS 
ERZAHLERISCHES WERK: 

EIN ASTHETISCHES SPIEL MIT LITERARISCHEN 
MUSTERN UND GATTUNGEN 

Friederike Helene Unger, im Jahr 1751 geboren und 1813 ge- 
storben, schuf als Schriftstellerin, Publizistin, iibersetzerin und Verle- 
gerin ein umfangreiches Werk. Von den Zeitgenossen viel gelesen und 
gelobt, wurde es von der Literaturgeschichtsschreibung vernachlassigt 
und schlieślich nahezu vollstandig vergessen. Die Forschungslage ist 
auBerst diirftig; selbst der Name Friederike Helene Unger wird von den pR 
meisten Literaturlexika verschwiegen. Sehr zu Unrecht. Sa 

Friederike Helene Unger schrieb im Zentrum des Berliner Lite- 
raturbetriebs um 1800. Sie war die Ehefrau des Berliner Verlegers 
Johann Friedrich Unger, arbeitete schon vor der Heirat im Verlag mit 
und fiihrte nach dem Tod ihres Mannes 1804 das Verlagshaus bis zur 
Insolvenz im Jahr 1811 allein weiter. Friederike Helene Unger korres- 
pondierte mit beriihmten Zeitgenossen wie Goethe, Schiller, den Schle- 
gel-Briidern und Ludwig Tieck. Sie war auf samtlichen Ebenen in das 
sich eben etablierende moderne Literatursystem involviert. Diesen pro- 
duktionsasthetischen Kontext reflektieren die Texte in einer eigenen 
spezifischen Literarizitat. Die auffalligste formale Eigenschaft der Un- 
gerschen Prosa ist deren ausgepragte Intertextualitat. Diese besteht 
nicht nur zwischen konkreten Einzeltexten, sondern ist ebenso durch die 
Bezugnahme auf zeitgenóssische Konzepte aus der Spataufkldrung, der 
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' Zu Friederike Helene Ungers zu Unrecht vergessenem vielialtiigem Schafien im 
Berliner Literaturbetrieb der Goethezeit vgl. Giesler, Birte: Literaturspriinge. Das 
erzdhlerische Werk von Friederike Helene Unger. Góttingen: Wallstein 2003. 

 
 



 

  
 
 
 

 

 

8 Birte Giesler 
 

Empfindsamkeit, der Klassik und der Romantik sowie durch das Aufgrei- 
fen von literarischen Mustern und Textsorten bestimmt. Von zentraler 
Bedeutung sind dabei zwei fiir die Literatur des 18. Jahrhunderts 
grundlegende Erzahlgattungen: der Bildungsroman und das Marchen. 
Ungers Texte stellen auch formal komplexe, zum Teil mehrfach ver- 
schachtelte Gebilde dar, die sich durch eine selbstreflexive potenzierte 
Fiktionalitat auszeichnen. Inhaltlich und formal verschachtelt, verweisen 
sie in ihrer Mehrschichtigkeit endlos selbstreferenziell auf die Literatur 
zuriick und betreiben dabei mit asthetisch-literarischen Mitteln literatur- 
immanent Literaturtheorie und Literaturkritik. Dabei verschranken sie 
die intertextuellen Schreibweisen auf originelle Weise mit der um 1800 
ganz allgemein virulenten Geschlechterdebatte. Friederike Helene Un- 
gers Schreiben verkniipft auf originelle Weise formal-asthetische und 
inhaltlich-thematische Aspekte, die ihr erzahlerisches Werk fiir die lite- 
ratur - und kulturwissenschaftliche Genderforschung ebenso interessant 
und aufschlussreich machen wie fiir die Forschung zur Intertextualitat 
und zur Gattung Bildungsroman. So thematisieren Ungers Texte das 
Verhaltnis zwischen Gender, Literatur und Literaturwissenschaft. Durch 
ihre ausgepragte Intertextualitat werfen sie dabei ein ungewohntes Licht 
auf manchen Text der Hohenkammliteratur. 

Im Folgenden soll an jeweils einem ausgewahlten Textbeispiel ver- 
anschaulicht werden, auf welche Weise Ungers Prosawerk die drei ange- 
sprochenen Theorie- und Themenkomplexe - das Verhaltnis von Litera- 
turbetrieb und Geschlechterdiiferenz, Intertextualitat und Gattungs- 
kritik - literarisch bearbeitet. 

Literatur und Geschlechterdifferenz: Ungers Roman Rosalie und 
Nettchen als Spiel mit literaturbetrieblichen Konventionen 

Rosalie und Nettchen, die beiden Titelheldinnen, sind Schwestern 
aus einer biirgerlichen Familie. Rosalie, die eigentliche Zentralgestalt des 
Romans, arbeitet seit dem Tod des Vaters als Gesellschafterin der 
Prinzessin Amanda am Hof. Wahrend der Text allenthalben die Span- 
nung zwischen biirgerlichen und adligen Lebensformen hervorhebt, wird 
mehrfach ausdriicklich betont, Rosalie habe "von jeher gern nach den 
Sternen gesehen” und sich zum hofischen Leben hingezogen gefiihit*. So 

* Vgl. [Unger, Friederike Helene:] Rosalie und Nettchen. Journal der Romane. 
Fiinjtes Stiick. Berlin: Ungers Journalhandlung 1801. S. 26, II6f und passim. Zukiinitig 
zitiert als RN mit Seitenzahl. 
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erwidert sie auch nicht die Liebe ihres biirgerlichen Brautwerbers Karl 
Lilienthal. Dieser indes - und Rosalies ganze Familie mit ihm - wei8 
Rosalie auBerst ungern in der hofischen Gesellschaft; wie sich zeigen 
wird, nicht ganz zu Unrecht. Graf Silberbach, ein Bekannter der 
Prinzessin, den Rosalie im Geheimen schon langer liebt, wirft ein Auge 
auf das biirgerliche Madchen und entfihrt sie eines Abends von einem 
Maskenball, den sie ohne Erlaubnis ihrer Mutter mit der Prinzessin 
besucht. Gleichwohl Rosalie offensichtlich jegliche sexuellen Handlungen 
erfolgreich abwehrt, wei8 sie sich in den Augen ihrer Mitmenschen 
zutiefst in ihrer Ehre gekrankt. Wahrend Rosalie in der Zeit ihrer 
Gefangenschaft fiihlt, dass sie Karl zu Unrecht zuriickgewiesen hat, 
merkt dieser, dass er die entehrte Rosalie nicht mehr lieben kann. Er 
beschlieBt, Rosalies Schwester Nettchen zu heiraten. Gleichzeitig verliebt 
sich Prinz Gustav, der Bruder von Prinzessin Amanda, auf den ersten 
Blick in Rosalie. Weil er ohnehin keine Chance auf die Thronfolge hat, 
diirfen er und die biirgerliche Rosalie im Geheimen heiraten. 

Der Roman Rosalie und Nettchen erscheint zum ersten und bisher 
einzigen Mal 1801 als Fiinjtes Stiick in dem von der Autorin selbst 
herausgegebenen Journal der Romane in Ungers Journalhandlung". Zu 
zeitgenóssischen Reaktionen liegen keine Belege vor, und in den lexi- 
kalischen Listen zu Ungers Werk fehlt der Text sogar meist. Folglich hat 
die Germanistik den Roman bis auf Erwahnungen des Titels und des 
Erscheinungsdatums bei Gallas und Runge*, Lehmstedt* und Zantop” 
bisher nicht beachtet. 

* Vgl. Lehmstedt, Mark: "Ich bin nun vollends zur Kaujmannsjrau verdorben”. 
Zur Rolle der Frau in der Geschichte des Buchwesens am Beispiel von Friederike 
Helene Unger (1751-1813). In: Leipziger Jahrbuch zur Buchgeschichte. Jahrgang 6 (1996), 
S. 81-154, hier S. 99. 

4 vVgl. Gallas, Helga u. Anita Runge: Romane und Erzihlungen deutscher 
Schrijtstellerinnen um 1800. Bibliographie mit Standortnachweisen. Stuttgart u. 
Weimar 1993, S. 163. 

a Vgl. Lehmstedt: /ch bin nun vollends zur Kaujmannsjrau verdorben. 1996, S. 99. 

