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Einleitung. 
Das gesellschaftliche und kiinstlerische Leben im 19. J ahr

hundert, iiberwiegend in England und Frankreich, wird von einer 
seltsamen, als Dandysmus bekannten Macht durchzogen und be
einfluBt. Er tritt als eine Lebenshaltung auf, die an der Schwelle 
des 19. Jahrhunderts in ihrem ersten groBen Vertreter GEORGE 
BRYAN BRUMMELL fertige Form findet und nUn gelebt, beschrieben, 
in ihrer Problematik behandelt den Lauf des. J ahrhunderts durch
zieht. Dberall bemerkbar, fehlt diesem Phanomen doch die breite, 
fest umreiBbare Realitat; in der ungeheuren Symphonie dieses 
J ahrhunderts erscheint seine matte Stimme als schwebender, schnell 
sich verlierender Klang, nicht als sicher durchgeflihrte Melodie. 
Auch entzieht es sich jeder positiven Wertung; seine Gegenwart ist 
substanzarm, ohne Leistung, ohne wertbare Auswirkung im sozialen 
Leben; es besitzt keine Zukunft. Abgeschlossen in sich selbst be
trachtet, in den wenigen Vertretern, die ihm deutliche Realitat ge
geben, bietet es eine Flille kleiner und kleinster Zlige dar, ein Sonder
leben, das ohne groBbewegende Idee sinnlos, selbst einfaltig scheint. 

Dieser selbe Dandysmus aber bewegt die bedeutendsten Kopfe 
des J ahrhunderts; BYRON hat ihn selbst gelebt, nach ihm BULWER, 
DISRAELI; in Frankreich sind S1'ENDHAL, BAUDELAIRE, FLAUBER1' 
merklich von ihm durchdrungen. BRUMMELL, der nichts war als 
Dandy, lebte geachtet und in enger Berlihrung mit den ersten 
Geistern seiner Zeit; von WILDE laBt sich nicht leugnen, daB er einen 
hoheren Verstand, tiefere Einsicht als die meisten seiner Kritiker 
besaB. Wenn also im Dandysmus keine umfassende und weitwir
kende Tatsache zu entdecken ist, so vielleicht doch ein bedeutendes 
Problem, das flir die Erkenntnis ebenso fruchibar wie der Dandysmus 
unfruchtbar flir das Leben. Seine Bedeutung ist symptomatisch; er 
deutet auf Wandlungen hin, die das Kulturleben des 19. Jahr
hunderts durchleidet, und will so nicht isoliert in sich, sondern vom 
Boden seiner Existenz aus gefaBt und begriffen werden. 

In diesem groBen Zusammenhang der Zeit, eingeflochten in ihr 
Schicksal, gewinnt er selbst Sinn und Bedeutung; er ist ein historisches 
Phanomen, das blitzartig eine Kulturepoche erhellt, an einem be
stimmten Zeitpunkt in ihr erscheinel1d und nut in ihm moglich. 
Damit ist es im engsten Sinne historisch. Sein Ursprung liegt nicht 

1VI ann, Dandy. 
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im Zufalligen, Zeitfreien des bloBen Triebes, der, immer wirkend, 
an sich akulturell, noch ragt es in das Reich letztgilltiger Sinngehalte 
der Kultur iiberhaupt empor, wie sie in Religion, Philosophie, Kunst 
sich offenbaren und in die Historie nur als in ihr faBbares Dasein 
eingehen - als symptomatisches Phanomen entspringt der Dandys
mus dem Verlauf einer Kultur, bezeichnet Sinn und Richtung ihres 
Weges, driickt sie aus und ist nur als solcher Ausdruck begreiflich 
und wertbar. 

So mangelt ihm das freie, sich selbst geniigende Kraftezentrum, 
woraus er zeitfrei abzuleiten ware; doch ist er darum nicht unmittel
bar Produkt seiner Zeit: zwar undenkbar ohne seinen historischen 
Untergrund und Geschopf seiner Epoche, erhebt er sich in begrenzter 
J;<'reiheit iiber sie, indem er reagiert. Die Moglichkeit seiner Reaktion 
gegen eine Kulturlage, die schOpferische Tatigkeit, mit der er die 
Form seiner Reaktion eigentiimlich entwickelt, sind seine Freiheit; 
Mangel an freiem Aufschwung halten ihn wieder an seinem Gegen
satz fest. Er verhalt sich zu seinem Muttergrund wie der Planet 
zu seinem Zentralgestirn, in Einheit von Freiheit und Bindung, und 
will als Spannungsproblem begriffen werden. 

In dieser Rolle als Reaktion liegt seine Bedeutung, nicht in seiner 
Wirklichkeit als solcher. Nirgends erscheint er als die in Schlag und 
Gegenschlag sich vorantreibende Zeit selbst, er bildet kein neues 
Ganze, sondern bleibt iiberall Symptom. In einzelnen verfiihrenden 
Gestalten wachst er empor, die als bewuBter Gegensatz ihrer Zeit 
existieren. Nur einmal schlieBen sie sich zu einer deutlich sichtbaren 
Sekte zusammen, zur Zeit ihrer ersten Eliite und zugleich ihrer 
hochsten Auspragung, von 1800 bis 1830, und zwar in England. 
Den Mittelpunkt dieser Epoche bildet der iiberragende GEORGE 
BRUMMELL, Ur- und Vorbild des Dandytums iiberhaupt. Dieser 
Mann tauchte auf als Inbegriff einer hochsten, verfeinerten Kultur, 
deren Pflege die oberste und alfeinige Aufgabe seines Lebens ~u sein 
schien. Diese Bemiihung richtete er ganz auf seine eigene Person, 
auBerlich wie innerlich; er vollendete seine Erscheinung mit der 
Sorgfalt und dem priifenden Geschmacke, wie sie einem Kunstwerk 
zugewandt werden, er bildete seinen Geist zu iiberlegener, form
beherrschender Sicherheit heran. So schien Form als kiinstlerische 
Geformtheit s'ein Ideal, und sein ganzes Leben, die restlose Durch
dringung seiner Existenz durch kiinstlerische Fo.rm deutet darauf 
hin, daB er mehr im Sinne hatte, als Kunstwerk zu existieren denn 
ein Kunstwerk zu schaffen. Wird nur freie Produktion Tatigkeit 
genannt, so lebte er absolut untatig, und dies zweifellos bewuBt. 
Denn er llahm der Welt gegeniiber eine Stellung eil1, der des Kunst-
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werkes tief verwan<;lt; wie dieses unberiihrt iiber dem Leben steht, 
so auch er. Dieser Existenz aber, die scheinbar als abgerundetes, 
zweckfreies Kunstwerk sich jeder Vermischung mit dem Leben ent
zog, kam zugleich eine Wirkung wie die des Kunstwerkes zu. BRUM
MELLS iiberlegene Existenzweise fand rasch wachsend Bewunderer 
und Nachahmer. Diese Wirkung trug ihn, der weder Geburt, Rang 
noch groBes Vermogen besaB, auf den Gipfel der englischen Gesell
schaft; er' wurde deren asthetisches Gewissen, ihr machtiger Diktator. 
Die Gesetze der Vornehmheit lagen unwidersprochen in seiner Hand, 
dem gegeniiber die Gesellschaft stets unterwiirfige Schiilerin. Er 
se1bst nahm die ihm so reich entgegengetragene Macht mit der 
I/assigkeit auf, die er stets dem Leben gegeniiber bekundet; er ver
leugnete keinen Augenblick seine letzthinnige Welt- und Menschen
verachtung und hie1t seine Wirkung iiberwiegend passiv aufrecht, 
indem er in iiberlegener Form, iiberlegenem Geiste unbeirrbar rllhen 
blieb und nie angreifbar aus seiner Reserve hervortrat. So glanzte 
er in England nicht weniger als 20 Jahre lang, von N eidern befeindet, 
von Bewunderern verherrlicht, respektgebietend se1bst den GroBen 
seiner Zeit, bis die AuBerlichkeit finanziellen Ruins ihn yom Boden 
seiner Wirksamkeit verbannte. 

Der Widerschein dieser ratselvollen Gestalt durchwirkt das ganze 
Jahrhundert. Um sie bewegt sich ein Heer von 'I'rabanten, ihr fol
gen bedeutende Nachahmer. Die letzteren, zu einer verwandten 
Rolle pradisponiert, erkennen an BRUMMELL ihre Bestimmung. Bis 
um 1830-1840 findet das Dandy tum in England breitere Wirk
lichkeit, bildet selbst eine eigene Literaturgruppe, die Dandyschule, 
heran, sinkt dann nieder und erhebt sich in einem neuen Aufschwung 
in der asthetischen Bewegung, die, von RUSKIN und MORRIS aus
gehend, ~ich in OSCAR WILDE auskristallisiert. Wie sehr die Erzeugung 
dieser Gestalten Eigentiimlichkeit des J ahrhunderts iiberhaupt, 
BRUMMELL nur die vorbildlichste Auspragung, beweist Frankreich. 
Die dandyhaften Ziige in BENJAMIN CONSTANT, CHATEAUBRIAND, 
STENDHAL treten zu einer Zeit auf, die) unbeeinfluBt von englischen 
Vorbildern, fiir dieses Wesen noch keine Formel gefunden hatte 1). 

1) Nach dem "Etymological Dictionary of the English Language, Oxford 1910" 
kommt das Wort Dandy um 1813-1819 in London in Mode. In B1E: Sportmen's 
Slang, London 1825, ist das Jahr 1816 angegeben. Der Dandysmus gewinnt dem
nach erst am Ende der Laufbahn BRUMMELLS, der als BEAU-BRUMMELL bekannt war, 
seinen bleibenden Begriff. Die fiir das Wesen dieses Ph1i.nomens gleichgiiltigen Ab
leitungen dieses Wortes sind schwankend. Man hat es auf dandle = tandeln zuriick
gefiillrt, auch auf die MOLIERESche Lustspielfigur George Dandin. Der Etymological 
Dictionary gibt an, da!3 J ack-a-dandy bis auf 1659 zuriickverfolgbar ist und im 
18. Jahrhundert auf dem Dandysmus ahnliche Erscheinungen angewendet worden sei. 
Dandy sei moglicherweise eine Variation des Namens Andrew. 

1* 
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Erst um 1830 setzt die Wirkung Englands ein. Die damals auf
flallUlfende Begeisterung fiir BYRON tragt auch den Namen BRUM
MEr.LS nach Frankreich und reizt zur Nachahmung dieses Dandy, 
als dessen Schiller BYRON bekannt war, an. Der Dandysmus wird 
in der franzosischen Romantik groBe Mode, verfillt jedoch rasch 
und blUht mehr in der Literatur fort als in ge1ebter Darste11ung. 

Die Zersplitterung dieses Phanomens tiber ein J ahrhul:!-dert, die 
Reduktion seiner tieferen Wirkllchkeit auf wenige Gestalten, so 
BRUMMELl., W AINEWRIGH'l', WILDE in England, BARBEY D' AURE
VILr. y und BAUDEr.A.IRE in Frankreich, wobei wiederum nur England 
vollkommene Ausbildungen zeigt - diese Umstande hemmen die 
Forschung. Dazu drangt die tiefer philosophisch gefaBte Aufgabe, 
den historischen Sinn des Dandysmus im anschaulichen Bilde zu 
entfalten, den Zwiespalt zwischen dem lebendigen irrationalen Gegen
stand und der Rationalitat des erfassenden Begriffs stark hervor. 
Zu mancher Epoche liebt es das Leben selbst, rationale Formen 
anzunehmen; auBerlich, indem es sich, wie in der Aufklarung des 
18. J ahrhunderts, verstandesmaBigen Regeln unterwirft; oder inner
lich, indem es, wie im deutschen Idealismus, mit wundervoller, hin
reiBender Energie die ganze Fiille seiner Existenz in die Klarheit 
des philosophischen Begriffs emporzulautern sucht. Hier bietet sich 
dem nachschaffenden, wissenschaftlichen Begriff ein vorbestimmtes 
Objekt; er wird nicht nur ein kaltes abstraktes Geriist eines ehemalig 
Lebendigen auffiihren, sondern es auch mit dessen Blut durch
stromen konnen. Anders in jenen Epochen, die nicht nur irrational 
sind, sondern es auch sein wollen, wie in der Romantik. Hier wird 
der Zwiespalt deutlich und schwer iiberbriickbar. Auch sie arbeiten 
mit Begriffen und suchen Se1bsterhe11ung in begrifflich strukturierter 
Theorie, ohne daB diese Begriffe noch rational in sich waren. Keine 
logische Zergliederung erhe11t sie noch; sie sind Hinweise auf ein 
inational Lebendiges, Abbreviaturen ganzer Erlebniskomplexe, Sym
bole, deren Sinn sich nur dem Eingeweihten deutet. Die Aufk1arung 
ist weitgehend nachzudenken; die Romantik hingegen muB im In
nersten erlebt sein, um dargestellt werden zu konnen. Der Darsteller 
muB mit ihren Kraften sich durchtrankt und als Eingeweihter die 
Sprachmittel in sich aufgenommen haben, die Unmittelbarkeit seiner 
Anschauung in einer suggestiven, das Erlebnis der Romantik wieder 
heraufbeschworenden Darstellung zu bannen~ Da er wissenschaftlich 
arbeitet, wird er mit Begriffen arbeiten, doch mit solchen Be
griffen, die nicht logisch zu zergliedern, sondern von der suggestiven 
Kraft durchdrungen sind, bestimmt gerichtete Erlebnisse zu ver
mitteln. 
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Diese Methode, die den feinsten Verastelungen einer komplizierten 
Lebendigkeit nachtastet und sie iibermittelt, ist notwendig fiir die 
Erfassung des Dandysmus. In ihm lodert eine altgewordene Kultur 
noch einmal mit zerrissener Flamme empor; die iiberlegene Kraft 
und Einheit kulturellen Lebens, die Auszeichnung aller gefii1lten 
Epochen, haben sich in tausend kleine und kleinste Phanomene 
atomisiert, statt linearer Struktur bietet nur noch ein Extrem des 
Malerischen sich dar, nur noch Glanz, Atmosphare, Stimmung -
und diese fliichtigste aller Erscheinungen zu bannen, verfeinert auch 
die Darstellung die Maschen ihrer Erfassung und ist selbst gezwungen, 
neue Ausdrucksmittel sich zu erobern. 

Durch diese Mittel im lebendigen Gewebe der Zeit anschaulich 
zu machen, welche Machte den Dandysmus in seiner Epoche hervor
treiben, welche Existenzform er gewinnt, welches sein historischer 
Sinn ist, hat die Untersuchung sich als Aufgabe gestellt. 



1. Oer zeitliche Untergrund. 
Der Dandysmus setzt als historisches Phanomen eine Zeit voraus, 

die ihn grundlegt, sodann ein Subjekt, das ihn in sich hervorbringt. 
Diese beiden bedeutendsten Faktoren bieten sich auch seiner Er
fassung als deutlich getrennt sichtbare Stiitzpunkte dar. Nicht un
mittelbar Ausdruck einer Zeit, sondern gegen sie wachsend, ihr 
Gegengesetz reprasentierend und ihr Gesetz erst an dem seinen, das 
seine an ihrem klarend, erscheint der Dandysmus selbst aus seiner 
Zeit herausgelost und als Sonderexistenz in ihr. Mangel an freiem 
Aufschwung, Gebundenbleiben am Gegensatz verkniipfen jedoch 
wiederum die Zeit und das sich von ihr losspaltende Subjekt; hier 
ist nicht die Zeit ein Erstes, das Subjekt ein Zweites und die Folge 
des Ersten; sondern eine entfaltete Fillle von Beziehungen, die im 
Spiele und Gegenspiele sich auswirken. 

1. Die allgemeine Kulturlage. 

Die Einheit aber zwischen Dandysmus und umgebender Zeit liegt 
so hoch, daB das forschende Auge nur den Gegensatz erblickt, nicht 
dessen ZusammenschluB. Dieser ZusammenschluB ist hier in keiner 
bestimmt filllbaren Formel mehr zu ergreifen, wie dies in den dem 
Dandysmus vorangehenden Epochen moglich gewesen. Auch hier 
trieb der Strom der Kultur nicht in gleichmaBigem Laufe fort, son
dern wogte in StoB und GegenstoB gewaltsam voran; wahrte jedoch 
stets die Feste seines Bettes und die unbrechbare Kraft seines Laufes. 
Fiir seine Zeit, was der Nil fUr Agypten, Leben und die QueUe aUes 
Lebens, durchdrang er deren Boden mit Fruchtbarkeit, und kein 
Leben war denkbar, das nicht mit oder ohne BewuBtheit seine Seg
nung genoB. Dieser Strom verebbt unverkennbar im 19. J ahr
hundert. Die organischen Kulturkrafte horen nicht nur auf, das all
gemeine Leben zu umspannen, sie werden selbst dessen Gegensatz. 
Die Einheit des ZeitbewuBtseins, Einheit des Stils, die machtig und 
den widerstreitenden Elementen selbst unbewuBt das Gegensatzliche 
zusammenschlossen, losen sich auf und werden unfiihig, die ab
schlieBende Synthesse zu leisten. Die selbstandig werden den Miichte 
der Zivilisation gehen keinen Bund ein mit den absinkenden ku1-
tureUen; kein umschlieBender Begriff scheint moglich, und nichts ist 
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sichtbar als zerstorender Kampf. In dieser Epoche reift das west
liche Europa einem neuen Schicksal entgegen, das iiberall ver
spiirbar, viel behandelt, dennoch dem gegenwartigen Menschen, der 
mitten in ihm steht, wissenschaftlich abschlieBend nicht zuganglich 
ist. Dieser Umstand fordert Vorsicht; es konnen abschlieBende Ur
teile kaum gefallt werden, ehe das zu erforschende Feld dem Be
trachter frei liegt, indem er mit Wiinschen und Hoffnungen sich von 
den behandelten Problemen hat loslosen konnen. Dies ist bis heute 
nicht geschehen und bei lebendigstem Interesse an diesem schicksals
voUen Problem auch kaum zu erwarten; es ist mehr bekannt worden 
als forschend erkannt. 

Doch auch del' unbefangene Betrachter kann das neue Schicksal 
Europas im 19. Jahl'hundert nicht verkennen. Die Auflosung der 
organischen Lebensform, die wachsende Vorherrschaft politischer 
und wirtschaftlicher Machte, deren uniiberbriickbarer, feindlicher 
Gegensatz, Verzweiflung auf der einen, Triumph auf der anderen 
Seite, sind unleugbar. Hier ist noch kein Ziel zu erkennen, keine 
rational faBbare Einheit, doch ein ungeheures Schicksal zu ver
spiiren, das in diesen Gegensatzen, sie umspannend, fortroUt. Die 
Forschung wendet sich noch nicht auf dies Ganze, sie beschrankt 
sich auf einze1ne Phanomene, die, an sich unbedeutend, doch pro
blematisch scheinen, da sie dieser Epoche allein zukommen. Ein 
solches Phanomen ist der Dandysmus. 1m Kampfe dieses J ahr
hunderts erscheint er als Reprasentant der Kultur und in dieser Rolle 
oppositioneU gegen eine Umwelt, die im Begriff ist, kulturellen Idealen 
sich zu entfremden. 

Die Wandlung der Zeit, gegen die der Dandy sich erhebt, wird 
sichtbar im Schicksal der Kunst, dem unmittelbaren Willensaus
druck einer Gemeinschaft, organische, kulturell gebundene Innerlich
keit Gestalt werden zu lassen. Mit Ausgang des Rokoko lost sich der 
geschlossene kiinstlerische Rahmen, worin bislang die europaische 
Welt existiert, endgiiltig auf. Die schopferischen Krafte, die das 
westliche Europa von der romanischen Epoche an durch die J ahr
hunderte geleitet und jedes seinen iiberzeugenden Ausdruck hatten 
finden lassen, versiegen. Die reprasentativen, den allgemeinen 
Kunsttrieb am machtigsten offenbarenden Kiinste sterben ab oder 
verlieren ihre echte Monumentalitat. 1m Eklektizismus des Empire 
erstirbt die Baukunst, um nie wieder zu erwachen. Plastik und 
Malerei krankeln in einer Zeit fort, die ihnen keine wiirdigen und 
umfassenden Aufgaben mehr zu stellen weiB. Nur wenige Inseln 
echt kiinstlerischer Gesinnung bestehen fort; im iibrigen ist mit 
Auflosung des gewachsenen asthetischen Rahmens in allen Schichten 
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der Kunstsinn erschreckend schnell gesunken und entartet. Dieser 
verderbte Kunstsinn findet sich durch eine Klasse von Pseudo
kiinstlern befriedigt, die die Gunst des Publikums, die Herrschaft 
an sich reiBen. Der echte Kiinstler, in dessen Brust der alte Kunst
geist noch fortlebt, wird in eine verzweife1te Lage gedrangt, . Er 
gleicht einem Siedler, der einen Urwald von Ungeschmack erst aus
roden muB, ehe er sein Feld bebauen kann. Er war zur Gotik selbst
verstandlich eingebundenes Glied seiner Zeit gewesen, ihr Bediirfnis 
war das seine, sein Ziel das ihre; so trugen und befruchteten ihn 
gemeinsamer Wille, gegenseitiges Verstandnis. Die Renaissance hatte 
Hrn selbst zum bedeutenden Exponenten ihrer Zeit erhoben und sich 
vor ihm als der Verkorperung ihres Willens gebeugt. Gegenwartig 
steht er einsam, unverstanden von einer Zeit, die aufhort, echter 
Kunst offen zu sein. Von seiner Zeit in den Gegensatz gedrangt, will er 
deren Reformator sein und hebt zum Kampfe an. Dieser Kampf 
offenbart das Verhangnis in seinem Schicksal. Die Losspaltung hat 
ihn ausgehohlt. Nicht mehr Sprachrohr ewiger Sinngehalte, wie in 
jenen gliicklichen Epochen, als ein allgemeiner Wille ihn hervortrieb, 
findet er, von seiner Zeit verlassen, in sich nur noch das SUbjekt 
und dessen wechselnde Zustande; statt der Fiille einer Zeit bekennt 
er nur sich selbst. Er sieht sich nicht nur isoliert; er erfahrt sich im 
eigenen 11111eren schwacher, schwankender, weniger giiltig; er wird 
leidend: so bringt das I9. J ahrhundert den negativ gerichteten 
asthetischen Typus hervor. 

Die groBe Bewegung, die in Frankreich die letzte organische 
Ordnung zerstort, ist zugleich die Geburtsstunde einer neuen Ge
sinnung, deren Herrschaft das I9. J ahrhundert bestimmt, der Demo
kratie. Die groBe franzosische Revolution hat das neue, mit ihr 
anhebende Schicksal nicht ahnen konnen, nicht den Wandel, den 
das Wort Demokratie, von einer spateren Generation wieder auf
gegriffen, erfahren sollte. Sie stand vor einem zerriitteten, riickstan
digen, die Gerechtigkeit und die Wiirde Frankreichs beleidigenden 
Staatssystem; dazu vor unmittelbar brennenden Finanzproblemen, 
in denen sich die Ohnmacht des alten Regimes enthiillte. Sie zer
brach im N amen menschlicher Wiirde eine aristokratische Ordnung, 
die, korrumpiert in sich, wie eine Lahmung iiber dem aufstrebenden, 
Kraft und Geist des Staates in sich fassenden Biirgertum gelegen 
hatte. Demokratie in ihrem Munde bedeutete Gerechtigkeit, Freiheit. 
Doch sie arbeitete einer Macht in die Hande, die sie nie gewollt 
hatte, nie gerufen hatte. Die alte organische Ordnung war gestiirzt; 
keine neue erhob sich. Die alten Ideenmachte, die als machtige 
Saulen, geheiligt durch die Tradition der J ahrhunderte, im Leben 
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gestanden, das Konigtum, die 'katholische Kirche, stiirzten oder wank
ten. Eine Auflosung der ideenhaften Bindungen war angebahnt, die 
nun in langwierigen innerpolitischen Kiimpfen fortschritt. Der 
Freiheitsbegriff der Demokratie fand nicht die inhaltliche Erfiillung, 
die ihm von seinen Vatern zugedacht gewesen. Da keine Ideenmacht 
noch stark genug, ihn zu ade1n, verfiel die Demokratie, soauch' er 
dem Utilitarismus, der mit dem Anwachsen der Wirtschaftsmachte 
.sein Haupt erhob. Damit wandelte er sich im Laufe des J ahrhunderts 
zum Inbegriff zivilisatorischen Fortschritts, zur Anbetung der Massen
haftigkeit und Herrschaft zahlenmaBiger Dberlegenheit, zum An
spruch mittelmaBiger, auBerem Gewinn nachjagender Geister auf 
Macht und Geltung; so zum Ausdruck des MittelmaBigen, Uni
formierenden, Entwertenden und Entgeistenden iiberhaupt - wo
mit er z.um machtigen und gehaBten Feind derer aufstieg, die ihre 
Existenz nicht in der Schlagkraft der groBten Masse, sondern im an
geborenen und unverlierbaren Werte innerer Dberleg~nheit, orga
nischen Geformtseins, ideenhaften Gefiilltseins suchten. 

2. Die GeseHschaft. 
Das Medium, worin diese Veranderungen verlaufen und im 

Kampfe sich entfalten, ist umfanglichst die Gesellschaft ,als die 
Konkretheit einer Epod1e iiberhaupt. Das neue Schicksal an der 
Schwelle des 19. Jahrhunderts ist das ihre. Die Wandlungen, in denen 
sie existiert hatte, nehmen hier 'einen neuen Charakter an; nicht eine 
Gruppe in ihr wandelt sich, sondern sie schicksalshaft in ihrer Ganz
heit; von bestimmten Gesichtspunkten aus hort sie se1bst auf zu 
bestehen. In ihrem kompliziert abgestuften Bau, von der fiihrenden 
Gesellschaft bis zur letzten Schicht, die die Zwecke ihrer Zeit noch 
bewuBt trug, hatte sie die Inhalte ihrer Epoche vollendet in sich 
gefaBt. Ihr vielfaltiger Organismus wuchs organisch; ihre Glieder 
durchdrang ein BewuBtsein, ein Formwille. Mit ihrer Macht nach 
auBen war ihr Reichtum nach innen unmittelbar verkniipft. So 
bliihte sie geschlossen in doppelter Existenz, in den praktischen 
Zielen der Wirtschaft und Politik, in den idealen kulturhaften Aus
drucks. Sie war Ausdruck einer iiber den Machtgedanken hinaus 
kulturbediirftigen Gemeinschaft, blieb dazu bei sich selbst als Form
werdung der eine Gemeitischaft bewegenden Machte; damit war sie 
zugleich als auBere ,Macht und kultureller Reichtum deren Spitze. 

Diese doppelte Existenz der Gesellschaft ist schon im friihen 
Mittela1ter sichtbar, sobald sich nur die noch auBerliche Aneignung 
der zersetzten Antike zur Karolingerzeit unter Ottonen und Saliern 
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ins einheitliche BewuBtsein der romanischen Epoche umgeschmolzen 
hatte. Von nun an blickt dem Betrachter stets das Doppe1antlitz der 
gese11schaftlichen Ordnung entgegen: die Kaisermacht, der ritterlich 
he1dische Geist und machtige bauliche Reprasentation und kiihne 
Epen; Erstarkung der biirgerlichen We1t und sogleich eine stadtische, 
biirgerlich gebundene Kunst; iiber die Renaissance hinweg wach
sender Absolutismus und eine neue hofische Kunst, der Hof als Mitte1-
punkt geistigen Lebens, wie am ausgepragtesten unter Ludwig XIV. 

So bleibt in diesen Prozessen der gesch10ssene Rahmen des die 
ganze Gese1lschaft durchdringenden LebensbewuBtseins und asthe
tischen Ausdrucks gewahrt, zum andern bringt jede aufsteigende 
Gese1lschaft sich zugleich als eine Modifikation des GesamtbewuBt
seins zur Geltung j eine neue Ordnung bildet ein neues BewuBtsein 
heran und verleiht der zeitlichen Kultur ein neues Geprage. 

Die Seiten dieses Doppelprozesses sind kausal nicht gegeneinander 
abzugrenzen. Wirtschaftlich politischer Aufstieg und kulturelles Er
starken, Abstieg und kulturelles Ermatten erfolgen zugleich und reizen 
gegenseitig sich an. Ihre h6here Einheit empfangen sie im Kultur
ganzen selbst, das keine Willkiir zu zersprengen machtig ist: das Puri
tanertum bricht vernichtend in die englische Gesellschaft ein, sich zum 
alleinigen Gesetz zu machen, und es wird auf sein MaB zUrUckge
drangt j unter Ludwig XIV. steigt eine neue Plutokratie auf, und sie 
wird dem Gesamtgeiste der Zeit einverleibt. 