* Vgl. Zantop, Susanne (Dartmouth College): Friederike Helene Unger (1741(7)-21 
September 1813). ln: Dictionary oj Literary Biography. Volume Ninety-four. German 
Writers in the Age of Goethe: Sturm und Drang to Classicism. Ed. by James Hardin a. 
Christoph Schweitzer. Detroit, New York u. London 1990, S. 288-293, hier S. 291; dies.: 
Aus der Not eine Tugend... Tugendgebot und Ófjentlichkeit bei Friederike Helene Unger. 
In: Gallas, Helga u. Magdalene Heuser (Hrsg.): Untersuchungen zum Roman von 
Frauen um 1800. Tiibingen 1990, S. 132-147, hier S. 136. Zantop weist an dieser Stelle 
auf satirische Tendenzen des Textes hin. 
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10 Birte Giesler 
 

Auf den ersten Blick handelt es sich bei dem Text um einen kon- 
ventionellen 'Verfiihrungsroman' nach dem Modell von Samuel Richard- 
sons Clarissa. Der Roman betreibt jedoch ein witziges Spiel mit dem 
literarischen Muster. In Rosalie und Nettchen spielen Literatur, litera- 
risches Schreiben und Geschlechtsidentitat in einem Spiel doppelter Fik- 
tionalitat eine wichtige Rolle. So ist die Heldin Rosalie literarisch sehr 
interessiert und greift auch selbst zur Feder: "Dabei hat sie immer lose 
Kiinste getrieben, Poeterei und Liebes-Romane geschrieben [...]”. (RN 
40) Rosalie betatigt sich demnach als freie Schriitstellerin, wobei das 
Adjektiv *"lose” doppeldeutig ist und auf Leichtsinn verweist. In den Augen 
ihrer Mitmenschen erscheint es allemal leichtsinnig, ja als sicherer Weg 
ins Verderben, dass ihre Mutter sie als Madchen andere Biicher als die 
Bibel lesen und schóngeistige Literatur rezipieren lasst. Nach deren Ent- 
fihrung zeigen Rosalies Mitmenschen offen ihre Schadenfreude: 

Das komme davon, schrieb der eine, "wenn thórichte Miitter, den Tóchtern nicht 
friuhe genug, die beseeligenden Lehren der Religion einscharften, die heilige 
Bibel fiir nichts, und die schóne neumodische Aufklarung fiir alles hielten. Da 
hatte man aber dem Tóchterchen gestattet, statt den Psalter zu lesen, Verschen 
zu machen. In der Kirche waren Mutter und Tóchter freilich nicht so oft als im 
Schauspiel anzutrefien gewesen: solcher Same, solche Friichte”, u. s. w. (RN 571.) 

Dabei ist Rosalie nicht die einzige Romanfigur, die schriftstelle- 
risch tatig wird. Auch die Prinzessin verfasst nach eigenen Angaben Ge- 
dichte und Liebesromane. (RN 40f.) Die einzige Figur, die óffentlich als 
Schriftsteller auftritt und sich selbst als Autor inszeniert, ist aber eine 
mannliche: der Verfiihrer Graf Silberbach: 

Indem der Prinz gehen wollte, fragte er noch den Grafen: ob er heut bei 
Amanden Thee trinken werde? sie sei krank, und verlange Conversation in 
ihren Kammern. Wir miissen aber etwas lesen, sezte er hinzu; haben Sie etwas 
Neues? - Silberbach schwieg sinnend; ich hatte wohl etwas, diirite ich 
siipponiren, dass es des Vorlesens werth seyn kónne? - Was ists, Graf? eigne 
Composition? - Nur Kinder meiner MuBe. - Sie bediirien dieser Autor-Demuth 
nicht, Graf [... |. Ich werde Amanden auf diese interessante Lektiire vorbereiten. 
[..] Der Graf sann jezt sehr tief iiber einen, der bevorstehenden Scene 
angemessenen interessanten Anzug. [...] im Geiste bewunderte er sich schon 
nicht wenig in der neuen Attitiide eines jungen Schriftstellers, der zum 
erstenmale vor einem extasirten Publikum auftritt. Er suchte seine Manuscripte 
zusammen, ordnete sie, und legte diese Quintessenz des hochgebornen Geistes, 
in ein saubres BehaltniB [...]. (RN 2451.) 
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Anlasslich einer Teestunde halt der Graf schlieglich eine Lesung, 
die mit beigendem Spott beschrieben wird und bei der er sich restlos blamiert: 

Der sezte sich mit besonderer Zuriistung an ein mit zwei Lichtern beseztes 
Tischchen, Ofnete sein Schatz-Kastlein, und die geistige Spende begann. Zuerst 
kamen einige Sinngedichte an die Reihe, welchen nichts als der Sinn fehlte, an 
die Stelle der Pointe sezte der Graf ein schlaues Lachen, womit er unter den 
Zuhórern umherblickte. (RN 248) 

Nachdem der Graf mit seinen Epigrammen keinen Beifall erntet, 
bietet er dem Publikum eine Elegie. Diese wird von einem der Zuhórer 
allerdings als Produkt eines franzósischen Autors erkannt, wobei die 
Erzahlstimme zu berichten wei$, dass auch die vorgetragene schlechte 
ibersetzung nicht von Silberbach sei. (RN 248.) Die Blamage mit Ar- 
roganz iiberspielend, liest Graf Silberbach ein nachstes Gedicht. Prin- 
zessin Amanda identifiziert es sofort als ihr eigenes Produkt. Zum Ab- 
schluss seiner Vorstellung will Silberbach "auch etwas in Prosa” vor- 
tragen und beginnt, ein Feenmarchen vorzulesen. Prinzessin Amanda 
erkennt den Text nach wenigen Worten wieder: Er ist von Rosalie 
verfasst. (RN 250-252) Prinzessin Amanda entlarvt den selbsternannten 
Schriftsteller vor der versammelten Teegesellschaft. Zutiefst kompro- 
mittiert, verlasst er fluchtartig den Saal: 

Sobald seine Abwesenheit bemerkt wurde, theilte Prinz Gustav der Gesellschaft 
die lacherliche Entdeckung mit, wie der Graf sich mit fremder Arbeit briiste. Das 
Gedicht sei von Prinzessin Amanden selbst, die es Rosalie zum Abschreiben 
gegeben; das Feen-Marchen sei Rosaliens Arbeit, wahrscheinlich in seinem 
Hause von ihr daselbst zuriickgelassen worden. [...] Als die Geschichte ihren 
Zirkel durchlaufen hatte, war sie schon so entstellt, dass die Bedienten es sich ins 
Ohr sagten: Graf Silberbach habe bei Prinzessin Amanden gestohlen, und nie 
sei ein so eleganter Mann, ein Liebling des Herrn, ein Liebling der Damen, so 
ganz erbarmlich mitgenommen worden. (RN 2524.) 

Graf Silberbach wird offentlich als Dieb lacherlich gemacht. Durch 
seinen Auftritt wird ein Plagiatsdiskurs angeregt. Offensichtlich er- 
kennen Silberbachs Mitfiguren die literarischen Texte als Eigentum ihrer 
Urheber und Urheberinnen. Die entriistete Gesellschaft argumentiert vor 
dem Hintergrund der in der Goethezeit entstehenden, mit ókonomischen 
und rechtlichen Kategorien verkniipiten Konzepte von Autor und Werk, 
die heute im Urheber- und Verlagsrecht selbstverstandlich gelten und 
inzwischen von literaturtheoretischer Seite kritisch hinterfragt werden”. 
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Als 1801 entworfene Charaktere geben sich die Romanfiguren so als 
Kinder ihrer Zeit zu erkennen. Dabei kehrt die fiir den Nicht-Autor 
peinliche Affare die Geschlechtsspezifik der neu entworfenen Kategorien 
um, mit tódlichem Ausgang fiir den Mann: Silberbach stirbt bei einem 
Duell, das eine der Folgen seiner Lesung ist. 

Die ironische Handlung von Rosalie und Nettchen spielt mit der 
geschlechtlichen Struktur der Kategorien des eben entstehenden moder- 
nen Literatursystems und verweist gleichzeitig auf ein literatursozio- 
logisches historisches Faktum: Auch wenn die Literaturgeschichts- 
schreibung und der literarische Kanon das Gegenteil suggerieren, haben 
tatsachlich immer auch Frauen am System Literatur mitgeschrieben. 
Ungers Graf Silberbach liest von Frauen verfasste Texte offentlich vor, 
die durch seine gewagte AnmaBung auch als solche bekannt werden, 
wahrend das neu entworfene Konzept moderner Autorschaft den Autor 
als mannlich festlegt und weibliche Autorschaft kategorisch ausschlieRt. 
Zwar kompromittiert sich der Graf fiktionsimmanent dadurch persónlich 
als Liigner. Viel schwerer wiegt aber die Tatsache, dass Silberbach 
durch seinen peinlichen Auftritt den mannlich definierten Autor iiber- 
haupt kompromittiert: Frauen kónnen nicht nur schreiben, sie tun es auch! 