Ende des 18. J ahrhunderts lost diese Doppelexistenz der Gesell
schaft sich auf j ihre politisch wirtschaftlichen Krafte verse1bstan
digen sich, sie hort auf, als kulturelle Einheit, als asthetisches Pha
nomen zu existieren. Ihre aus innerer Notwendigkeit geborene 
organische Form, ihr lebendiges asthetisches Gewand tauschen sich 
gegen eine von auBen aufgegriffene Umhiillung aus, die sich mit 
historischen Stilen schmiickt. Die iiberwuchernden praktischen An
triebe verschlingen die abgeschwachten metaphysischen, form
gebenden Gehalte; ein neuer ungeistiger, unkiinstlerischer Begriff 
der Gesellschaft bildet sich j der kulturgefiillte Organismus gestaltet 
sich zu einem wirtschaftlichen Mechanismus um. 

Die schicksalshaften Wandlungen einer Gesellschaft, ihrer Ganz
heit oder einzelner Gruppen, durchdringen die Totalitat ihrer Spharen j 
sie sind sichtbar von den auBen- und innerpolitischen Dberzeugungen, 
den Formen ihrer religiosen, philosophischen, kiinstlerischen Gehalte 
,bis zU den letzten Ausschwingungen der Mode. Auch dieses letzte, 
auBerliche Gebiet eines zeitlichen Gesamtgeistes existiert in Epochen 
organischer Gebundenheit, geschlossenen BewuBtseins nicht rein 
auBerlich, nicht zufallig, sondern tritt gleichsam als Kleinmiinze der 
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umfassenden Machte auf, die eine Zeit durchwalten. Als asthetische 
Form betrachtet, unterordnet es sich dem kiinstlerischen Gesamt
geist, als gesellschaftlich ausgetauschter Inhalt bewegen sich in ihm 
die Ideen fort, die, yom Genie geboren, in das allgemeine BewuBtsein 
einfluten. Mode also existiert hier als asthetische Form, ist kultureller 
Inhalt, ein Phanomen, das der Totalitat kulturellen Zeitgeistes an
gehort und ihn sichtbar macht. Als solche ermoglicht sie es bestimm
ten Geistern, kulturelle Absichten in ihr auszudriicken und auf ein 
sich wandelndes Gesellschaftsideal hinzuweisen. 

Dies ist die Rolle des Dandysmus, wenn er sich der Mode als 
Mittel seiner Darstellung bedient. Er wird geboren zur Zeit einer 
ungeheuren kulturellen Umwalzung, die auf die Auflosung der 
Kultur iiberhaupt abzweckt, und erhebt sich in Reaktion gegen dieses 
Schicksal. Den Gestalten aber, die ihn ausmachen, eignet nicht die 
iiberlegene Kraft, die eine Gesellschaft neuen Gipfeln zutragt, noch 
tiefer prophetischer Zorn, der von der Vernichtung einer Gesellschaft 
sich ablost - sie bleiben an die enger gesellschaftliche Sphare ge
bunden, an die Mode, in der sie ihre Absichten darstellen. In diesem 
begrenzten Reiche bringen sie eigentiimliche Formen und Inhalte 
hervor, die, an sich unbedeutend, durch ihre Eingebundenheit in ein 
groBeres Zeitenschicksal als dessen Klarung zur hochsten Bedeutung 
aufwachsen; sie zeigen die Auflosung der Gesellschaft als organische 
Kulturform an und stellen sie in ihrer Reaktion dar. 

3. England und Frankreich als Lander des Dandysmus. 

Die Auflosung der Gesellschaft als organische Kulturform ist Schick
sal ganz Europas. Die Formen der Vergangenheit entleeren, verfliich
tigen sich, sinnlos geworden; bei Volkern stark konservativer Gesinnung 
bestehen sie als bloBe Hiilsen fort, in ihrer Starrheit, ihrem Unver
standensein das Leben der Gegenwart mehr hemmend als es in sich 
fassend. Die durchgangig europaische Geltung dieses Schicksals offen
bart sich in der allgemeinen Auflosung des Romans, dem gegebenen 
Spiegel gesellschaftlicher Veranderungen, zudem tiefer metaphysisch 
Lautwerdung der Ideen und Bildungsmachte, die eine gesellschaftliche 
Ordnung tragen und bewegen. Diesen letzten und hoheren Zweck 
zu erreichen, ist eben die organische Gebundenheit der Gesellschaft, 
ihre Existenz in kulturellen Zielen notwendig, deren wachsenden 
Mangel das 19. J ahrhundert beldagt. Hier geniigt nicht eine Ge
sellschaft auf der einen, ein schilderndes SUbjekt auf der anderen 
Seite; die Produktion eines solchen Romans verlangt engere, zugleich 
tiefere Bindung zwischen geschildertem Gegenstand und schilderndem 
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Individuum; eine Bindung, die nur aufzeigbar in der Eigenheit 
des kiinstlerischen Produkts. Dieses Produkt ist die Zeit selbst, in 
der Person des Romandichters zusammengeballt und in ihm Sprache 
geworden. So entstanden in Deutschland die Romane GOETHES, 
der die Bildungsmachte seiner Zeit als lebendiges Gut in sich emp
fing; ein Beispiel reiner Einheit von Stoff und Gestalter, wie kein 
anderes Land sie aufzuweisen. Hier war die hohe Forderung an das 
gestaltende Subjekt, Inbegriff der Zeit zu sein, nahezu restlos erfiillt; 
es besaB das Vergangene in sich als die Wurzel, der es entsprungen, 
die Gegenwart aber war es selbst. Gemessen an der zenhalen Stel
lung GOETHES nimmt BALZAC in seiner "Comedie" einen schon peri
pheren Standpunkt ein; ein machtiges Subjekt von scharfem Auge, 
glUhender Phantasie, maBlosem Gestaltungswillen stiirzt sich auf eine 
Zeit, mit der es nicht wie GOETHE urspriinglich eins; die eE\ gestaltet, 
urn deren hochste Idee, das Geld, zu verdammen; hingegen GOETHE 
gestaltete, die hochste Idee seiner Zeit, den vollendeten, harmonischen 
Menschen, als eigenes Ideal zur Anschauung zu bringen. Die letzte 
umfassende dichterische Gestalt Englands auf dem Gebiete des 
Romans, DICKENS, zeigt, BALZAC verwandt, Ziige satirischer Zeit
ablehnung, obgleich starker eingebunden als dieser, steht zudem 
dem franzosischen Romancier weit nach durch stark fortgeschrittene 
Verengung ins Biirgerliche; in RuBland deckt TOLSTOI in "Anna 
Karenina" den. Zerfall einer Gesellschaft auf, deren BlUte er in 
"Krieg und Frieden" geschildert hatte. 

Diese Gestalten sind die letzten,· in denen eine hohere Einheit 
zwischen gestaltendem SUbjekt und ergriffenem Stoffe vollendet 
oder noch fiihlbar ist. Wie die Zeit aufhOrt, in ihrer Gesamtheit von 
kulturellen Triebkraften bewegt zu sein und d~m kiinstlerischen 
SUbjekt in prastabilierter Harmonie ein kiinstlerische Form suchendes 
Objekt darzubieten, hort sie auf, Gestalten zwischen sich hervor
zubringen, die diese Aufgabe leisten konnten. Das nachfahrende 
kiinstlerische SUbjekt findet entweder bildbaren Stoff in der engeren 
Landschaft seiner Geburt, in der nach Zerfall der groBen, kosmo
politisch giiltigen Kultureinheit begrenztere, provinzial gerichtete 
Bindungen in lebendiger Tradition fortbestehen, und hieran sich 
klammernd V'erengt es den Roman zur Heimatkunst; es findet nur 
noch sich selbst von Bildungsmachten durchdrungen und im Kampfe 
urn organische Selbstvollendung und miindet in den Bekenntnis
roman; es entflieht der unbildbaren Gegenwart und rettet sich in die 
historische Gattung; oder es wirft seine Talente auf die Gegenwart 
selbst, ohne sich iiber kiinstlerisch gefarbte Berichterstattung zu er
heben - Moglichkeiten, zwischen denen neben anderen unbe-
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deutenderen der Roman des spateren I9. J ahrhunderts suchend hin 
und her schwankt. 

So reiBt die Gesellschaft den Roman mit in ihren Sturz hinein 
und macht seine Wandlu:p.gen zum Reagens ihres Niederganges; 
Diese ganz Europa beherrschende verwandte Situation der Gesell
schaftsauf10sung hat nun keineswegs in allen Landern den Heros 
gesellschaftlichen Niedergangs, den Dandy, hervorgebracht. Wenn 
auch kein Land ganz frei von Gestalten, die dem Dandysmus nahe, 
so pragen doch nur England und Frankreich ihn in historischer 
FaBbarkeit aus. Die Griinde hierfiir miissen in der Beschaffenheit 
dieser beiden Lander selbst zu suchen sein. 

Der Dandysmus erscheint als Reaktion asthetisch gerichteter 
Individuen gegen die Auf10sung der Gesellschaft. Auflehnend, aber 
doch an ihre Formen gebunden, setzt er als oberste Bedingung eine 
respektgebietende Stellung der Gesellschaft, ein Haften des Indi
viduums an ihr voraus, die selbst in den Zeiten ihrer Auflosung 
noch wirkend bleibt. Schreitet man iiber die unreflektierte Bindung 
an das soziale Leben hinaus, die das ganze europaische Mittelalter 
umspannt, so wird Gesellschaft als Notigung des Individuums, in 
objektiven, von ihm nicht durchreflektierten Normen zu existieren, 
iiberwiegend als Eigentiimlichkeit romanischen Geistes gefunden; 
sie ist Produkt der ihn stets bedrangenden Notwendigkeit, die In
halte seiner Lebendigkeit in deutlich regulierende und iibersichtliche 
Gesetze einzufangen. Hier findet das Individuum seine Existenz, 
indem es den herrschenden N ormen sich unterwirft. Sein religioses 
Leben flieBt in den gegebenen Formenkodex der katholischen Kirche 
ein, seine Kunst klart sich in einer Kunsttheorie, die ihre Regel 
vom Objekt, nicht vom schaffenden Subjekt her zieht; im gesell
schaftlichen Leben existiert es in dessen Gilltigkeiten und identi
fiziert mit ihnen weitgehend seine eigene Innerlichkeit. Anders in 
den germanischen Landern des Nordens und Nordwestens, denen 
mit der Reformation die Geburtsstunde des eigenlebendigen Indi
viduums schlug 1). Seit der Reformation trennte sich die unmittelbar 
der eigenen Lebendigkeit entspringende religiose und sittliche For
derung des Individuums von der auBen geltenden Norm. Der Stimme 
seiner Brust vertrauend, begriff es sich selbst als autonom, driickte 
das auBerlich N ormhafte zur gesellschaftlichen Anpassung herab 
und raumte ihm nur so weit konstituierenden EinfluB auf seine 

1) Der analoge Vorgang der Renaissance in den romanischen L1indern riickte 
auch den Menschen in den Mittelpunkt des Interesses, ohne doch das urspriingliche 
Verhiiltnis zur 1iuJ3eren Norm zu andern. Auch dieser nun das Interesse beherrschende 
Mensch blieb 1iuJ3eres meJ3bares MaJ3, ist nicht schopferisches, die Welt erst gestalten
des Kr1iftezentrum. 
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Innerlichk.eit ein, als es in ihm seine eigene Forderung wiederfand. 
Nur Deutschland dachte die Folgen dieser Akzentverlegung zu Ende 
und trug sie im eigenen Schicksal aus; es fand im deutschen Idealis
mus die hochste philosophische Aufgipfe1ung seiner erhabenen, er
fiillten Freiheit; erlitt aber zugleich die Folgen der Reformation, 
indem die hier gewonnenen Prinzipien die deutsche Neigung zur 
Dezentralisation. forderten und analog der politischen Zerspaltenheit 
mitwirkten, die Bildung fiihrender, die Gese11schaft als asthetische 
Form aufs hochste treibender Zentren zu verhindern, wie "Frankreich 
und England sie besaBen. Nicht weniger erschiittert durch die 
religiose Erneuerung, fandEnglands unbeirrbar politischer Geist doch 
eine gliickliche und einigende Wendung in die Diesseitigkeit, wie sie 
den Nutzinstinkten dieses Volkes angemessen; was in den romanischen 
Landern der Glaube an die auBere Norm leistete, ward hier durch die 
Pflicht, im allgemeinen Leben sich zu vollenden, vollbracht und schuf 
eine neue Ganzheit. N achdem der Anglikaner seine Intoleranz gegen den 
Puritaner ausgewiitet, dieser im Gegenschlag sich zur Alleinherrschaft 
gebracht, wurde langsam ausgeglichen durch Verminderung der We1t
lichk.eit auf der einen, ihrer Vermehrung auf der anderen Seite und 
ein Protestantismus von gemaBigter Strenge herangebildet, der seine 
gesch10ssene Kraft auf die GroBe Englands richtete und der Gesell
schaft als ordnender und erhaltender Institution eine Festigkeit ver
lieh, die, fUr jedes Individuum verbindlich, Aufruhr gegen sie von 
vornherein scheitern lieB. , 

So wurden in England wie in Frankreich zentrale, weithin ge
bietende Gese11schaften geschaffen, stark genug, sich in ihrer Eigen
art zu entfalten, reich genug, diese Entf~tung zur hochsten Geltung 
zu erheben. Nur Madrid und Wien konnten in der neueren Zeit 
sich ahnlicher Vorziige riihmen, ohne doch an Englands oder Frank
reichs lebenqige gesellschaftliche Entfaltung heranzureichen. Spa
nien, dessen Gesellchaft im I6. J ahrhundert bliihend und vorbild1ich 
fiir Europa, hatte bei schnellem Sinken seiner politischen Macht 
seinen gese11schaftlichen Ruhm an Frankreich abtreten miissen und 
war immer tiefer im Zeremoniell erstarrt, dem Tode freier asthe
tischer Entfaltung. Seiner Gesellschaft mangelte die kraftvolle Welt
lichk.eit, die England und Frankreich auszeichnete und dort einen 
in Spanien stets unbekannten Reichtum gesellschaftlicher Formen 
hervortrieb. Die Gesellschaft Spaniens war von der Englands ebenso 
tief getrennt wie ein Drama CALDERONS von dem SHAKESPEARES, 
jenes streng, zeremonienhaft, eingebunden in starre religiose Dber
zeugung; dieses frei schwellend in iiberlegener, umfanglicher Welt
lichkeit und wuchernd in stets neuen Dberraschungen asthetischer 
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Spiel- und Nebenformen. In England wie in Frankreich blieb die 
Phantasie der oberen Gesellschaft weit umfangreicher spielfreudig, 
somit asthetisch produktiver als die Gemessenheit Spaniens; in 
England durch Festhalten volkstiimlicher Einschliige, Fortwuchern 
der angeborenen "wit" und "humour" bis in die obersten Gesell
schaftsschichten, in Frankreich durch echte Verfeinerung des Geistes, 
die stets .neuen Formen zustrebte. Dieses freilebendige Spiel mangelte 
auch Wien, so sehr es an ehrwiirdiger Pracht seiner Gesellschaft 
Paris und London gleichkam, selbst iibertraf, Konservativismus, 
gepflegt durch das schwerfiillige Zeremonienwesen des Habsburger 
Kaiserhauses, diimpften die unmittelbare Ehtfaltung einer in iisthe
tischer Form frei sich bewegenden Gesellschaft; dazu traten Eigen
heiten des Wiener Temperaments iiberhaupt, Neigung zur Ruhe, 
ein Sichkreuzen von Liissigkeit und Steifheit, die weder den kraft
vollen Reichtum Londons noch die selbstverstiindliche Gewandt
heit der Pariser Gesellschaft zulieBen. SchlieBlich besaBen England 
und Frankreich zur Ausbildung diesseitiger vollendeter Form einen 
gesellschaftlichen Stoizismus, der die sichere Grundlage ihrer gesell
schaftlichen Entfaltung bildete. Dieser Stoizismus war echt und 
unzeremoniell; unbetont hielt er die Ausschwingungen gesellschaft
lichen ,Lebens in Grenzen, er war die letzte, stets das Vornehme 
wahrende Reserve des Kavaliers, der Riickhalt gesellschaftlicher Form 
und ihre schweigende Regelung, In Frankreich zUerst fertig und hier 
unterstiitzt durch kalt ehrgeizigen Intellekt, siedelt er im 18. J ahr
hundert in die sich verfeinernde englische Gesellschaft iiber und findet 
dort natiirlichen Halt in der kiihlen Verschlossenheit englischer Psyche. 
Seine Existenz macht den Dandysmus erst moglich, und er wird in 
eigentiimlicher Modifikation im Wesen des Dandy wiederkehren. 