Bei dem einseitig mannlich codierten modernen Autor handelt es 
sich um eine sprachliche Funktion, um eine Eigentumsform, mit der sich 
bestimmte Texte klassifizieren, zuordnen und ausgrenzen lassen*. Wie 
Michel Foucault herausgearbeitet hat, handelt es sich bei der Autor- 
funktion um ein Macht- und Besitzverhaltnis. Autorschaft bedeutet die 
Autoritat, als Ursprung einer Rede zu gelten und fiir diese den An- 
spruch auf 'geistiges Eigentum zu haben'. Dieses Recht auf Autoritat 

Z Vgl. Bosse, Heinrich: Autorschajt ist Werkherrschajt. Uber die Entstehung des 
Urheberrechts aus dem Geist der Goethezeit. Paderborn u. a. 1981, S. 8 f. Die kritische 
Diskussion um die Konzepte von Autorschaft und Werk nimmt bekanntlich mit 
Foucaults am 22.2.1969 in der Franzósischen Gesellschaft fiir Philosophie gehaltenem 
Vortrag Was ist ein Autor? ihren Anfang. Vgl. Foucault, Michel: Was ist ein Autor? In: 
Ders.: Schrijten zur Literatur. Aus dem Franzósischen von Karin von Hofer. Frankfurt 
a/M., Berlin u. Wien 1988, S. 7-31. 

* Vgl. Foucault: Was ist ein Autor? 1988, S. 17f. 
h Vgl. dazu auch Plumpe, Gerhard: Der Autor als Rechtssubjekt. In: Brackert, 

Helmut u. Stickrath, Jórn (Hrsg.): Literaturwissenschajt. Grundkurs 2. Reinbek bei 
Hamburg 1981, S. 179-193. Zur Entwicklung der Funktion 'Autor im modernen Litera- 
tursystem vgl. auch ders.: Autor und Publikum. ln: Brackert, Helmut u. Stiickrath, Jórn 
(Hrsg.): Literaturwissenschajt. Ein Grundkurs. Reinbek bei Hamburg 1992, S. 377-391, 
hier S. 378-385. 
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und Macht im System Literatur wird Frauen in den asthetischen Debat- 
ten der Goethezeit abgesprochen. Frauen werden als Schriftstellerinnen 
tabuisiert. Das Konzept moderner Autorschaft hangt eng mit dem 
Geniegedanken und dem neuen Verstandnis von Kunst und Kiinstler 
zusammen, denn der diskursive Ausschluss von als 'weiblich' deklarier- 
ten Personen ergibt sich auch iiber die Pramisse des Kunstbetriebs, nach 
der das Genie mannlich sei. Indem das Genie exklusiv denjenigen 
zugesprochen wird, die als Manner gelten, kónnen diejenigen, die als 
Frauen bezeichnet werden, per definitionem keine autonome geniale 
Kunst produzieren. Im zeitgenóssischen Literaturbetrieb bedeutet dies, 
dass ŚSchriftstellerinnen fiir unfahig erklart werden, jene Sorte von 
Texten zu produzierćn, die die Funktion Autorschaft bedingen'”. Damit 
ist auch die Moglichkeit eigentlicher Werke von Frauen tabuisiert. 
Spielen im Kunstbetrieb der Zeit die Autonomie des Autors und seines 
Werks eine groBe Rolle, reflektieren Ungers Texte die zeitgenóssischen 
Konzepte von Autorschaft und Werk eher aus einer ironisch-kritischen 
Distanz. Auf unterschiedlichen Ebenen verweisen sie auf die ebenso pra- 
wie postmoderne Vorstellung eines Universums der Texte, in dem alle 
Texte miteinander in intertextueller Verbindung stehen. 

Dass die hochgradig intertextuellen Romane und Erzahlungen von 
Friederike Helene Unger thematisch um das sich im zeitgenóssischen 
Kontext formierende Literatursystem und die sich zeitgleich damit 
ausdifferenzenden biirgerlichen Geschlechtsrollen kreisen, verweist auf 
den Zusammenhang zwischen Literatur und Gieschlechterdifferenz: 
Einerseits ist das moderne Literatursystem von Grund auf geschlechtlich 
bestimmt, und andererseits wirkt das System der Literatur selbst ma8- 
geblich an der Bildung und Konsolidierung von Geschlechtsidentitat mit. 
Dass Ungers Fiktionen das Thema Geschlecht auf formaler und inhalt- 
licher Ebene eng im Zusammenhang mit Literatur gestalten - etwa in 
zahlreichen 'Intertextualitatshandlungen -, lasst sich auf zentrale Er- 
gebnisse der aktuellen Geschlechterforschung beziehen: Geschlecht- 
sidentitat selbst ist ein Produkt von Texten, ein intertextuelles Phano- 
men. Medial vermittelt, stellt sie keine natiirliche GróB$e dar, die die 
einzelnen Individuen auslebten. Sie ist vielmehr ein sprachliches Muster, 
das die einzelnen, mit einem von zwei Geschlechtern belegten Subjekte 
durch das bestandige Zitieren entsprechender zweigeschlechtlich bestim- 

' Vgl. Hahn, Barbara: Briej und Werk. Zur Konstitution von Autorschajt um 
1800. In: Schabert, Ina u. Barbara Schaff (Hrsg.): Autorschajt. Genus und Genie in der 
Zeit um 1800. Berlin 1994, S. 145-156, hier S. 146. 
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mter Zuschreibungen iiberhaupt erst lebendig werden lassen. Fiir eine 
solche gleichsam asthetische Auffassung von Geschlecht, Geschlecht- 
lichkeit und Geschlechterdifferenz sind die Schriften von Judith Butler 
von grundlegender Bedeutung. Butler fasst aus ihrer dekonstruk- 
tivistisch-diskursanalytischen Perspektive beide Geschlechtsidentitaten | 
als durch die 'heterosexuelle Matrix” hervorgebrachte und naturalisierte 
Diskurseffekte auf'. Davon ausgehend, dass es keinen vorsprachlich 
geschlechtlich eindeutig festgelegten Kórper und auch kein vorsprach- 
liches geschlechtlich eindeutig fixiertes Subjekt gibt, fasst Butler 
Geschlechtsidentitat als eine Form von Intertextualitat auf. Ihrer Ansicht 
nach erzeugen, reproduzieren und sichern Individuen Zweigeschlecht- | 
lichkeit, indem sie fortwahrend zweigeschlechtlich codierte Normen 
zitieren: "Anders gesagt setzt sich die Norm des Geschlechts in dem 
Mafe durch, in dem sie als eine solche Norm 'zitiert wird, aber sie 
bezieht ihre Macht auch aus den Zitierungen, die sie erzwingt””. Die 
Auffassung, dass Geschlechtsidentitat durch das Zitieren zweige- 
schlechtlicher Normen, Zuschreibungen, Muster und Stereotype erzeugt 
wird, macht den Reiz und die Anwendbarkeit des Butlerschen Konzeptes 
fiir die genderkritische Literaturanalyse aus. Anhand ihres Modells ldsst 
sich die literarische Fiktion daraufhin befragen, wie Geschlechtlichkeit in 
der Sprache konstituiert und hervorgebracht wird. 

Schon 1919 hat Christine Touaillon aus den inhaltlichen Schwer- 
punkten der Texte Friederike Helene Ungers auf ein persónliches In- 

żę; teresse der Autorin geschlossen: "Das zentrale Verhaltnis im Leben ist 
Ę ihr das Geschlechterverhaltnis”'*. Der Amerikanistin Renate Hof zufolge 

ist das englische 'gender nicht exakt ins Deutsche iibersetzbar und 
entspricht am ehesten dem Begriff 'Geschlechterverhaltnis'*. Friederike 
Helene Ungers Texte haben also im heutigen Jargon Gender zum zen- 
tralen Thema. Hochgradig intertextuell konstituiert, erscheint Ge- 

  
 

 

 
'! Vgl. Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter. Aus dem Amerikanischen 

von Kathrina Menke. Frankfurt a. M. 1991, S. 60. 

'2 Vgl. Butler, Judith: Kórper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Ge- 
schlechts. Aus dem Amerikanischen von Karin Wórdemann. Frankfurt a. M. 1997, S. 37. 

'3 Vgl. Touaillon, Christine: Der deutsche Frauenroman des I8. Jahrhunderts. 
Bern, Frankfurt a. M. u. Las Vegas 1979, S. 254. (=Faksimile-Druck der Erstausgabe 
Wien u. Leipzig 1919.) 

'4 Vgl. Hof, Renate: Die Entwicklung der "Gender Studies”. In: BuBmann, Hanu- 
mod u. Hof, Renate (Hrsg.): Genus. Zur Geschlechterdijjerenz in den Kulturwissen- 
schajten. Stuttgart 1995, S. 3-33, hier S. 4. 
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schlecht in den Fiktionen mafgeblich als asthetisches Phdnomen. Der 
Lektiire aus einer identitatskritischen Geschlechterperspektive erweisen 
sich die Prosatexte von Friederike Helene Unger als frappierend modern. 
Mit asthetischen Mitteln erzahlen sie von der Medialitat von Geschlechts- 
identitat. 

Intertextualitat und literarische Selbstreferenzialitat 

Friederike Helene Ungers Debiitroman Julchen Griinthal. Eine 
Pensionsgeschichte aus dem Jahr 1784 stellt ein asthetisch mehr- 
schichtiges, hochgradig intertextuelles und vieldeutiges Textgebilde 
dar''. Julchen Griinthal als intertextuellen Roman zu lesen, setzt einige 
theoretische Voriiberlegungen voraus, wird der von Julia Kristeva ge- 
pragte Begriff 'Intertextualitat von den verschiedenen literaturtheo- 
retischen Richtungen doch sehr unterschiedlich gefiillt. Dabei scheinen 
auf der einen Seite jene Konzepte von Intertextualitat als zu weit ge- 
fasst, die jeglichen geschichtlichen Kontext vernachldssigen und schlecht- 
weg alles miteinander verkniipfen und auf der anderen Seite diejenigen 
Entwiirfe als zu eng, die das Bewusstsein und die Intention der Autorin 
oder des Autors fiir intertextuelle Beziige als konstitutiv ansehen. Die 
Text- und Interpretationstheorie von Umberto Eco stellt in gewisser 
Hinsicht eine Briicke zu Implikationen eines postmodernen Inter- 
textualitatskonzeptes her: Der Sinn eines literarischen Textes gilt we- 
niger als etwas fertig Vorgegebenes denn als etwas Fliichtiges, das sich 
erst als Effekt einer Beziehung zwischen Text und Leser herstellt. Ecos 
Texttheorie liefert damit gleichzeitig eine Intertextualititstheorie, die 
hermeneutische Erkenntnisinteressen verfolgt und die Intentionalitit der 
Autorinstanz bei der Interpretation ausblendet: "Man kann einen Text 
als nach bestimmten Regeln generiert beschreiben, ohne die Annahme 
machen zu miissen, dass sein Autor ihnen intentional und bewuśt 
folgte”'*. Gerade die genderkritische Analyse von Literatur, die das 

$ [Unger, Helene Friederike:] Julchen Griinthal. Eine Pensionsgeschichte. Mit 
allergnidigsten Freiheiten. Berlin: Johann Friedrich Unger 1784. (Im folgenden zitiert 
als JG 1784 mit Seitenzahl.) Der zu seiner Zeit viel gelesene und gelobte Roman 
erschien in den folgenden Jahren in zwei weiteren, mehr oder weniger stark 
Uuberarbeiteten Fassungen: [Unger, Helene Friederike:] Julchen Griinthal. Eine 
Pensionsgeschichte. Zweite verbesserte Auflage. Berlin: Johann Friedrich Unger 1787 
sowie [Unger, Helene Friederike:] Julchen Griinthal. Dritte durchaus verdnderte und 
mit einem zweiten Band vermehrte Ausgabe. Berlin: Johann Friedrich Unger 1798. 

> Vgl. Eco, Umberto: Streit der Interpretationen. Konstanz 1987, S. 37. 
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Verhaltnis von poetischen Sprachgebilden und Geschlechterverhaltnis 
untersuchen will, muss den Blick fiir unbewusst oder angeblich Mit- 
gemeintes und fiir explizit oder implizit Ausgeklammertes scharfen. 
Unter 'Intertextualitat fallen dann all jene Beziige, die der Text auf 
einen oder mehrere andere herstellt oder die sich iiber ihn herstellen 
lassen und die neue Bedeutungsebenen erschliesen. [Intertextuelle 
Lesarten sind demnach solche, die "im Text nach einem Prinzip der 
internen Koharenz suchen und/oder nach einem hinreichenden Grund 
fiir bestimmte, sehr prazise Eiffekte, die er auf einen angenommenen 
idealen Leser hat”'. 

Formal verfahrt Ungers Julchen Griinthal. Eine Pensionsge- 
schichte iiber eine Rahmenhandlung, innerhalb derer eine Binnenge- 
schichte erzahlt wird. Ausgangspunkt der Romanhandlung ist der Streit 
des Ehepaars Seelmann um die richtige Erziehung der gemeinsamen 
Tochter. Wahrend Pastor Seelmann seine Tochter zu Hause aufwachsen 
lassen und erziehen will, pladiert seine Frau dafiir, das Madchen in ein 
Pensionat zu geben. Der Amtmann Griinthal greift in den Streit ein und 
will das befreundete Ehepaar davon iiberzeugen, die Tochter im 
elterlichen Haushalt zu belassen. Zu diesem Zweck erzahlt er von seiner 
eigenen Tochter Julchen, die als Jugendliche vom Land in ein Mad- 
chenpensionat in der Stadt geschickt wird. Im Pensionat liest Julchen 
franzósische Liebesromane, wodurch neue Gefiihle und Wiinsche in ihr 
aufkommen. Nachdem Julchen durch die Lektiire von Rousseaus Roman 
Julie ou la Nouvelle Hóloise fiir die Werbung des Bruders einer 
Mitpensionarin empfanglich wird, nimmt der Vater sie aus der Erzieh- 
ungsanstalt und gibt sie in den Haushalt seiner Cousine und deren 
Ehemann. Auch hier wird Lesen - besonders die gemeinsame Lektiire 
von Goethes Stella - zam Auslóser einer leidenschaftlichen Beziehung in 
einer Dreiecksgeschichte. Das letzte, was von Julchen erzahlt wird, ist, 
dass sie mit einem Geliebten floh, als ihr Ehemann wegen Schulden ge- 
fangen genommen werden sollte. 

Ungers Julchen Griinthal kreist um die Frage nach der weiblichen 
Identitat, weil sich hinter der in der Rahmenhandlung diskutierten Frage 
nach der richtigen Madchenerziehung - die Erziehungsdiskussion wird 
im zeitgenóssischen Kontext auf unterschiedlichen Ebenen gefiihrt - die 
Sorge verbirgt, dass auBerhauslich erzogene Madchen ihrer biirgerlichen 
Aufgabe als Hausmutter abtriinnig werden. Dabei spielen Biicher auf- 
falligerweise eine groBe Rolle. Nachdem Julchen in ihrer familialen 

'7 vgl. ebd. 1987, S. 42. 
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Umgebung zunachst geistliche und padagogische Schriften liest, kommt 
sie erst auBerhalb des landlichen Elternhauses, im stadtischen Pensionat, 
mit schongeistiger Literatur in Kontakt. Sie berichtet aufgeregt von 
ihrer Lektiire: "Madame hatte ein neues Buch bekommen, und ich sollte 
ihr, inde8 sie strikte, daraus vorlesen. [...] Es war die neue Heloise". (JG 
1784 184) Julie dEtanges, Titelheldin in Jean-Jacques Rousseaus 1761 
zuerst erschienenem Briefroman Julie, ou la nouvelle Hóloise'*, darf wie 
die mittelalterliche Heloisa ihre Liebe zu ihrem Lehrer nicht leben, da 
gesellschaftliche Schranken der Verbindung entgegen stehen. Die Be- 
ziehung muss vor Julies Vater streng geheim gehalten werden, weil 
dieser die unstandesgemaBe Verbindung zu dem biirgerlichen Hauslehrer 
Saint-Preux in keinem Fall dulden wiirde und auBerdem seine Tochter 
mit einem anderen Mann verheiraten will. Julie leistet inrem Vater zwar 
schlieBlich Gehorsam, gesteht aber auf dem Totenbett, dass sie ihre 
Leidenschaft und ihre Liebe zu Saint-Preux nie wirklich bezwungen hat. 