4. Besondere Lage in England und Frankreich. 

England ist das Land des getiitigten Dandysmus, hingegen in 
Frankreich mehr dessen Urspriinge sichtbar werden, als daB es 
konsequente und ausdauernde Dandys aufwiese; ein Unterschied, 
der sich in der genaueren Eigenart und Situation der beiden Liinder 
griindet. Bei Zugehorigkeit des Dandysmus zur iisthetischen Sphiire 
iiberrascht es, England im Vorrange vor Frankreich zu sehen; dazu 
der zutiefst negative Ursprung dandyhafter Haltung, als Produkt 
negativer Zeiterfahrung unzeitgemiiBer Individuen, der Frankreich 
als geschaffenen Boden· des Dandysmus erscheinen liiBt, Trotzdem 
will BARBEY D'AuREVILLY im Dandysmus ein spezifisch englisches 
Phanomen finden und raumt ihm auf franzosischem Boden nur die 
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Rolle einer Mode ein. In Wahrheit taucht dieses Problem in beiden 
Landern gleich urspriinglich auf und findet n ur verschiedene Grade 
der Ausgestaltung, Frankreich bleibt hier schwacher, reflektierender 
durch seine iiberwiegende Negativitat, England, im innersten posi
tiver, treibt die volle Ausgestaltung des Dandysmus hervor. 

In Frankreich scheinen alle Faktoren sich zusammenzuschlingen, 
ein ~egatives BewuBtsein in seinem Geiste heranzubilden. Zuerst 
das angeborene Temperament, das dem auBeren Wechsel und seinen 
Einfliissen leicht unterwerfbar, seine, am englischen Phlegma ge
messene, so heftige Beweglichkeit, die Fahigkeit rascher Erhebung, 
sein Ungliick schnellen Sturzes, friille Ermattung, mit der es seine 
iiberraschende Leuchtkraft bezahlt, Dieses Temperament findet eine 
Zeit, vorgeschaffen, seinen Pessimismus zu entfalten. Seit Lud
wig XIV. sinkt die innere Kraft der aristokratischen Gesellschafts
ordnung Frankreichs, und das Konigtum selbst untergrub diese 
unentbehrliche Stiitze seiner Herrschaft. Sich selbst iibersteigernd, 
seine Sicherheit in einem servilen Beamtenstaat suchend, verdrangte 
es den Adel weitgehend aus seiner freien, sich und den Staat erhalten
den politischen Tatigkeit, worin der englische Adel immer Kraft und 
Erneuerung gefunden. So einten sich Tatenlosigkeit und Auflosung 
kultureller Form im franzosischen Rokoko verhangnisvoll. Die 
geistigen fortschrittlichen Krafte Frankreichs ballten sich im Biirger
tum zusammen, driickten sich in der Literatur aus, durchdrangen das 
BewuBtsein der gebildeten Stande und manifestierten sich endlich 
in der Tat der Revolution, dem Tod der aristokratisch begriindeten 
Gesellschaftsordnung Frankreichs, dariiber hinaus, auch iiber den 
Willen der Revolutionsmanner hinaus der Tod organisch gebundener 
Gesellschaft iiberhaupt. Entartend verlangte die Revolution zu ihrer 
Bandigung machtigere Tyrannen, als sie gestiirzt hatte, und fand in 
Napoleon ihren Meister. Unter ihm vollendete sich das begonnene 
Zerstorungswerk. Die alte Aristokratie war zertriimmert, die Kunst 
lag am Boden. Die positive Arbeit dieses Regiments, .allein auf 
praktischem Gebiet gelei'stet, fesselte die geistige Freiheit Frankreichs. 
AIle Krafte wurden dem Wachstum eines machtigen, kriegerischen 
Staates unterworfen, scharfste Tyrannei schuf Frankreich zur schnell 
stoBkraftigen, stets bereiten Kriegsmaschine um. Hier blieb nicht 
MuBe zu langsamer Reife und fortschreitender Erneueru~g; die 
Herrschaft nach innen und auBen stiitzte sich auf traditionsbewahrte 
Suggestionen. Das Konkordat p£1anzte die entwurzelte Herrschaft 
der Kirche in Frankreich wieder ein; der neugeschaffene Kaiserhof 
umgab sich mit stolzem Geprange und stellte eine kalt eilfertige Kunst 
in den Dienst seiner Verherrlichung. Nur ein Gedanke, dem Napoleon 
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selbst seinen Aufstieg verdankte, der Sieg des Tiichtigen allein um 
seiner Tiichtigkeit willen, wurde festgehalten und erwies sich not
wendig, um ganz Europa zu unterwerfen; er fiihrte die gbldene Zeit 
des Emporkommlings herauf. 

Die Restauration fand ein Land vor, das erschopft, verblutet, sich 
zu Tode gesiegt hatte. Der Adel war zu traurigen Resten zusammen
geschmolzen, das Biirgertum nicht weniger dezimiert und verzweifelt 
unterdriickt; Frankreichs edle Geister, die Ehre gesucht hatten -
und sie war damals nur auf dem Schlachtfeld zu finden -, hatten 
mit ihrem Blute die Fluren Europas getrankt, die niedrigen Seelen 
aber, die nach Gewinn strebten, hatten aus den Bediirfnissen des 
Krieges maBlosen Nutzen gezogen und waren der Stamm einer neuen 
Plutokratie geworden, derenMacht nicht mehr iibersehen werden konnte. 

Die neue Monarchie, zuerst Freiheit zusichernd, dann dem 
Schrecken der jiingsten Vergangenheit erliegend, nutzte bald Dunkel 
und Erschopfung, die trostlos tiber dem Lande lasteten, die von 
Napoleon geleistete Einschniirung weiter zu sichern. Sie wurde Glied 
der heiligen Allianz und unterwarf sich den wachsenden Anspriichen 
des Klerus. Das religiose Interesse schwand hier weitgehend vor 
dem politischen dahin; als der konservativste, somit staatserhal
tendste wurde der katholische Glaube zu beherrschender Macht er
hoben und eine neue Ordnung bezweckt, die in die alte Autoritat 
der Kirche sich griindete - wie dies das einige Ziel der bedeutend
sten kirchlichen Vorkampfer, DE MAISTRE, BONALD, LAMENNAIS. 

I830 scheiterte Karl X. und das bourbonische Konigtum an seiner 
iibersteigerten Willkiir, sodann am neugesammelten Geiste Frank
reichs, und mit der Wahl Louis Philipps schien die Demokratie sich 
verwirklichen zu wollen, die seit der Revolution als geistiger 
Freiheitsbegriff die fortschrittliche J ugend ungebrochen bewegt hatte. 
In neuer Freiheit des Geistes sollten die Friichte reifen, die zu friih 
yom Baume der Revolution abgedorrt. Ein gewaltiger Ansturm der 
kiinstlerischen J ugend hob an, die Literatur wieder zur iiberragenden 
und bestimmenden Hohe zu heben, die sie im I8. J ahrhundert inne
gehabt. Wie sie den Geist dieser Epoche geschaffen hatte, das ge
bildete Frankreich so entscheidend durchdrungen, daB sie identisch 
geworden mit Bildung iiberhaupt, dazu Mutter der gewaltigsten aller 
Revolutionen, so sammelte sich nun, diese Macht zuriickzuerobern, 
das kiinstlerische Genie Frankreichs unter VICTOR HUGo .. Der kiihne 
Ansturm scheiterte j edoch in seinen letzten Zielen; die geistige 
Revolution blieb literarisches Ereignis, ohne Moglichkeit, das Volks
bewuBtsein anfeuernd zu durchdringen und neue politische Ten
denzen zu schaffen. Die hoffnungsvoll begriiBte neue Regierung 
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zeigte sich dem kiinstlerischen Geiste Frankreichs nicht mehr und 
nicht weniger zugetan als die gestiirzte, sie suchte ihren politischen 
Riickhalt in der wachsenden Macht der franzosischen Plutokratie. 
Sie hatte, wie jede Regierung, die praktische Gegebenheit hOher zu 
schatzen als die ideale Forderung und machte ihren Bund mit den 
Machten, deren Zeit kam, iibte dagegen Zuriickhaltung einer Ro
maritik gegeniiber, deren Zeit aufhoren sollte zu sein. 

Diese neuen kapitalistischen Machte aber, die begonnen hatten, 
den Geist Frankreichs entscheidend zu beeinflussen, besaBen nicht 
die Itistinktsicherheit, nicht das echte Kulturbediirfnis der alteren, 
in langer Tradition verfeinerten Generationen j sie nahmen die Kunst 
snobistisch als guten Ton auf und suchten in ihr prachtige Reprasen
tation ihrer Geldmacht. Da's Aufkommen der Pseudokunst, ihre 
Verlogenheit und anspruchsvoll verbramte Banalitat muBte in einem 
urspriinglich so kunstliebenden, kunstverstehenden Lande scharfste 
Gegensatze erzeugen. An Stelle der zuvor einigen Kunst, die auf 
allen Stufen sichtbar, von ihrer hochsten Vollendung bis zur letzten 
handwerklichen Vergroberung, zeigte diese Zeit das bedenkliche 
Schauspiel zweier Kunstiibungen, der offiziellen Pseudokunst, der 
die Gunst des Publikums anhing, und echter Kunst, die als Gegensatz 
der Zeit auftrat, von ihr bekampft, statt getragen, und oft in vergeb-, 
lichem Anstunn sich verblutend. 

Diese in Gegensatz getretenen Kiinstler hatten fUr sich selbst 
Geschlossenheit und durchdringende Kampfkraft, wie die literarischen 
Kampfer des 18. J ahrhunderts sie besessen, weitgehend eingebiiBt. 
Nirgends zeigt sich mehr, wie das Schicksal einer Zeit als einheitliches 
Gewebe sich zusammenflicht und das Erzeugnis dieses Webstuh1s 
plotzlich durchgehend Anderung in Muster und Farbe aufweist. 
Auflosung der Gesellschaft als organische Kulturform, Isolation des 
asthetischen Subjekts gehen nicht auseinander hervor; die Einheit 
dieser Prozesse liegt in metaphysischer Sphare, und sie sind nicht 
kausal gegeneinander abzugrenzen. Die Herauslosung des asthetischen 
Subjekts, Auskristallisierung der Ichheit, Kultus des freien Genius; 
Auflehnung gegen das Allgemeine gehen auf ROUSSEAU zuriick und 
liegen friiher als die Zertriimmerung der Gesellschaft selbst. Sie 
pragen sich in deutlicher, moderner Form in CHA'tEAUBRIAND aus 
und werden aus dessen Hand unmittelbar von der romantischen Schule 
empfangen. Die Eigentiimlichkeit dieser Gestalten ist ein auf die 
Gegenwart zu dauerndes Anwachsen ihrer negativen Zeiterfahrung; 
dies l1icht aus religiosem Skrupel, auch nicht positiv prophetisch in 
AufsteUung einer geahnten Zukunft, sondern in Riickwendung auf 
ein Vergangenes als das Hohere. In ROUSSEAU nur angedeutet, fiihrt 
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diese Riickwendung bald einen Zustand der Sehnsucht herbei, der 
von det; Gegenwart abzieht und doch das Vergangene als unerreichbar 
stehen lassen muB. Der asthetische Mensch stellt der kulturellen Auf
losung .mn sich die Geschlossenheit der Kultur und Religion des 
Mittelalters entgegen, doch des Gestaltungsvermogens beraubt, das 
Renaissance und, deutsche Klassik durchpulste, als sie schaffens
freudig, geschwellt vom BewuBtsein kiihnen Vordringens und 
Neuvollendens ihre SchOpfermachte in der Antike als Mythos 
schauten. 

Dieses Heer subjektiv gewordener, in sich schwankender Gestalten 
war nicht mehr geschaffen, eine geschlossene Zeit hervorzubringen, 
es driickte mehr deren Not aus. Die Abwendung der Zeit von den 
Machten der Kunst wurde nun allmahlich ebenso deutlich gesehen 
wie die Isolation und Entleerung des asthetischen Subjekts. Dieser 
spate Kiinstler, unfahig, der Zeit ein neues Antlitz zu verleihen, 
vergniigte sich nun wenigstens mit der Opposition, das Gegenwartige 
zu beschimpfen; er stieB den Bourgeois, seinen bald geheimen, bald 
offenen Feind, mutwillig vor den Kopf, und gegenseitige Ablehnung, 
aufwachsend bis zum HaB, lieB die Parteien uniiberbriickbar ausein
anderklaffen. Damit hatte der Kiinstler seine innere Sonderexistenz 
auch im AuBen manifestiert, seine Isolation verscharft und sich in eine 
Lage gebracht, die bei ausgepragter Neigung des Franzosen zum 
gesellschaftlichen Gelten ihm schwer ertraglich und sein angebo
renes Leiden forderte. Zur Zeit Ludwigs XIV. hatte die Literatur 
unmittelbar unter der Sonne des Hofes, im Glanze der Gesellschaft 
iiberhaupt gebliiht, im 18. J ahrhundert hatte sie die alte Zeit aus 
den Angeln gehoben und eine neue eingesetzt; im 19. J ahrhundert 
war es moglich, daB einem kiinstlerischen und in seiner Eigenheit 
sich behauptenden Individuum nicht nur Anerkennung versagt blieb, 
sondern es selbst als Paria betrachtet wurde. 

Nachdem die romantische Schule in ihrem Ansturm gegen die 
Zeit enttauscht, ihre Einigkeit in individuelle Glieder auseinander
fallt und zur Unfruchtbarkeit ihrer ersten gesammelten VorstoBe 
sich noch Zersplitterung in ihr selbst zufiigt, bricht ihr Negatives im 
BewuBtsein deutlich aus, und sie wandelt sich in die Dichtergruppe 
hiniiber, die von ihren Zeitgenossen als "decadents" gekennzeichnet 
ihre hochste Vertretung in BAUDELAIRE und VERLAINE fand. In 
ihnen vollendet sich der eigentiimliche, in ROUSSEAU geborene Be
wuBtseinszustand, das mal du siec1e, der ennui, spleen oder Welt
schmerz. In diesem sehr komplizierten schwankenden BewuBtsein 
driickt sich in einem unhebbar negativen Lebensgefiihl, einem zur 
Dauer. gewordenen, auf keine bestimmten Ursachen beziehbaren 
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Leiden die ungliicklich negative Lage des Individuums aus, seine 
Isolation nach auBen, seine wachsende Sterilitat im Innern. 

Ohne dem allgemeinen Schicksal der Zeit sich zu entziehen, bleibt 
England frei von der extremen Negativitat Frankreichs. Seine 
Gesellschaft ist seit der Restauration der Stuarts 1660 nicht mehr 
ernstlich erschiittert worden; ihre angeborene kiihle Verharrung 
wurde unterstiitzt durch Gunst der Zeit und geographischen Lage, 
die umsturzlose Dauer ermoglichten. Zur selben Epoche, als Frank
reichs Gesellschaft entmiindigt wurde, festigte die englische sich in 
ihrer Herrschaft und Freiheit; wahrend schon in der letzten Regie
rungszeit Ludwigs XIV. Frankreichs Ruhm sank, stieg im 18. Jahr
hundert Englands Macht, ungebrochen durch den ungliicklichen 
Riickschlag in Amerika. Der gewaltige Kampf zwischen England 
und Napoleon lieB Frankreich verblutet zuriick, England siegreich, 
ohne tiefe materie1le Verluste, als Herrscherin der Meere bewuBt 
auf die Bahn der Kolonisation getrieben und mit einer Industrie, 
die seiner sich ausbreitenden politischen Macht die wirtschaftliche 
des Reichtums hinzufUgen sollte. Die erste HaUte des 19. J ahr
hunderts sah kein Land, in dem riicksichtslose Tatkraft und freudige 
Fortschrittsgesinnung sich machtiger regten. 

Dieses wirklichkeitsmachtige, niichterne Land kannte keine offene 
Dekadenz. Seine gemaBigte Romantik unter WORDSWORTH, COLE
RIDGE, SCOTT ist unromantisch, niichtern und der Wirklichkeit nahe 
genug, sich in das· VolksbewuBtsein einzuverleiben. Verrat das 
Schicksal BYRONS, SHELLEYS auch in England den Zeitenwande1, 
so doch auch in seiner Negativitat den englischen Positivismus nicht 
verleugnend. Die im Protestantismus starr gewordene Gesellschaft 
ist unfahig, ihre groBten poetischen Geister noch in sich aufzunehmen; 
hingegen diese, auch in ihrer Entwurzelung noch Englander, ant
worten nicht mit der Verzweiflung des Franzosen, seiner zersplitternden 
Reflexion, sondern als echte Emporer und furchtlose Richter ihrer Zeit. 

Dieses Zeitschicksal wird in England bald deutlich; bis zur Mitte 
des J ahrhunderts verderbt sich der Geschmack bei weitem bosartiger 
als in Frankreich, ohne doch die negativen Konsequenzen dieses 
Landes nach sich zu ziehen. Die Baukunst schwankt zwischen seelen
loser Klassik und einer grotesken Gotik. Der geschmackliche Rahmen 
des Lebens, unglaublich verplattet, entbehrt jedes BewuBtseins fUr 
Echtheit und Stil. Die groBe Weltausstellung in London 1851 bietet 
ein Schauspiel asthetischer Fiihllosigkeit, das durch die Pracht seiner 
Entfaltung doppelt abstoBt. Es gibt dort keinen Stil von Bedeutung, 
der nicht zu finden gewesen ware, keinen, den man nicht zu elendem 
Handwerk herabgewiirdigt hatte. Gleichzeitig eroffnet sich auch hier 
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in der Literatur die Reihe der verkannten Kiinstler; BROWNING, 
SWINBUR.NS bleiben lange unbekannt, wahrend mit ungeheurem 
Erfolge MARTIN FARQUHAR TuPPER bliiht, ein Mann, oberflachlich, 
platt, ohne jegliches dichterische Fiihlen und von dilettantischer 
Ohnmacht seines Verses. 

Diese Verrohung des asthetischen BewuBtseins machte selbst 
englische Niichternheit und Fortschrittsgesinnung stutzig und fiihrte 
zu einer fUr England charakteristischen Reaktion, der tatkraftigen 
Reform. Die Praraffaelitel1 auf der einen, RUSKIN auf der andeten 
Seite begannen das VolksbewuBtsein auf die Quellen wahrer Kunst 
zuriickzuleiten. RUSKINS Schiller MORRIS griindete seine beriihmte 
Kunstwerkstatte, aus der veredelter Geschmack sich iiber das Land 
ergQB. Diese Erziehung blieb nicht ohne Erfolg. Die Machte lebendiger 
kiinstlerischer Gestaltung, einmal abgestorben, vermochte auch sie nicht 
zu emeuem, doch war sie kraftig, ein neues reineres Gesetz des Ge
schmackes zu schaffen, das bis in die Gegenwart sichtbat geblieben. 

Trotz seiner nach auBen gewandten Tatkraft, seiner sicheren 
Ruhe, mit der es dem Obel entgegentritt, bleiben diesem Lande die 
Erscheinungen der "Dekadenz nicht fremd. Auch hier bildet sich ein 
neuer asthetischer Typus heraus, der als asthetischer Spattypus 
gekennzeichnet werden mag und das Schicksal. der Zeit offenbart. 
Er findet sich auf diesem Boden lebenskraftiger als in Frankreich, 
mehr der asthetischen Sphare verhaftet, unreflektierter in ihr dauemd, 
wahrend in Frankreich negative Reflexion unvermeidlich. seine 
asthetische Gesetzlichkeit selbst erschiittert und ihn endlich zu ihrer 
Aufgabe zwingt. Der Dandy, als asthetischer Typus, nimmt an der 
Gesetzlichkeit des asthetischen Spattypus teil, dessen Vermogen in 
sich zu dauem auch das seine ist; womit eben Englands innere und 
auBere Stabilitat ihn vollkommener macht als seinen franzosischen 
Nachbarn. Das Dandytum wird in seinen genaueren Prinzipien selbst 
darlegen, wie sehr es dieser Sicherheit und Kraft der Diesseitigkeit 
bedarf, die England ihm bietet. 

II. Die Grundlagen des Dandysmus im Suhjekt. 

1. Der asthetische Spattypus. 

Genauere Analyse der franzosisch-englischen Kulturkonstellation 
des I9. J ahrhunderts hatte die Eingeflochtenheit des asthetischen 
Spattypus in das Schicksal der Zeit deutlich gemacht. Dieser tiefere 
Ursprung in der Lage der Zeit wird immer festgehalten werden mussen, 
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um die Geburt des Dandysmus im Subjekte selbst wahrhaft zu 
erkennen. Wenn BA.RB~Y D'AUREVILLY Eite1keit und Originalitats-
5ucht als die Triebe nennt, die den Dandysmus im SUbjekte hervor
treiben, so deutet er doch sogleich das zeitliche Moment mit an, die 
notwendige Voraussetzung einer altgewordenen Gese11schaft, die im 
toten und langweilenden Gehause ihrer Konventionen noch fort
existiertl). Eitelkeit, Originalitatssucht sind als allgemeine Trieb
krafte der Gesellschaft iiberhaupt eigentiimlich und werden zu jeder 
Zeit in ihr gefunden; dariiber hinaus kann ihnen historische Bedeutung 
zukommen. Diese Triebe erschemen auf dem H6hepunkt einer gesell
schaftlichen Ordnung breiter entwicke1t als zu ihrem Beginne, sie 
verstarken sich mit zunehmender Spatzeit, endlich machtig genug, 
sich in einem Typus auszupragen. Hier werden sie symptomatisch. 
Der spate Mensch, der in das Zentrum seine Absicht stellt, original 
zu sein, verkiindet sinkende Originalitat um ihn herum; er verrat 
in seiner Eitelkeit eine Substanzverfiiichtigung, durch die das selbst
bewuBte Ruhen im erfiillten Inneren sich ausgetauscht hat gegen 
einen tinermiidlichen Wirkungswillen nach auBen. Ein solcher Typus, 
als Gewachs der Zeit, wird von gesch10ssenen Prinzipien durchdrungen 
sein, in denen sein notwendiges Wachstum aus dem Schicksal einer 
Zeit sich verkiindet. Er ist nicht bloB eitel, bloB wirkungssiichtig; 
er lebt eine Idee, er verwirklicht eine Philosophie, er geh6rt der 
Geschichte der Kultur an und ist fUr ihre Erkenntnis bedeutsames 
Glied, Die bloB Eitlen und ihre Sonderbarkeiten haben sich immer 
bekannt gemacht, man findet sie in England seit der Riickkehr 
Karls II. in Mode und in den Memoiren jener Zeit aufgezeichnet; 
Manner ohne zentrales Gesetz, ohne gesch10ssenen Charakter, ohne 
Verstand; eitel, ohne H6heres in ihrer Eitelkeit zu vertreten, ab
sonderlich, ohne original zu sein. Aus diesen Beaux taucht BRUMMELL 
auf, von Vorlaufern angekiindigt und -dennoch iiberraschend, mit 
seiner Bildung und nie versagendem Verstand, aus festgefiigten 
Prinzipien heraus eiil in sich einheitliches Dasein entfaltend, ein Dandy 
und Philosoph, dieses seltsame, kiihl bewuBte Produkt einer in 
Verwirrung geratenen Zeit. 

Hier liegt nicht triebgeleitete Willkiir vor, sondern ein im asthe
tischen Typus sich vollziehender Schicksalwandel, der auf dem Boden 
der Zeit se1bst verfolgt und begriffen werden muB. Das auBere ge
schichtliche Bild dieser Epoche, des asthetischen Typus in ihr ist in 
groBen Ziigen entworfen worden; dem Wechsel der auBeren Sicht
barkeit entspricht ein Wandel im Innern, die Heranbildung eines 
neuen asthetischen Typus, des asthetischen Spattypus. 

1) B.D'A. 



DER ASTHE'tISCHE SPATTVPUS. 23 

Dieser Umschwung vollzieht sich in Europa mit dem Aufkommen 
der romantischen Scholen. In ihnen gewinnt die Kunst ihr modernes 
Antlitz. Die klassische Kunstgesetzlichkeit wird hier tei1s iibersteigert, 
teils iiberwunden. An Stelle der einze1nen faBbaren, auf die einze1ne 
.Kunstart sich beziehenden Regel tritt eine Kunstmetaphysik; das 
Allwalten des Kunstgeistes, das einige Reich der Kunst wird pro
klamiert. Diesem iibersteigerten Ideal, das nur Kunst will, nur Kunst 
sieht, vermag keine Gegenwart zu geniigen, und die Romantik ver
sinkt, vor ihr sich fliichtend, in Traum oder Vergangenheit. Ihr 
mangelt das miichtige Auge GOETII:ES, dessen Allkiinstlertum das 
Erscheinende wahrhaft als kiinstlerische Form sich anverwandelte; 
Vorkiimpfer eines Ideals, das nur dem welthaltigen Genie erfiillbar, 
zerbricht sie an der Dberspannung ihrer Theorie. Der Glaube an das 
Allwalten des Kunstgeistes, in einem Individuum lebend, dessen 
BewuBtsein fiir die klaren konkreten Forderungen der Formung schon 
geschwiicht, das zugleich sehnsiichtig nach neuen iisthetischen Reizen, 
dieser Glaube lost die Grenzen der Kiinste auf. Das metaphysisch 
als einig Begriffene, in der Erscheinung nur in gesonderter Gestalt 
real, soll auch hier seinen gemeinsamen Ursprung nicht verleugnen, 
und so vertauscht sich die fest umreiBbare Gestalt mit seltsam zwitter
haften Hervorbringungen. Die Autonomie des Subjekts als Inkar
nation des Kunstgeistes wird aufs hochste getrieben, und der gefiihr
lichen Saat der Freiheit entwiichst die Willkiir. Das Subjekt wird 
eingeschriinkt und nach Sturz objektiver Regel selbst als Grenze 
gesetzt, und diese Ironie, in das Werk selbst eindringend, vollendet 
die Willkiir des Ich. Dberall wird dieser Schole das Genie,. wie 
GOETHE es dargestellt, KANT und SCHILLER es theoretisch durch
drungen, zum Fluch; sie besitzt nur dessen Theorie, wahrend sie dessen 
Schopfermacht zu besitzen glaubt. Am Ende dieser theorieverirrten 
Epoche wird ein asthetisches SUbjekt bemerkbar, das, der Gegenwart 
entwandt, sich in einer reicheren Vergangenheit befriedigt,· dessen 
geniale Freiheit als Willkiir sich die Stofflichkeit unterordnet, das, 
zersetzt in sich, sich in regellose Produktionen ergieBt. 