Ungers Romanfigur Julchen Griinthal, die im Pensionat "Julie" 
genannt wird, identifiziert sich sofort mit ihrer fiktiven Namensvetterin. 
Frisch verliebt in den Bruder ihrer adligen Freundin, gleichzeitig ahnend, 
dass ihr Vater bereits Plane schmiedet, sie zu verheiraten, findet Julchen 
sich in Rousseaus Titelheldin und deren Geschichte wieder und meint in 
dem Moment ihrer Rousseau-Lektiire selbst Julie oder die neue Hóćloise 
zu sein. (JG 1784 184f.) Julchen verschmilzt nachgerade mit der 
briefeschreibenden Titelgestalt ihrer Lektiire und beginnt sogar, wie 
diese zu handeln. Mit Julchens Intertextualitatshandlung thematisiert 
der Roman die Konsequenzen eines eindimensional-identifikatorischen 
Leseverhaltens, wobei die Geschlechterdifferenz und das Verhaltnis von 
Geschlechterdifferenz und Sprache wiederum von gróBter Bedeutung 
sind. Julchens Identifikationsfigur ist die Titelheldin eines reinen Brief- 
romans, wo die Figuren nur in Form ihrer brieflichen Aussagen in 
Erscheinung treten. Julchens Identifikationsobjekt ist also ein Text. 
Dieser schreibt sich nach Julchens eigenen Angaben Wort fiir Wort in 
sie ein: "Jedes Wort war mir aus der Seele geschrieben; jedes driikte 
sich gliihend in mein Herz”. (JG 1784 184) Sie schreibt einen Brief an 
ihren Angebeteten, in dem sie erkldrterma$en ihr eigenes "gliihendes 

'8 Julie ou la Nouvelle Hóloise ou Lettres De Deux Amans Habitans d'Une Petite 
Ville Au Pied Des Alpes. Recueillies et publi es par J. J. Rousseau. Amsterdam: Rey 1761. 
Eine erste iibersetzung ins Deutsche erschien noch im selben Jahr unter dem Titel Julie 
oder Die neue Heloise. Brieje zweier Liebender aus einer kleinen Stadt am Fufe der 
Alpen, Leipzig: Weidmann 1761. 
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Gefiihl”, ihr "Herz" und ihre "Seele" in Worte fasst. Indem Julchen sich 
nach dem Muster der Produkte von Rousseaus fiktiver empfindsamer 
Briefeschreiberin selbst zur empfindsamen Briefstellerin macht, stellt ihr 
Gefiihisausbruch die Reproduktion fiktionaler Gefiihisbeschreibungen 
dar. Weil Julchen sich ausgerechnet liber die Musterbriefe einer der 
prominentesten fiktiven Empfindsamen vertextet, kompromittiert ihre 
Intertextualitatshandlung ihr Gefiihlspathos ebenso wie das Authen- 
tizitatspathos der empfindsamen Briefkultur, die sich beide als be- 
schwórende Redundanz bestimmter rhetorischer Figuren erwcisen”. 
Trotzdem birgt der empfindsame Gefiihlskult mit seiner Betonung der 
Subjektivitat emanzipatorische Tendenzen. Julchen gewinnt durch ihre 
Intertextualitatshandlung an Identitat und findet im Lesen und Śchrei- 
ben zu ihrem Begchren. Rousseaus Julie wird fiir Julchen Griinthal zum 
literarischen Modell, das sie von ihrer Liebe iberzeugt. Die Grenzen 
zwischen Dichtung und Wahrheit verschwimmen. Mit seiner personalen 
Intertextualitat verweist Ungers Julchen Griinthal aut die politische, 
soziałe und psychische Bedeutung von Literatur. Ideen und Mentalitaten 
verandern sich im Wechselspiel mit literarischen Mustern*". Julchen 
Griinthal spielt auf der Handlungsebene vor, wie die Literatur den 
wahrend des 18. Jahrhunderts ablaufenden historischen Wandel der 
Vorstellungen von Liebe und Ehe nicht nur dokumentiert, sondern 
maBgeblich mitbestimmt. Tatsachlich ist die schongeistige Literatur im 
18. Jahrhundert an den Verdnderungen des Heiratsverhaltens und der 
Heciratsordnung beteiligt, zielt die Debatte um die 'Lesesucht" bzw. 
'Lesewut doch genau gegen die Gefahrdung althergebrachter Normen 
und Verhaltensweisen durch Romane. Dabei richtet sich die Kritik von 
Romanlekture und schongeistiger Literatur im 18. Jahrhundert vor allem 
gegen die "Lesewut' von Madchen und Frauen”, gilt es doch zu ver- 
hindern, dass Madchen durch Romanlektiire andere - den mannlichen 

'? Żur paradoxen empfindsamen Rhetorik, die durch den Gebrauch bestimmter 
Muster Authentizitat zum Ausdruck bringen kónnen will, vgl. Wegmann, Nikolaus: 
Zuriick zur Philologie? Diskurstheorie am Beispiel einer Geschichte der Empfind- 
samkeit. ln: Fohrmann, Jurgen u. Miiller, Harro (Hrsg.): Diskurstheorien und 
Literatur- wissenschaft. Frankfurt a. M. 1988, S. 349-364, hier S. 356. 

*? Vgl. SaBe, Giinter: Die Ordnung der Gejiihle. Das Drama der Liebesheirat im 
18. Jlahrhundert. Darmstadt 1996, S. 9. 

*! Vgl. Schón, Erich: Weibliches Lesen: Romanleserinnen im spdten 18. Jahr- 
hundert. In: Gallas, Helga u. Heuser, Magdalene (Hrsg.): Untersuchungen zum Roman 
von Frauen um [800. Tiubingen 1990, S. 20-40, hier S$. 28-30. 
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Verheiratungsplanen widersprechende - Vorstellungen von Liebe und 
Ehe entwickeln. Julchen Griinthal verkniipit das Motiv der "gelebten 
Literatur” - Theodor Wolpers zufolge ein Mittel zur Gesellschaftssatire?? 
- mit geschlechtlichen Implikationen und zeichnet so ein satirisches Bild 
der zeitgenóssischen biirgerlich-patriarchalen Ordnung. Die erzahlende 
Vaterfigur pladiert fiir die innerhdusliche Madchenerziehung durch Hof- 
meister und warnt vor schongeistiger Literatur. Weil Julchens Lektiire in 
der Tat zu einer amourósen Affare fiihrt, scheint die Handlung der 
Binnenerzahlung die Bedenken des Vater-Erzahlers zu bestitigen. Der 
intertextuelle Dialog der Texte unterwandert die Absicht des Vater-Er- 
zahlers aber in einem thematisch zentralen Punkt, indem die Verfiihrung 
durch Literatur ausgerechnet anhand von Rousseaus Nouvelle Hóloise 5 
durchgespielt wird. Vor dem Hintergrund der Intention des Vater- 
-Erzahlers Griinthal - Warnung vor Offentlicher Madchenerziehung und 
Werbung fiir familialen Unterricht durch Hofmeister - erzielt die In- 
tertextualitatshandlung mit Rousseaus Nouvelle Hóloise einen ironi- 
schen Effekt: Rousseaus Titelheldin wird ausgerechnet von ihrem Haus- 
lehrer verfiihrt"*. 

Der Roman Julchen Griinthal erzahlt die Geschichte eines he- 
ranwachsenden Madchens und seiner problematischen Ablósungs- 
versuche vom Elternhaus und bearbeitet damit den gleichen Stoff, der ę 
auch im Bildungsroman Thema ist. Die Geschichte von Julchen Griin- $ 
thal, in der ein vehement auf streng getrennte Geschlechtsidentitaten ć 
pochender Vater-Erzahler die Individuation seiner Tochter unterbindet, Ę 
verweist auf die Fragwiirdigkeit der mannlichen Seite im Konzept des 3 
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8 Vgl. Wolpers, Theodor: Zu Begrij| und Geschichte des Motivs "Gelebte Litera- 5 
tur in der Literatur”. ln: Gelebte Literatur in der Literatur. Studien zu Erscheinungs- s 
jormen und Geschichte eines literarischen Motivs. Bericht iiber Kolloquien der 
Kommission fiir literaturwissenschaftliche Motiv- und Themenforschung 1983-1985. Her- 
ausgegeben von Theodor Wolpers. Gottingen 1986, S. 7-29, hier S. 9. 