Dieses umgewandelte asthetische Subjekt findet in Frankreich 
seine letzte Auspragung. Hier schreitet die Kunstge&innung zu den 
extremen Konsequenzen fort, die in Deutschland sich nur anbahnten; 
zur Auflosung des Schonen selbst, zum anderen zu dessen maBloser 
Vergotterung; beides dem gleichen Prinzip eines rasch wachsenden 
Subjektivismus entspringend. In seiner berUhmten Vorrede zum 
"Cromwell" bricht VICTOR HUGO mit dem klassischen Grundsatz 
der Schonheit, er gibt dem HiiBlichen in der Kunst Raum, er fOrdert 
das Interessante, das sUbjektiv Wirksame. Das HiiBliche, Schreck-



24 DIE: GRUNDLAGaN Da8 DANDYSMUS 1M SUBJaKT. 

liche, bei S~PEARE, REMBRANDT Ausdruck ihrer Tiefe und 
Totalitat, dargestellt aus der Verwurzelung in das Seiende und ohne 
Tendenz, wandeltsichinihmindassubjektiveMittelderAufpeitschung. 
Die Kunst sinkt, indem sie sich an die Erregbarkeit der Nerven mehr 
wendet als an die iisthetische Urtei1skraft. Die zweite Form des Sub
jektivismus, der Kultus des Schonen um seiner selbst willen, die An
rufung der iisthetischen Urteilskraft a1s hochstes Gesetz in THEOPHII,E 
GAUTIER. Hier wird eine Kunstgesinnung kultiviert, die auf reine 
Kunst, befreit von den anhaftenden Wertgebieten des Lebens, ab
zweckt. Die Schonheit, bei HuGO im Kampfe gegen die Klassik im 
Schrecklichen, Aufpeitschenden untergegangen, muB wieder aus
kristallisiert werden. Eine neue klassische Gesinnung wird geboren, 
die den franzosischen Klassizismus nur als nicht echtklassisch und zur 
Formalitat verfruscht bekampft, und die im unmittelbaren Zuriick
gehen auf die Antike hier ihr wahres Ideal findet. GAUTIER vollzieht 
als erster diese Wendung bewuBt, ihm folgen BAUDELA.IRE und 
FLAUBERT. Diese neue klassische Gesinnung, fern der sicheren reifen 
Fiille wahrer Klassik; verleugnet nirgendwo ihren verhangnisvollen 
Ursprung. Sie erscheint als Gegensch1ag gegen die umgebende Zeit 
und die Romantik; gegen die Zeit, die, in den Wirtschaftsmechanismus 
einlenkend, den Kiinstler machtig zum Festhalten einer idealen 
Schonheit anreizt, gegen die Romantik, die nach Entfesselung des 
Ich, seiner Ausschweifungen und entnervenden Note Beruhigung 
fordert. So wird von GAUTIER Rettung gesucht durch Flucht in die 
Antike und Entleerung des Ich zur kalten Formkraft, in Wahrheit 
aber sein Verhiingnis gesteigert. Der machtige Strom HUGOS durch
wruzt noch das Bett der Zeit, er reiBt deren Schlamm, ihre wach
sende Unechtheit, ihre falsche Effektsucht mit sich, e:r wird getriibt, 
aber nicht von ihr erstickt und zugleich von vielen einmiindenden 
Fliissen geniihrt; GAUTIER sucht Reinheit um jeden Preis und findet 
Sterilitat. Die Romantik hat die Selbstiindigkeit des Kunstgeistes 
herausgearbeitet; er geht einen Schritt weiter und stellt das l' Art 
pour l' Art-Prinzip auf; sie hat die Freiheit des Ich betont, und er 
findet sich als freies isoliertes Ich. Er ist bloBe Formkraft ohne Sinn 
und Erfiillung. 

Dem erfiillt asthetischen Typus stand die Leistung der Kunst
aufgabe, die ihm als iiberindividue11e Sendung eingeboren, im Zentrum 
seines BewuBtseins und seiner Betatigung. Die Verwurze1ung in der 
Giiltigkeit, die ihn bewegte und zur Entfaltung antrieb, war unzer
storbar; sie lieh ihm die Kraft prophetischer Berufung. Das Leben 
in und um ihn trug ihm reich und lebendig Stoffe zu; die Kriifte 
seiner Lebendigkeit durchdrangen sein InneresJ das AuBere mit den 
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verede1nden, kHirenden Gesetzen kiinstlerischer Formung. Er schuf 
nieht Kunst, er war sie. In ihm erbliekte das Leben selbst sieh 
vollendet und iiberdauerte nun, Form geworden, in unverwelk
barer Frische den zerstorenden Zug der J ahrtausende. Diese 
fruchtbare Einheit ist dem asthetisehen Spattypus unwiederbring
lieh zerfallen. Nur noch Formkraft; tragt er sie an einen Stoff 
heran, den er von auBen aufgreift. Die Dinglichkeit sinkt zum 
Vorwand asthetiseher Formung, damit zum Mittel einer Willkfu 
herab, die in vielen Graden siehtbar sein kann. In der deutsehen 
Romantik vorherrsehend durch subjektiv gefiihlsmaBige Darstellung 
des Stoffes, bei GAU'rIER ausgedriiekt durch Auseinanderklaffen 
von Form und geformtem Inhalt, zeigt sie sich spater als loses 
geistvolles Spiel des Ieh, das im Stoff sieh spiegelt. 1m Gegensatz 
zur deutschen Romantik, die nicht bloB ichhaft sein wollte, zur 
franzosischen Neuklassik, die, wenn aueh ohnmachtig, naeh neuer 
Objektivitat ringt, zeigt sich hier eine bewuBte Herabdrangung des 
Stoffes zum geistvollen Ichausdruck, zur Verhilliung der Substanz
armut unter dem blendenden Spiele des Geistes, wie dies am ex
tremsten in OSCAR WILDE. 

Der asthetische Spattypus wird willkfulieh, weil er die Korrektur 
durch gilltiges, schopferisehes BewuBtsein eingebiiBt; kiinstlich, wei! 
seine Formkrait der Durchdringung durch das Leben selbst entbehrt. 
Dieses Leben bleibt ihm fremd, feindlich; sein asthetisches Auge, 
das nicht mehr formentrachtig Kunst in das Leben hineinsieht, sondern 
steril der fertigen Form zur Befriedigung bedarf, wendet sich von der 
Ungeformtheit des Lebens angeekelt abo So wird das empirisehe 
Leben ausgeschaltet; es ist nicht Feld der Tatigkeit; es muB als 
Beleidigung der Sinne selbst diesen entzogen werden. Der asthetische 
Spattypus kettet sich selbst in einen kiinstlieh geschaffenen Rahmen 
raffinierten Geschmaekes ein und steigert in ihm seine asthetische 
Erstarrung. Das Natiirliche, empirisch Gegebene wird ihm zum 
Kunstfeindliehen iiberhaupt. 

SchlieBlich verbannt dieser asthetische Radikalismus selbst die 
Natur. Der GenuB der reinen Form, das waehsende Raffinement 
iibersteigerten Formenkultus' hat eine Kiinstlichkeit der Sinne heran
gebildet, zu der die groBe Einfachheit ungeschminkter Natu! nicht 
mehr spricht. OSCAR WILDE driickt diesen extremen Standpunkt 
aus: "Was uns im Grunde die Kunst von der Natur offenbart, das 
ist ihr Mangel an planvoller Absicht, ihre seltsame Ungeschliffenheit, 
ihre furchtbare Eintonigkeit, das ganz Unfertige ihres Zustands. -
Die Kunst ist ein flammender Protest, ein ritterlicher Versuch, die 
Natur in ihre Schranken. zuriickzuweisen. - Die Natur verblaBt 



DIE GRUNDI,AGEN DES DANDVSMUS 1M SUBJEKT. 

vor den Zimmereinrichtungen jener StraBe, die von Oxford ihren 
Namen entlehnt1)." 

Bei Ablehnung des Lebens um ihn, der Natur, bleibt dem asthe
tischen Spattypus nur ein Reich, das er als wahrhaft seiend aner
kennt, die Kunst selbst. Sie ist die einzige Wirklichkeit, Vorbild 
der kiinstlerischen Formung, Vorbild selbst des Lebens, das so dem 
kiinstlerischen Formprinzip unterworfen wird. Man hore wieder 
WILDE: "Der Kritiker erinnert uns immer daran, daB groBe Kunst
werke etwas Lebendiges sind, ja, daB sie das einzig Lebendige sind. 
Ich bin iiberzeugt, daB er dies immer starker empfinden wird, so daB 
sich die erlesenen Geister, die kritischen und verfeinerten Menschen 
der kommenden Zeit, je mehr die Kultur fortschreitet und je hoher 
unsere Organisation steigt, um so weniger mit dem wirklichen Leben 
befassen werden. Sie werden versuchen, ihre Eindriicke nur noch 
dem zu entnehmen, was die Kunst beriihrt hat. Das Leben laBt in 
erschreckendem Grade die Form vermissen. Seine Katastrophen 
treten am falschen Orte ein und treffen falsche Menschen. Um seine 
Komodienspie1t groteskes Entsetzen, und seine Tragodien enden mit 
einer Farce. Es verwundet immer, wenn. man ihm naht; alles wahrt 
zu lange oder zu kurz 2}." Sodann in ,De profundis': "Die Kunst be
handelte ich als die oberste Wirklichkeit, das Leben nur als einen 
Zweig der Dichtung." 

In diesem Extrem seiner asthetischen Einstellung hat der asthe
tische Spattypus sich vollig yom Leben abgeschnitten: er wird der 
kiinstliche Mensch, als der im Verlaufe der Untersuchung auch der 
Dandy sich vorstellen wird. Die Bestimmungen, die iiber den Dandy 
machbar, werden sich in die hier gewonnenen umfassenden Kate
gorien des asthetischen Spattypus einordnen und dessen Bezirk 
genauer ausfiillen. Er teilt mit ihm die restlose Dberzeugtheit zur 
asthetischen Form und Aufgehen in ihr, innere Ablehnung de~ Um
welt und Natur als asthetisch unwertbar und seine iiberst~igerte 
Verfeinerung zum Leiden stimmend, Vermischung eines Formen
kultus mit dem Kultus des herausgelosten Ich, schlieBlich die letzt
hinnige Folge der Sterilitat. Dazu werden noch andere BestimmUllgen 
bemerklich, die sein Wesen eigentiimlich modifizieren, ihm eine Sonder
stelle leihen innerhalb des umfassenden asthetischen Spattypus und 
ihn in seiner Eigenheit als Dandy im Genaueren grundlegen. 

1) Verfall der I,iige. 2) Kritik als Kunst. 
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2. Der negative Untergrund dandyhafter Existenz. 

Herauslosung aus den metaphysischen Zusammenhangen des all
gemeinen Wesens, damit Sinken in bloBe Ichheit und Isolation nach 
auBen haben den asthetischen Spattypus, vom produktiven Leben 
her betrachtet, negativ gemacht. Tritt diese Negativitat deutlich ins 
BewuBtsein, so erscheint sie als offene Dekadenz, das Subjekt wird 
einem durchgangigen, unlosbaren Leiden unterworfen,. Bieser offene 
Ausbruch charakterisiert Frankreich und zeigt hier den Dandysmus 
in unmittelbarer Nahe ausgepragter Dekadenz. Er erscheint als 
kiihle, asthetisch betonte Haltung, hinter der dem Dekadenten seine 
Negativitat sieh noch verhiillt wie bei BAUDELAIRE, oder als Versuch 
des zur Dekadenz Geneigten, durch ihn als Sprungbrett sieh iiber die 
Dekadenz hinauszuschwingen. wie bei BARBEY D' AUREVILLY. 

Fiir BAUDELAIRE hat der Dandysmus nie aufgehort, ein .ihn 
bewegendes Problem zu sein. Versuche, dieser eigentiimlichen Er
scheinung theoretisch beizukommen, durchziehen seine Werke und 
Tagebiicher bis in seine letzten Lebensjahre; er plante iiber die 
Dandys zu schreiben und gab einen fruchtbaren Ansatz hierzu in 
seinem Essay iiber CONSTANTIN GUYS. Er legt an dieses Problem 
nicht die kiihle Sonde der Wissenschaft an, er hat se1bst als. Dandy 
gelebt und das Gebaren eines Dandy nie vollkommen aufgegeben. 
Bei ihm steht das Dandytum am Anfang seiner Laufbahn. Bei 
friiher Neigung, Schriftsteller zu werden, stiirzt er sieh, 19-20 Jahre 
alt, in das gesellschaftliche Leben von Paris, dort eine extravagante 
Rolle spielend und bedacht, durch Eigenheit des AuBeren und Ge
barens sieh Geltung zu verschaffen. Er besitzt alle Vorziige, wie 
die Gesellschaft sie fordert und denen sie sich beugt; seine Kleidung 
ist von auBerster Gewahltheit, dabei mit dem unmetklichen Hauch 
des Nachlassigen, worin Vornehmheit sich verkiindet; er ist jung, 
von geistiger Schonheit, endlich geistvoll und iiberlegen spriihend in 
seiner Unterhaltung. Zu dieser wirkenden Erscheinung fUgt er eine 
Gemessenheit, die in seinen lebendigsten Augenblicken ihn nicht 
verlaBt; er reprasentiert seine gewahlte Schonheit, schleudert 
seinen Geist in die erstaunten Salons, bleibt dabei doch reserviert, 
undurchdringlich und verbirgt sich in der Hiille vielfaltiger Mystifi
kationen; er lebt als Dandy. Diese souverane Vberlegenheit einer 
Lebenshaltung, die unbeweglich die Welt urn sich heftig und er
staunend bewegt, scheint fUr den jungen BAUDELAIRE einstweilen 
unerschiitterlich; der Versuch seines Stiefvaters, ihn durch langere 
Orientreise dem unfruchtbaren Pariser Treiben zu entreiBe'n, bleibt 
ohne Erfolg; mit dandyhafter Gleichgiiltigkeit, besteigt BAUDE-
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LAmE sein Schiff, als Dandy und unverwandelt beschlieBt er seine 
Reise 1). 

Bald groBjiihrig, damit im Besitze eines maBigen Vermogens, 
treibt er nun seine raffiniert asthetische Lebensweise aufs auBerste, 
gesuchteste Auserlesenheit iibera11, in Aufzug, Benehmen, Heim, 
Wahl des Verkehrs, bis Verschwendung und Mangel an Erwerb ihn 
dem Ruin nahebringen. Nun, bei Haufung auBerer Schwierigkeiten, 
mangelnder . Hoffnung und Kraft, sich in ein produktionsloses, nur 
im asthetischen Scheine fortrollendes Dasein zuriickzufliichten, bricht 
die Dekadenz reiBend in ihm aus, die das asthetische Schauspiel des 
Dandysmus ihm nur verborgen und die sein endgiiltiges Schicksal 
bleiben so112•3). 