** Rousseaus Roman fand bereits in dem 1774 erschienenen Drama Der Ho(- 
meister oder die Vortheile der Privaterziehung von Jakob Michael Reinhold Lenz eine 
ahnlich ironische Verwendung wie in Ungers Julchen Griinthal. In Lenz Drama 
streiten sich die Figuren ebenfalls um die Vor- und Nachteile familialer und Offentlicher t 
Kindererziehung, wobei von einem Hofmeister unterrichtete Tochter des Hauses von 
ihrem Lehrer verfiihrt wird, nachdem sie Rousseaus Nouvelle Hćloise gelesen hat. Bei 
Lenz verweist der Untertitel des Dramas noch einmal gezielt auf diese Ironie, weil hier 
das Ganze als *Vortheile der Privaterziehung” bezeichnet wird. Ungers Roman reieriert 
somit auch auf das Drama von Lenz, in welchem die Liebesbeziehung zwischen 
Gustchen und Lauffer ahnlich literarisch vermittelt ist wie in Julchen Griinthal. Vgl. 
Safe: Die Ordnung der Gefiihle. 1996, S. 184-204. 
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sich selbst ausbilddenden Subjekts, dessen sogenannte Autonomie und 
Identitat auf die Unfreiheit eines weiblichen Gegenstiicks angewiesen 
bleiben. Friederike Helene Ungers erzahlerisches Werk - in dem Goethes 
fir die Erzahlliteratur der Epoche grundlegender Roman Wilhelm 
Meisters Lehrjahre als durchgangiger erzahlerischer Bezugspunkt dient 
- betreibt eine vehemente Kritik an den in der Gattungsgeschichts- 
schreibung und Forschung zum Bildungsroman bis heute implizit wirk- 
samen zeitgenóssischen Konzepten von Autonomie, Subjektivitat und 
Identitat. Besonders deutlich wird dies in der Bildungsromansatire Prinz 
Bimbam. Ein Mihrchen fiir Alt und Jung aus dem Jahr 1802. 

 
Der Bildungsroman als geschlechtsspezifisches Erzahlmuster  

In Ungers Prinz Bimbam. Ein Mdhrchen fiir Alt und Jung bildet 
das Muster des Marchens 'nur den erzahlerischen Rahmen, um die 
gróBtmogliche Freiheit beim Erzahlen nutzen zu kónnen. Der durch und 
durch ironische, schon durch die Namengebung des Titelhelden massiv | 

E geschlechtlich indizierte Text stellt - hierin auf Biichners Leonce und 
5 Lena vorausdeutend - eine Literatursatire dar, in der sich kaleidoskop- 
>) haft eine literarische Anspielung an die andere reiht. 

Prinz Bimbam, Sohn und Hatschelkind der Fee Quatscheline, 
erwacht eines Morgens aus *wunderlichen” Traumen von Madchen und 
verzauberten Kirschkernen. (PB 6)** Spontan erkldrt er die Frau seiner 
Traume zu seiner Braut. Um die Gesuchte erst einmal zu identifizieren, 
bringt Quatscheline einen kristallenen Spiegel, in dem sich samtliche 
Prinzessinnen der Welt finden. Die Auserwahlte ist Prinzessin Zenobia, | 

: eine Asthetikerin, die den Umgang mit Schongeistern und Rezensenten | 
pilegt und die durch eine miihsame Priifungsfahrt durch die Literatur- | 
und Kulturgeschichte zu erringen ist. Als eigentliche Priifungsaufgabe 
muss Bimbam einen verzauberten Kirschkern zwischen sich drehenden 
Windmiihlenfliigeln fangen und der Prinzessin iiberreichen, wobei er 
nach den Worten des Orakels fiir seine Erlósung "Selbstgefiihl” erlangen 
muss. (PB 21) In Begleitung eines Hofmeisters macht sich Bimbam auf 
den Weg und begegnet bald Kronos, dem Totengraber der Literatur. Die 
Priifungsfahrt fiihrt Bimbam an unterschiedlichen Epochen der Lite- 
raturgeschichte, den Alexandriner-Gesangen und der antikisierenden  

ż4 Sigel und Seitenzahl beziehen sich auf folgende Ausgabe: [Unger, Friederike 
Helene:] Prinz Bimbam. Ein Mdhrchen fiir Alt und lung. Berlin: Johann Friedrich 
Unger 1802. 
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deutschsprachigen Lyrik vorbei, bis er zum Wald der neuesten Literatur 
und Philosophie gelangt. Dort begegnet er unter anderem einem Kater 
in Stiefeln und fiihlt sich angesichts des wunderlichen Treibens schlie- 
Blich dumm. Dieser Moment des Selbstgefiihis bringt ihm die Namen- 
sanderung in "Luminos” und die sichere Aussicht auf den ausgesetzten 
Preis ein. Bimbam-Luminos erscheint nun in mannlicher Schonheit und 
mit mannlichem Blick. Als er Zenobia den Kirschkern iiberreicht, leuch- 
tet ringsum die Inschrift "Wahre Lebensweisheit”, und Zenobia erklart 
ihm, sie sei nur ein Mittel fiir seine "Bildung" gewesen und von nun an 
eine ganz normale *Weibesnatur”. (PB 101) Die beiden sind von da ab 
gliicklich vereint. 

In Prinz Bimbam. Ein Mdhrchen fiir Alt und Jung spielt der 
Bezug zur Gattung Bildungsroman eine besondere Rolle. Durchgangig 
hochironisch, signalisiert der Text schon durch den Namentitel die Be- 
deutung des Geschlechts fiir das erzahlte Geschehen: das nichtssa- 
gende lautmalerische "Bimbam”, das auf den Klang von Glocken an- 
spielt, steht in der deutschen Umgangssprache seit 1800 auch fiir 
*Hoden"” oder *Penis”**. Unter allen von Ungers erzahlerischen Werken 
thematisiert Prinz Bimbam die mediale Vermitteltheit geschlechtlicher 
Identitat am deutlichsten. Der lacherliche Titelheld wird auf eine ebenso 
lacherliche explizit so genannte 'Bildungs-Fahrt geschickt, die sich dem 
gendersensiblen Blick als eine Zeitreise durch die Literaturgeschichte zur 
Annahme einer bestimmten Geschlechtsidentitat entpuppt. Die Aufgabe 
des Priiilings ist nicht nur, eine Frau, sondern ebenso, sich selbst zu 
finden, also sich im klassisch-idealistischen Sinn zu bilden: "Sie treten 
hier in Ihre Bildungsschule ein [...]”. (PB 38) Durch den mehrfachen 
expliziten Gebrauch des Begrifies 'Bildung' stellt sich der Text selbst in 
den Kontext der zeitgenóssischen Bildungsphilosophie. Auffallig ist, dass 
Zenobias Bildungskonzept dem Schiiler die Freiheit zu eigenen Neigun- 
gen und Irrtiimern einraumt und insofern dem klassischen Bildungsideal 
entspricht. Freilich spielt Ungers Prinz Bimbam nicht auf das klassische 
Bildungsideal an, ohne es gleichzeitig ironisch anzugreifen. So besteht 
Prinz Bimbams Bildungsschule vornehmlich darin, sich selbst hoch und 
andere gering zu schatzen. (PB 38) Bei dieser Bildung des Mannes hat 
 

z” Vgl. Kiipper, Heinz: Worterbuch der deutschen Umgangssprache. Stuttgart 1988, 
S. 108. Vgl. dazu auch Bornemann, Ernest: Sex im Volksmund. Der obszóne Wortschatz 
der Deutschen. |. Wórterbuch von A-Z. Reinbek bei Hamburg 1974, o. S; ders.: Sex im 
Volksmund. Der obszóne Wortschatz der Deutschen. 2. Wórterbuch nach Sachgruppen. 
Reinbek bei Hamburg 1974, 1.73. 
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die Frau eine klar umrissene Funktion: "Sie treten hier in Ihre Bild- 
ungsschule ein: nie gerieth ein Mann, den nicht ein geliebtes Weib 
bildete”. (PB 38) Fiir die mannliche Bildung ist also die Liebe zu einer 
Frau notwendig, wobei diese geliebte Frau dann die Bildung des Mannes 
bewirkt. Bei Prinz Bimbam auBert sich dies ganz konkret: sein Bil- 
dungsstreben besteht vor allem im sexuellen Interesse am weiblichen 
Geschlecht: 

Der Bildungstrieb war in dem Grade in ihm erwacht, dass er sich unablassig 
Gasse auf und Gasse ab umhertrieb, das edle Werk zu fórdern. Einst war er 
einer der tausend einzeln und Gruppenweise in Residenzen umherschwirrenden 
transparenten weiblichen Gestalten nachgeeilt [...]. (PB 494.) 