Umgekehrt im Verlaufe, dem Sinne nach gleich dis Schicksal 
BARBEY D'AUREVILLYS (1808-1889). Ein junger normannischer 
Schriftste11er, einer alten, in strenge Traditionen gebundenen Familie 
entstammend, entreiBt sich der Tradition, damit dem gegebenen 
Boden seiner Existenz. Er kommt nach Paris, wie fUr viele, so auch 
ihm eine Stadt schneller EnWi.uschungen. Sein Leben bleibt un
produktiv, isoliert; sein nie miider Ehrgeiz treibt ihn in wachsende 
Enttauschtheit und zerstorende Reflexion iiber die Ursache seiner 
Leiden. Er entdeckt sich ohne Religion, ohne Heimat, ohne poli
tischen Glauben, ohne tragende schopferische Kraft iiberhaupt; 
dazu ohne Moglichkeit der Betaubung, ohne linderndes Verhaltnis zur 
Natur und schnell iibersattigt yom Weibe. Die Verplattung der Zeit 
ekelt ihn an~ er hat als Jiingling dem Fortschritt und der Demokratie 
gehuldigt, schnell aber von deren AuBerlichkeit sich abgewandt. 
Er sucht vergeblich nach einem tragenden und beruhigenden Ideal; 
zu stark, restlos zu verzweifeln, ist er zu schwach, zu unschliissig, 
sich in entscheidenden Taten zu erheben. Seine Verzweiflung wachst 
bis zu seinem 28. Lebensjahre und findet ihren Niederschlag in 
Werken 4) und Tagebiichern 6) jener Zeit. Da kiindigt sich ein ent
scheidender Umschwung in seinem Tagebuch an. Er sucht Beruhi-

1) In Wahrheit war diese Reise von tiefem EinfluB auf BAUDEI,AIRE, der als 
Dandy Gleichgiiltigkeit spielte. Seine Poesie ist gefiillt mit exotischen Bildern und 
Diiften. nach denen seine nach neuen Reizungen fahndende Phantasie stets be
gierig. Die seit CHA'!:EAUBRIAND in der franzosischen Literatur hervortretende 
Vorliebe fiir das Exotische spielt bei BAUDEI,AIRE deutlich die Rolle eines Reizmittels 
und darf nicht als Natureindruck iiberhaupt gewertet werden. gegen den er als deka
dent und kiinstlich unempfiinglich. 

2) CREPE'!:. 
3) Bei HUYSMANS in "A rebours" tritt der Dandysmus in gleichem Zusammen

hange auf. Der dekadente DES ESSEIN'!:ES betaubt sich in Dandyhaltung, bis aus
brechende Dekadenz seine iisthetische Stellnng durchbricht. 

f.) Germaine. II) Memoranda. 
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gung, er will seine Leiden hinter stoischer gUinzender Maske ver
bergen. Schon als Student in Caen hat er in diesem Versteckspiel 
sich erprobt und zu Zeiten der Verzweiflung sich in ein bizarres, 
oppositionel1es Kostiim gehiillt. 1m Jahre r837 hat er den Um
schwung vollzogen; die kiihle Sonderbarkeit seines AuBeren und 
Betragens wird ihm zur durchgangigen Methode. Der Leidende 
scheint seine innerste Natur verwandelt zu haben; er ist aus seiner 
Einsamkeit herausgetreten und gliinzt als Herrscher der Salons. 
Wie BAUDELAIRE ist er reich an auBeren Vorziigen, von iiberlegenem, 
paradoxem Witz; betonte Eigenheit in Kleidung und Benehmen 
machen ihn auffallend; dazu vertritt er aristokratische Ideale der 
Sitte und politischen Dberzeugung. Endlich bleibt er iiber dieses 
Schauspie1 in stoischer Reserve wieder erhaben und halt sich im 
Spiele selbst kalt und verborgen. Er ist Dandy geworden1). 

So bringt der asthetische Spattypus, indem er seine dekadente 
Negativitat hinter der Maske der Dandyhaltung verbirgt, den 
modernen Stoizismus hervor. Sein Prinzip ist es, um jeden Preis 
ruhig, unbeweglich zu bleiben, das Leben nicht in sich eingreifen zu 
lassen, nicht in das Leben einzugreifen; jenes Prinzip, das als das 
Nil admirari zu den zentralen Grundsatzen des Dandytums gehort. 
BRUMMELL hat dieses Prinzip zuerst zur Wirksamkeit erhoben und 
es zum unerschiitterlichen Grundsatz des Dandytums iiberhaupt 
gemacht ll). Wo Dandysmus nur faBbar ist, erscheint es, wesenhaft, 
modisch; als Mode gerade auf englischem Boden in den J ahrzehnten 
nach BRUMMELLS Herrschaft sich mit der Deutlichkeit auspragend, 
me die Vergroberung der Nachahmer sie hervorbringt; hingegen dem 
Meister und Urbild se1bst jede grobe und das Dandytum ernied
rigende Ostentation fehlt. Dber diese nachahmenden Dandys be
richtet PUCKLER-MuSKAU in den "Briefen eines Verstorbenen" 
charakteristische Anekdoten, deren Zugespitztheit die Eigenheit 
dandyhaften Gebarens erhel1en. Ein englischer Dandy wird als 
Muster gefiihlloser Kaltbliitigkeit dargestellt: "Sein bester Freund 
und Regimentskamerad ging nach Indien. und als dieser, geriihrt 
von ihm Abschled nehmend, in hoher Bewegung seine beiden Hiinde 
ergreifen wollte, um sie zum letztenmal viel1eicht zu schiitteln, 
hielt der Incroyable ihm halb abwehrend nur die Fingerspitzen hin, 
indem er liichelnd lispelte: ,Sonderbare und hochst fatigante eng
lische Gewohnheit, sich gegenseitig die Korper zu pumpen, indem 
man ihre Schwengel auf und ab bewegtc." Dieser Dandy, hirnlos 
und roh, verrat eben in iibertreibender Nachahmung die feste Herr
schaft des von BRUMMEL!. vorge1ebten Prinzips. Der Dandy Pelham 

1) GRtr.t. 2) B. D' A. 
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m Bur. WERS. gleichnamigem Roman ste1lt als eine semer friihesten 
gesel1schaftlichen Erfahrungen fest, daB der hervorstechende Zug 
der in guter Gesellschaft sich bewegenden Welt eine kalte, unver
wirrbare Ruhe sei, we1che sie. in all ihren Handlungen und Gewohn
heiten durchdringe, von den groBten bis zu den kleinsten; und er 
selbst vertritt diese Haltung1). Wenn WILDE einen Dandy vorfiihrt, 
wie Lord Goring' im "Idealen Gatten",. verfehlt er nicht, ihn mit 
diesem hervorstechenden Zuge der Unbeweglichkeit auszustatten; 
und BAUDELAIR.E, eingeweiht in die Geheimnisse des Dandytums, 
bemerkt: "Der Schonheitscharakter des Dandy besteht vor allem 
in der kiihlen Miene und Haltung, in der sich der unerschiitterliche 
Vorsatz ausspricht, siCh nicht bewegen zu lassen ll)." 

Die Nlihe der Dekadenz, das Auftreten des Dandystoizismus 
gleichsam als deren Verhiillung offenbaren einen neuen Sinngehalt, 
der diesen modernsten Stoizismus vom antiken abtrennt. Der antike 
Stoizismus, mindestens zu seinen besten Zeiten, war positiv gerichtety 
Dberwindung des Negativen der AuBenwe1t durch Abhartung und 
"Oberlegenheit und hierin Freiheit zur Verwirklichung der mensch
lichen Bestimmung. Hier wurde nicht reprasentiert; der Stoiker war 
der Stoizismus selbst, und ihm entstromte die iiberzeugende Kraft 
der gesammelten, willensmachtigen Personlichkeit; hingegen der 
Dandystoiker in dieser Haltung seine negative Zeiterfahrung ver
birgt. Er wird Stoiker, um in angenommener Festigkeit sich selbst 
iiber den Krampf seiner Leiden hinwegzutauschen, zugleich eine 
negative Freiheit gegen die Umwelt zu behaupten, deren Einbruch 
in ihn seiner iiberdifferenzierten Natni' ~chmerzvoll und zerstorend. 
Er will nicht verwirklichen; er wiinscht nichts als Se1bsterhaltung 
und Schutz vor dem fremd und feindllch gewordenen AuBen. BARBEY 
D'AUREVILLY hat diese Grundlage des dandyhaften Stoizismus er
kannt: "Der Dandysmus bringt die Ruhe der Antike mitten in die 
moderne Beweglichkeit; aber die Ruhe der Alten kam aus der Har
monie ihrer Fahigkeiten und der Fiille eines mit Leichtigkeit ent
falteten Lebens, wahrend die Ruhe des Dandy die Pose eines Geistes 
ist, der durch viele Ideen hindurchgegangen sein muB und zu sehr 
angewidei:t ist, sich fiir irgend etwaszu erwarmen 3)." 

BARB~Y D' AUREVILLY hat das Moment des Leidens, der Schwache, 
die hinter dem Grenzwall des Stoizismus Rettung sucht, leicht ver
hiillt; . und da er selbst, als er diese Worte schrieb, noch die Rolle 
eines· Dandy spielte, wird man billigerweise von ihm keine Erkennt
nisse und Bekenntnisse erwarten, in denen er sich selbst als Spielball 
iiberlegener Machte darstellt. Hingegen sich als Gegensatz der Zeit 

1) Pelham. 2) Der Dandy. 3) B.D'A. 



DER NEGA'J'IVE UN'J'ERGRUND DANDYHAF'J'ER EXIS'J'ENZ. 3I 

zu fiihlen, von ihr ennuyiert und ihr iiberlegen, sie verachtend, und 
sich in das aristokratisch isolierende Gewand eines beobachtenden 
Stoizismus zu hilllen: dies betonte Wiirde und Dberlegenheit des 
Ich, und der Dandy hatte sich nicht zu scheuen, seine Ha1tung aus 
solchen Que11en abzu1eiten. Hier konnte er sich verbergen, daB die 
stoische Haltung, in der er reprasentierte, nicht weniger negativ 
blieb a1s ihr Ursprung, negative Spannung zur AuBenwe1t und ge
waltsame, ent1eerende Heraus10sung des Ich. Gerechtfertigt in seiner 
letzthin hoheren Kulturidee, emport gegen ein materiell werdendes 
AuBen, konnte er dennoch nicht 1eugnen, daB dieses AuBen starker 
war und ihn zum Leiden zwang. Diesem Leiden selbst nun fehlte 
Erhabenheit und tiefe Ge1tung des Propheten, der, Stimme Gottes, 
fiir seine Berufung 1ebt, leidet und stirbt. Weit mehr glich es dem 
eines Liebhabers, der vergeblich um eine Schone buhlte und nun 
mit gekrankter Verachtung sich zuriickzieht. Sein Ich, verwundet, 
zerrissen von Ehrgeiz und Ohnmacht, AnmaBung und Verzweiflung, 
verbarg sich hinter der lache1nden Maske des Stoizismus und rettete 
in ihm einen Schein von Macht. Dieser Stoizismus schmeichelte 
seinen Wunden und reichte ihm statt der sauren Speise "Ich kann 
nicht" das freundliche, freie "Ich will nicht". Zweifellos, daB dieses 
Ich den SelbstgenuB der Freiheit erstrebte, nachdem der GenuB des 
Leidens ihm erloschen. In dieser krampfvollen Sehnsucht nach er
fill1endem Inhalt werden alle Moglichkeiten restlos ausgesogen. 
BARBEY D'AuREVILLY hat nach dekadenter Art im Leiden Er
losung gesucht, doch umsonst. Da ein solcher Ung1iicklicher nie 
an einer umrissenen Dinglichkeit litt, nie den siiBen Trost fand, 
williges Opfer hoherer Zusammenhauge zu sein, so blieb dieses Leiden 
die traurige Wonne der Se1bstzerfleischung, die am Ende nichts 1aBt 
als einen sezierten ekelvollen Kadaver. Die Ohnmacht und Wiirde
losigkeit dieses Leidens, die schamlose Analyse, das AufreiBen se1bst
geschlagener Wunden, das Schwanken zwis.chen gefiihlloser Er
schlaffung und gewaltsamer Aufpeitschung - sie wurden letzthin 
von dem asthetischen Spattypus s~lbst empfunden. Er erkannte, 
daB HerauslOsung aus dem allgemeinen Zusammenhang ihm die Echt
heit jeglichen Gefiihls, des Leidens wie der Freude, verdorben, daB
er ohne Leidenschaft, ohne Fiille fortschwanke und Erkaltung im 
Stoizismus ihm gemaBer sei a1s fruchtlose Erschiitterung seines Ich. 

So erscheint Unvermogen zu echter Bewegtheit, echtem Leiden, 
echter Leidenschaft a1s eine neue Wurzel dieses Stoizismus. Die 
Heftigkeit des spaten asthetischen Menschen war der Fliige1schlag 
eines ohnmachtigen, krampfhaften Willens, nicht Entladung auf
gespeicherter Krafte. Ihm bleibt 1etzthin nichts als die starre, zu-
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schauende KaJ.te des Stoizismus, die echt ist, insofern die Warme 
seines Gemiits sich in die kalten Erregungen seines Gehirns ver
fliichtigt hat, verlogen, insofern diesem Gehirn Ruhe, seinem Wesen 
iiberhaupt Gewicht fehlt, in einem ge1assenen Zustand zu dauern. 
Diesem Stoizismus also kommen letzthin drei begriindende Bestim
mungen zu; er entspringt dem Mangel echter Bewegtheit, dem 
Triebe, die aufpeitschenden inneren Beunruhigungen in ihm zu 
stillen, der Notwendigkeit, durch ihn gedeckt sich den zerstorenden 
Einwirkungen eines feindlichen Lebens zu entziehen. 

Die Nahe der Dekadenz, der deutlich negative Ursprung des 
Stoizismus in der dandyhaften Existenz und dessen Negativbleiben 
in ihr machen fUr Frankreich den negativen Untergrund unzweifel
haft. Anders in England, < diesem offener Dekadenz so abgeneigten 
Lande. Der Franzose weiB gemeinhin, ahnt es wenigstens, daB er 
im Dandysmus den dekadenten Abgrund sich verhiillt; und dieses 
Wissen, wenn es zu deutlich, hebt sein Dandy tum notwendig auf. 
Hingegen bleibt der Englander kraftiger der dandyhaften Sphare 
verhaftet, ohne sie iiberfliegende Reflexion; die Anreize der Er
scheinung, ihr GenuJ3 bewegen seine Diesseitigkeit machtig genug, 
tatlos und nur am Glanze dieser Hillle sich zu befriedigen; das Nega
tive, der Betrug dieser Existenz, offenbart sich ihm erst in ihren 
Auswirkungen. Hier will zur Erkenntnis der Negativitat die Existenz
form vorerst nicht in ihren Gliedern, sondern in ihrer Ganzheit er
faBt werden, in ihrer letzthinnigen Realisationslosigkeit, deren Grund 
in einem we1tanschaulich bestimmten Willen 1). 