Hohnisch beschreibt die Erzahlstimme, wie Prinz Bimbams Bild- 
ungsweg mit dem Sammeln erotischer Erfahrung beginnt. Bimbam 
macht also tatkraftig - nomen est omen - der umgangssprachlichen 
Wortbedeutung seines Namens alle Ehre. Nach bestandener Priifung 
erhalt er bekanntlich den Namen "Luminos'. (PB 94) Das Wort 'lu- 
minos” ist eine Wortschópiung, die sich ans Griechische anlehnt**. In 
seinem antikisierenden Kontext kann das Wort als fiktionaler Grazis- 
mus, als Zusammensetzung aus dem lateinischen 'lumen' und der ty- 
pisch mannlichen griechischen Endung 'os gelesen werden. Ins 
Deutsche iibersetzt, bedeutet 'lumen' nicht nur Licht, sondern scherzhaft 
auch *kluger Mensch, Koónner, hervorragender Kopf”, so dass Luminos 
«der Erleuchtete” oder "der Leuchtende” iibersetzt werden kann?”. Die 
Priifungsfahrt, die den kórperlich fixierten Prinz Bimbam zum Licht der 
Vernunft fiihrt, ist so auch als ironisch gebrochene Loósung des Konflikts 
zwischen Eros und Geist lesbar, der in den als solche kanonisierten 
Bildungsromanen - neben Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre etwa 
auch in Wielands Geschichte des Agathon - immer auch Thema ist. 
Prinz Bimbams ironisch alludierende Bildungsgeschichte beschreibt 
hohnisch-sarkastisch die Wandlung vom triebgesteuerten 'Prinz Genital' 
zum erleuchteten, leuchtenden 'Kónig Genial. Insofern Prinz Bimbams 

+ Zum griechischen lumenos (AovHevog) vgl. das *Verzeichnis schwieriger Verb- 
formen” in: Langenscheidts Taschenwórterbuch. Altgriechisch. 6. Auflage. Berlin u. 
Miinchen 1996, S. 459-480, hier S. 471. 

*7 Vgl. Duden. Das GroBe Fremdwórterbuch. Herkunjt und Bedeutung der Fremd- 
wórter. 2. neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben und bearbeitet vom 
Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion. Mannheim u. a. 2000, S. 818. 
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Bildungsreise ausdriicklich durch die Literatur- und Kulturgeschichte 
geht, wobei eine schóne Jungfrau "die deutsche Poesie” verkórpert (PB 
75-79) und insofern Bimbam seine Bildung auch sonst durch Frauen- 
beziehungen erlangt und das von ihm erreichte Bildungsziel mit Licht 
konnotiert wird, referiert der Plot auch auf Schlegels Lucinde”*. Dessen 
zentrales Kapitel Lehrjahre der Minnlichkeit werden als Anspielung 
auf Goethes Bildungsroman gelesen, die Frauenfiguren stehen fiir Stufen 
der Kunstgeschichte**. Neuere, feministisch orientierte Arbeiten aus dem 
Kontext der Frauenbildforschung haben auf die Bedeutung der Ge- 
schlechterdifferenz fiir diesen Sachverhalt hingewiesen: Die Frauen- 
figuren sind auf den Bildungsprozess der mannlichen Bildungsroman- 
helden hin konstruiert und fiir die Selbstfindung des Helden funktio- 
nalisiert. Dabei zeigt der mannliche Entwicklungsprozess im Bil- 
dungsroman die Vereinnahmung und Auslóschung der Frauen durch die 
patriarchale Ordnung”. Bei der Lektiire von Prinz Bimbams Ge- 
schichte bedarf es eines solchen geschlechtersensiblen Blickes allerdings 
nicht, um zu erkennen, dass die entscheidende Frauenfigur fiir den 
Helden funktionalisiert ist. Zenobia gibt iiber ihren Stellenwert innerhalb 
der erzahlten Geschichte selbst deutlich Auskunft: 

Luminos erschien ihr in mannlicher Schóne; sprechend war seine Miene und 
denkend sein Auge. Mit edlem Anstande iiberreichte er ihr den Kirschkern, der 
beider Schicksal lósen sollte. Kaum hatte ihre warme Hand ihn beriihrt, so 
zersprang er mit Kraft, und auf allen Seiten des Saales war mit Feuerschrift zu 
lesen: Wahre Lebensweisheit. Und in der ganzen groBen Residenz war der 
Wiederschein: wahre Lebensweisheit. "Mein theurer Prinz”, sagte jetzt 

 

o *8 Vgl. Schlegel, Friedrich: Lucinde. In: Ders.: Kritische Friedrich-Schlegel-Aus- 
© gabe. Herausgegeben von Ernst Behler unter Mitwirkung von Jean-Jacques und Hans 
f "Eichner. Fiinfter Band. Erste Abteilung. Kritische Neuausgabe. Dichtungen. Heraus- 
e _ gegeben und eingeleitet von Hans Eichner. Miinchen, Paderborn u. Wien 1962, S. 1-82. 

Pe hy Vgl. dazu Schlaffer, Hannelore: Frauen als Einlósung der romantischen Kunst- 
theorie. In: Jahrbuch der deutschen Schillergeselischajt. Jahrgang 21 (1977), S. 274- 
-296, hier S. 277-281. 

> Vgl. Dick, Anneliese: Weiblichkeit als natiirliche Dienstbarkeit. Eine Studie 
zum klassischen Frauenbild in Goethes Wilhelm Meister. Frankfurt a. M. 1986; Becker- 
-Cantarino, Barbara: Die Bekenntnisse einer schónen Seele: Zur Ausgrenzung und 
Vereinnahmung des Weiblichen in der patriarchalen Utopie von Wilhelm Meisters 
Lehrjahre. In: Wittkowski, Wolfgang (Hrsg.): Verantwortung und Utopie. Zur Literatur 
der Goethezeit. Ein Symposium. Tiibingen 1988, S. 70-90. 
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Zenobia mit herzgewinnender Freundlichkeit: Diese, nicht ich, war des Strebens 
werth; denn auch ich sollte Werkzeug Ihrer Bildung seyn. Der Zauber ist dahin; | 
ich bin in meine eigenthiimliche Weibesnatur zuriickgetreten, und werde nie | 
wieder, weder ein asthetisches Weib werden, noch zur Thiergestalt der | 
Maiusefinger herabsinken. (PB 100f. Hervorhebungen i. O.) 

Nach der Erfiillung ihrer mannlichkeitskultivierenden Aufgabe tritt 
Zenobia konsequenterweise in die 'natiirliche Weiblichkeit - ein glei- 
cherma$en patriarchales Konstrukt - zuriick. Sie iiberlasst dem Mann 
das Feld der Kultur, das er sich mit ihrer Hilfe erobert hat. Dabei ist es 
weniger ihre - freilich fiktive - Person, die inm hilit. Es ist vielmehr das 
Bild, das er sich von seiner Auserwahlten macht. Genau betrachtet ist 
die Zenobia-Figur namlich ein Bild, das Prinz Bimbam selbst zu Beginn 
der ganzen Geschichte in einer Traumphantasie ausgerechnet durch den 
Blick in einen Spiegel produziert (PB 6): 

 
 

Bald kam sie [Quatscheline, B. G.] mit einem krystallenen Spiegel zuriick, worin 
sich alle Prinzessinnen der Welt in verschlungenen Reihen darstellten. Bimbam 
war ganz Auge [...] und Bimbam rief exaltiert: "Ha! da, da, das ist sie”! Rasch 
streckte er die weichen Handchen darnach aus, in den goldenen Locken zu 
schwelgen; aber o weh! es war nur Luftgebilde. (PB 81.) 

Die angebetete Frau ist eine mannliche Projektion: unberiihrbar 
und aus Luft. Nun gehórt ein Spiegel, der Verborgenes verrat, zu den 
typischen Requisiten des Marchens”'. Fiir Quatscheline, die ihren Sohn 

3 bei der Suche nach der Traumfrau unterstiitzen móchte, ist der Verlauf 
* der Begegnung mit der Frau im Spiegel aber symptomatisch fiir die 

Weiblichkeit: 

Die Fee tróstete ihren Liebling und sagte: dass die sterblichen Madchen nicht viel 
anders waren; Wind und Feuer, wovon Venus Urania nichts wisse, sei ihre 
Natur; und in gewissem Sinne existirten sie eben auch nicht. (PB 91. 
Hervorhebung i. O.) 

Die Fee vergleicht Madchen ausgerechnet mit zwei Elementen, die 
ungreifbar, fliichtig und in keine Form zu bringen, dennoch aber eviden-  

 
%! Vgl. Wunder, Heide: Feudalismus. In: Enzyklopidie des Mirchens. Hand- 

wórterbuch historischer und vergleichender Erzdhljorschung. Herausgegeben von Kurt 
Ranke. Band 4. Góttingen 1984, Sp. 1054-1066, hier Sp. 1061.  
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termaBen vorhanden sind. Dass Madchen in gewissem Sinne nicht exis- 
teren und dass 'Weiblichkeit cigentlich die Geste eines Oszillierens 
schlechthin verkórpert"*, ist ein Theorem der aktuellen identitats- 
kritischen Geschlechterforschung. In dieser Lesart kultureller Bilder der 
Geschlechterinszenierung wird die Frau als Metapher und Projektions- 
fliche betrachtet, mit deren Hilfe das Weibliche als das Andere ent- 
worfen und ausgrenzt wird, um in dessen Spiegelung 'mannliche 
Identitat zu gewinnen**. Weiblichkcit erscheint als eine Projektion ge- 
schlechtsunspezifischer Anteile, von der sich die als 'mannlich definierte 
Person abgrenzt, um ihre 'Mannlichkeit und sich selbst als "'Mann' zu 
konstituieren. Eine solche Ausgrenzung und Abwehr von als 'weiblich 
bezeichneten Eigenschaften durchlauft Ungers Prinz Bimbam auf seiner 
Priifungsfahrt bzw. Entwicklung zum erwachsenen Mann Luminos: 
"Hier miiGt Ihr baden, und das wcibische Wesen abthun, das Euch nie 
zur Kraft gelangen laft'. (PB 67) Da Prinz Bimbam zu "mannlicher 
Schóne” (PB 101) gelangt, indem er sich in einem Bad vom 'Weiblichen' 
seines Wesens lóst, kann sein spaterer Name "Luminos” auch als Ans- 
pielung auf das griechische "lumenos” (Aovuevog) gelesen werden”*. 
Wórtlich iibersetzt bedeutet es "der sich Waschende” oder "der gewa- 
schen Werdende”**, Der in "Konig Luminos” umbenannte Prinz Bimbam 
erscheint am Ende seiner Priiiung quasi zum Mann gełlautert**. Dabei 
verwendet das Anti-Marchen auch das antike Motiv der Lauterung im 
Bad ironisch, da das vom Weiblichen reinwaschende lauternde Bad 
ausgerechnet in der Nachbarschaft blutiger Kriegsschauplatze stattfindet 
 

*? Vgl. Die schóne Seele. Erzihltexte von Johann Woligang von Goethe, Heinrich 
von Kleist, E. T. A. Hofimann und anderen. Ausgewahlt und mit einem Nachwort, 
Anmerkungen und bibliographischen Hinweisen versehen von Elisabeth Bronien. 
Miinchen 1992, S. 378. 

*3 Diesen Mechanismus minnlicher Identitatsfindung auf der Grundlage der Aus- 
grenzung und Auslóschung des als Weibliches imaginierten Anderen der Kultur, 
beschreibt auch der Biłdungsprozess von Wilhelm Meister in Goethes klassischem 
Bildungsroman Wilhelm Meisters Lehrjahre. Vgl. dazu Giesler, Birte: * ... wir Menschen 
alle sind Palimpseste .” Intertextualitit in Hedwig Dohms Schicksale einer Seele am 
Beispiel der Verarbeitung von Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre. Herbolzheim 2000, 
S. 23-28. 

a Vgl. Langenscheidts Taschenwórierbuch. Altgriechisch. 1996, S. 471. 

*8 Fiir die Hilfe bei der iibersetzung von "Luminos" danke ich Frau OStR Sigrun 
Neukirch. 

"© Zur symbolischen Bedeutung des Bades vgl. Lurker, Manired (Hrsg.): Worterbuch 
der Symbolik. Fiin(te, durchgesehene und erweiterte Auflage. Stuttgart 1991, S. 70. 
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und der neue, unweibliche, mannliche Luminos sich vor allem durch 
ubermaBigen Alkoholkonsum und schlechtes Benehmen auszeichnet. (PB 
63-68) Das Ziel von Prinz Bimbams Bildung erscheint angesichts der 
Auflósung des Ratsels um den Kirschkern nicht weniger fragwiirdig. 
Der Kern zerspringt, so dass "auf allen Seiten des Saales [...] mit 
Feuerschrift zu lesen [ist, B. G.]: Wahre Lebensweisheit”. (PB 100. 
Hervorhebung i. O.) Die Feuerschrifit an der Wand gegeniiber dem 
iiberheblichen Kónig kann als Anspielung auf den alttestamentarischen 
Kónig Belsazer gelesen werden, dem nach einem ausschweifenden 
gotteslasternden Fest mit einem unheilverheigenden Schriftzug an der 
Wand des Festsaals die eigene Ermordung prophezeit wird. Die biblische 
Anspielung am Ende des Bildungsweges stellt gleichzeitig einen er- 
neuten Bezug zu Wilhelm Meisters Lehrjahre her, wo Friedrich am Ende 
Wilhelm mit dem biblischen Saul vergleicht und so indirekt auf die frag- 
wiirdige Zukunftstrachtigkeit des von Wilhelm Erreichten hinweist. 

Friederike Helene Ungers Texte sind ausgesprochen spielerisch 
gestaltet. In seiner Zeit Werk in mehr als einer Hinsicht eine Ausnahme- 
erscheinung, ist Ungers Werk ein iiberzeugender Beleg dessen, was es 
thematisiert: 'Weibliches Schreiben' ist eine Schimare, ein Klischee, das 
das moderne Literatursystem selbst hervorgebracht hat. 
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POWIEŚCI FRIEDERIKE HELENE UNGER: 
ESTETYCZNA GRA 

Z GATUNKAMI LITERACKIMI 
Streszczenie 

Friederike Helene Unger (1751-1813) to wielce płodna autorka współczesna Goe- 
themu. Swoje powieści tworzyła w Berlinie, kluczowym ówcześnie ośrodku literackim 
Niemiec, działając jednocześnie jako publicystka, tłumaczka i na polu wydawniczym. 
Współcześni pisarce chętnie czytali i pochlebnie oceniali jej utwory. Dziś natomiast 
twórczość jej popadła w zupełne zapomnienie. 

Autorka artykułu, przypominając dzieło Unger, uwypukla znaczenie jej działal- 
ności pisarskiej dla literatury i kultury epoki Goethego. Proza Unger odwołuje się 
w szczególny sposób do innych współczesnych jej tekstów, popularnych wówczas kon- 
wencji i gatunków literackich oraz estetycznych koncepcji. Unger obchodzi się z wyko- 
rzystywanym przez siebie materiałem niezwykle ironicznie, a niekiedy wręcz bezpardo- 
nowo. Artykuł uwidacznia na trzech przykładach, w jaki sposób jej autorefleksyjne 
pisarstwo wykorzystuje odniesienia intertekstualne do krytycznego ujęcia zależności 
między życiem literackim przełomu XVIII i XIX w. a stereotypami płci. Wiodąca per- 
spektywa feministyczna prowadzi do specyficznej krytyki powieści edukacyjnej, najważ- 
niejszego gatunku powieściowego w literaturze niemieckiej tego okresu. 
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