Insofern Leben ProzeB ist, muB Realisation ganz allgemein als 
dessen Merkmal begriffen werden. Auf dem Boden der Kultur wer
den ihr engere Bestimmungen zugefUgt; es wird unter ihr nicht das 
natiirliche Hervorbringen, sondern die bewuBte kulturgerichtete 
Umsetzung eines Inneren in ein AuBeres von iiberindividueller 
Giiltigkeit verstanden. 1m Akte kultureller Realisation erhebt sich 
das Individuum iiber die begrenzte Giiltigkeit seines Ich, es wird 
Verwirklicher der Ideen, die an der Zeit sind fiir ein hoher Allge
meines, von begrenzter Gemeinschaft bis zur umfassendsten Kultur, 
in hochster Auspragung selbst zum Darsteller des Sinnes, der immer 
wieder als tiefster Gehalt aller menschlichen Existenz erfahren wird; 
and hierin zum Prototypen der Menschheit iiberhaupt. Abgewandt 
von sich als bloBem Ich, vergessend auf ein Objekt gerichtet, erlebt 
es in <der SelbstentauBerung an die Aufgabe den iiberpersonlichen 

1) Auch England ist darum nicht ganz frei von sichtbaren Umschliigen. BULWER 
gesteht iiber seinen Dandysmus, daB er seine Byronkrankheit besiegt habe, indem er 
sie um jeden Preis einer mannlicheren Tollheit unterwiirfe. 
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Sinn und in ihm den un wankenden Boden seiner Existenz. Die 
Auskristallisierung der lchheit, wie sie im listhetischen Spattypus 
verwirklicht, hat diese Kraft des Allgemeinseins zu substanzloser 
Form verdiinnt; verscharft sich dieser Mangel durch den bewuBten 
negativen Willen, nicht zu produzieren, in bloBer asthetischer Form 
,zu verharren, so ist hiermit die Realisationslosigkeit total. 

Der wahre Dandy realisiert nicht. Er wird in, seinem Stoizismus 
betonen, daB er nichts wolle und nichts mehr verachte, als ein niitz
licher Mensch zu sein. Da die Menschen zu: sehr im Begriff sind, 
blQB niitzlich zu werden, Kraftsummen und berechenbare Faktoren 
in einem wirtschaftlichen Getriebe, wiinscht sein Sondergefiihl seine 
Wiirde als Kulturwesen, als Selbstwert unangetastet; und indem er 
in dieserWelt nichtrealisiert, protestiert er gegen deren fortschreitende 
Entsee1ung. 
r'; Damit ist seine Realisationslosigkeit lebensanschaulich verankert 
uiid entspringt einer gerechtfertigten Abneigung gegen das banali
sierende Nutzstreben der Umwelt. lhm gegeniiber existiert er osten
tativ als zweckfrei; als schoner se1bstwertiger Kulturmel1sch zieht er 
sich auf seinen Stoizismus zuriick, lebt der Pflege seiner lnnerlichkeit 
p,nd verachtet das entsee1te AuBen. lndem er so als stoische Sonder
existenz in Verachtung sich iiber die auBere Gemeinheit erhebt und 
durch Betontheit seinen Kulturwert der Umwelt entgegenstellt, 
erhalt sein Stoizismus eine weitere Rolle; er dient nicht nur als 
Rettung, er driickt zugleich verachtende Opposition aus. So kann 
dieser Stoizismus mehr der Riicksicht auf das lnnere oder ,mehr der 
Opposition gegen das AuBere entwachsen; das erste im reflektierteren 
Frankreich, das zweite in, England. 

Das Negative,A. des englischen Dandystoizismus driickt sich in 
seiner dauemd negativen Opposition aus. A1s durchgangige, be
wuBte Lebenshaltung trennt er sich ab von der bloB natiirlichen 
Realisationslosigkeit, die unweltanschaulich sich in Naturhem
mungen griindet. Er ist bewuBt negativ und besitzt als so1cher einen 
deutlich negativen Untergrund, analog dem Leiden im franzosischen 
Stoizismus; er basiert auf der negativen Opposition, dem Zynismus, 
ausgepragtem Merkmal englischen Dandytums. 

Dieser Zynismus entspringt dem lnnersten der dandyhaften 
Lebenseinstellung iiberhaupt, ist auch Frankreich nicht fremd, wenn 
auch hier Temperament und iiberflutendes Leiden die kalte, konse
quente Ausentwicklung und Auswirkung, wie er in England sie 
gefunden, verhindem. Er vemeint die Wertungen der Gegenwart 
und erscheint als GenuB an deren Briiskierung; er wurzelt im nega
tiven Zeiterlebnis eines Subjekts, das ohne entscheidende Kraft, 

Mann, Dandy. 3 
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seine innere Herauslosung aus dem sozialen Zusammenhang auch 
nach auBen hin unzweideutig zu manifestieren. Der modeme Zyniker 
bedarf der Gese11schaft als dem Material, worin er seinen Zynismus 
auswirkt; ist damit an die von ihm verachtete Ordnung gebunden 
und ohne die Freiheit des Nihilisten; hierin dem Dandy im tiefsten 
verwandt, der gleichfalls das AuBen verachtet, ohne es doch ent
behren zu konnen. Dieser Zynismus ist Voraussetzung vollkommen 
getatigten Dandytums iiberhaupt. Als negative Erhebung iiber die 
Werte, denen die Gesellschaft sklavisch anhiingt, verleiht er dem 
Dandy Freiheit und Macht gegen diese, womit er, wie auch der 
Stoizismus, weitreichend in das dandyhafte Wirkungssystem gehort. 
Diese Doppe1stellung modifiziert ihn und bestimmt den Dandy, ihn 
verhii1lt auftreten zu lassen. 

Der Dandy wirkt in der Gese1lschaft und findet an ihr seine 
Grenze. Der Salon kann zum Schauplatze des Stoizismus, eines ver
hiillten Zynismus werden, der seine scharfen Pfelle lachelnd ab
sendet, kaum aber offener zynischer Haltung. Sobald der Dandy 
seine wahre Natur offenbart, hat er sein System, das ihn in den 
Salons triumphieren laBt, zerbrochen. BRUMMELL, der dieses System 
am glanzendsten beherrscht, laBt seinen Zynismus am verhiilltesten. 
Zwar schon seinen Zeitgenossen bekannt als kalt herzlos, bedurfte 
es doch des nachspiihenden Scharfsinns der nachsten Generation, 
diesen negativen Untergrund der Brummellschen Existenz heraus
zuanalysieren und ihn vergrobert dem System des Dandy einzu
verleiben. BRUMMELL ist im letzten Grunde Zynikerl), ohne deutllch 
zynisch zu scheinen; die ihm nachfahrenden Dandys a£fektieren zum 
guten Tell Zynismus, ohne ihn Zl1 besitzen. In den J ahren zwischen 
1820 und 1830, in denen PUCKLER-MuSKAU England bereiste, findet 
er Zynismus als selbstverstandliche Eigenschaft dortigen nach
brummellschen Dandytums2). Wenn BARBEY D'AUREVILLY die 
Wirkung BRUMMELLS damit charakterisiert, daB er Anmut und Im
pertinenz, Anziehung und Furcht meisterhaft habe· zu mischen ver
standen 3), so schimmert hier schon die zynische, negative Freiheit 
dieser Existenz durch, die im Gewande losen gese1lschaftlichen Spiels 
machtig gegen die gebundenere Zeit wurde. 

1) BUr.WE:R betont den Zynismus BRUMME:r.r.s aufs deutlichste. RUSSE:r.TON
BRUMME:r.r. iiber sich selbst: ,,1ch wurde bald in ihren Himmel (der gro13en Gesell
schaft) aufgenommen - noch mehr, ich wurde einer ihrer Heiligen. 1ch wurde nach
geahmt und geweiht. 1ch wurde die Modeleidenschaft - der Lowe der Gese11schaft. 
Warum? War ich besser - reicher - hiibscher. war ich kliiger ala die meines Ge
schlechts? Nein! Neinl Nur weil ich sie mit Fii13~n trat, sandten sie mir, zermalmtem 
Laube gleich, zum Dank ein Weihrauchopfer empor." (Pelltam.) 

2) PtiCKr.E:R-MUSKAU. 8) B. D'A. 
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Mit BRUMMEI.I. stiirzt der Meister des Dandysmus, als solcher 
die Gestalt, die in Ermange1ung freier Offenbarung der Analyse am 
hartnackigsten trotzt. 1m spateren Dandysmus scheiden sich die 
kunstvoll vermischten Farben seines Gemaldes, die einze1ne Nuance 
wird faBbarer, das Bild selbst jedoch verliert an Kunst. Der Zynismus 
isoliert sich selbst so weit, daB seine atzende Saure den urspriing
lichen Farbenschmelz der raffinierten Komposition zerfriBt. Ohne 
sich an Echtheit mit dem Brummellschen Zynismus messen zu 
kannen, ist der BAUDEI.AIRES doch offener, betonter, dazu heraus
gehoben durch zuviel Reflexion und stark in ein Verbliiffungssystem 
eingespannt. Diesen zynischen Untergrund der Dandyexistenz, prak
tisch von ihm getatigt, hat BAUDEI.AIRE auch theoretisch deutlich 
genug gesehen. "Ein Dandy tut nichts. Kann man sich einen Dandy 
vorstellen, der zum Volke redet, es sei denn, um es zu ver
hahnen I)?" - er schildert meisterhaft die zynische Einstellung und 
ihr Negatives: "Am Abend, wenn er einige Stunden des Vergniigens 
dem Schicksal entwendet hat, sagt sich dieser Mensch - gewiegt 
von seiner Verdauung, das Vergangene maglichst vergessend, zu
frieden mit der Gegenwart und resigniert fiir die Zukunft, berauscht 
von seiner Kaltbliitigkeit und seinem Dandytum, stolz darauf, daB 
er nicht ebenso niedrig ist wie die Voriibergehenden - an solchem 
Abend sagt sich dieser Mensch, die Rauchwolken seiner Zigarre 
betrachtend: was schert es mich, wohin diese Seelen gehen2)?" 

BAUDEI.AIRES Zynismus bleibt Programm und Geste; ihn durch
gangig zu verwirklichen, ist nur den Englandern gelungen, und Wrr.DE 
und W AINEWRIGH,£ geben kraftigere Beispiele abo WII.DE fand die 
zugespitzteste Formel des Zynismus, wenn er behauptete, kein 
Zyniker zu sein, doch Erfahrung zu besitzen, was dasselbe; wie er 
iiberhaupt reich in Erfindung zynischer Glosseure, deren markan
tester, Lord Henry Wotton in Dorian Gray, gewiB rechtmaBig als 
partikulare Selbstdarstellung Wrr.DES aufgefaBt wird. Das Extrem 
dieser Haltung stellt THOMAS GRIFFI'£H W AINI<:WRIGH'£ dar, bliihend 
von I794-I852, iiberlegener Dandy, umfassend begabt und tatig 
als Schriftsteller, Maler, Kunstkritiker, leidenschaftlicher SammIer 
in Gegenstanden der Kunst, dazu beriichtigt als vielfacher Gift
marder. 

Die Anlasse ;seiner Verbrechen sind trivial, gemein. Er beginnt 
mit einem Betrug. I824 falscht er ein Dokument, kraft dessen er 
eine Summe von 5000 Pfund an sich bringt, von der ihm nur der 
ZinsgenuB zukam. Diese Mittel gestatten ihm ein Leben voll Luxus, 
Einrichtung eines Rauses mit den differenzierten Anforderungen 

1) Mon cceur. 2) Fusees 26. 
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seines Geschmacks, Anlage einer Kunstsammlung, ausgedehnte, 
geistvolle Geselligkeit und erlesene Symposien. Diese Lebenshaltung, 
dazu Heirat mit einem vermogenslosen Madchen, bringen seine 
Mittel bald auf den Rest. 1829 stirbt plotzlich W AINEWRIGHTS 
Oheim, G. E. GRIFFITH; 1830 gleich plotzlich WAINEWRIGHTS 
Schwiegermutter; und die ererbten Mittel treiben das junge Paar 
zu so1cher Aufwendung, daB sie Ende des J ahres mit Schulden uber
hauft sind. Da stirbt plotzlich W AINEWRIGHTS Schwagerin, nachdem 
er sie zuvor in mehrere Lebensversicherungen eingekauft. Die Ge
sellschaften, miBtrauisch, schieben eine formale Verfehltmg vor und 
verweigern die Auszahlung; W AINEWRIGHT strengt einen ProzeB 
gegen sie an und reist unterdessen nach Boulogne. Dort veranlaBt 
er einen englischen Gastfreund, sich bei einer der ablehnenden Gesell
schaften fur 3000 Pfund zu versichern; und dieser Freund stirbt 
plotzlich. WAINEWRIGHT hat hierbei keinen anderen Nutzen. als den 
befriedigter Rache. Er begibt sich nach Paris; dort wird es ruchbar, 
daB der elegante englische Reisende Gift bei sich fiihre; er wird ver
haftet, 6 Monate in Haft gehalten, kommt dann frei. Heimlich nach 
England zuruckgekehrt, wird er erkannt, verhaftet, einer Klage der 
Bank zufolge, wegen Falschung, nicht wegen Giftmordes. 1m Ge
fangnis gibt er einem Besucher eine ihn charakterisierende Selbst
auffassung seiner Handlungsweise: "Sie Geschaftsleute beginnen Ihre 
Spekulationen und schlagen nach dem Erfolg. Einige von ihnen 
gelingen, einige nicht. Die meinen sind miBlungen, die Ihren Ihnen 
gegliickt, dies, mein Herr, ist der ganze Unterschied zwischen Ihnen 
und mir. Aber ich will Ihnen gestehen, worin ich stets erfolgreich 
war. Ich habe mir vorgenommen, stets in meinem Leben ein Gentle
man zu sein. Ich bin es immer gewesen; ich bin es noch heutt:!." 

Zur Deportation nach Van Diemensland verurteilt, beklagt er 
nichts mehr, als gezwungen zu sein, mit Bauerntolpeln zu reisen, 
abgeschnitten. zu werden von den Anregungen der geistigen Welt, 
in der er bislang existiert, und sucht 1844 Enthaftung nach mit der 
Begriindung, daB ihn Ideen qualten, die nach kiinstlerischer Ge
staltung drangten, der Fortschritt seines Wesens ihm unmoglich 
gemacht sei und er jedes anstandigen Gesprachs entbehren musse. 
Sein Gesuch bleibt erfolglos; er bleibt verbannt, fahrt fort, Giftmorde 
zu versuchen, freilich vergeblich; sein Zynismus wachst und raubt 
ihm die letzten Sympathien in seiner Einsamkeit; er stirbt 1852, 
verlassen und verachtetl). 

WAINEWRIGHTS Haltung stellt ein Extrem dar.: sie zerbricht die 
Ausgeglichenheit dandyhafter Existenz, erhellt jedoch deren negativ 

1) HAZLI'J''J'. 
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zynischen Untergrund. Seine Verbrechen entspringen der zynischen 
Opposition des isolierten, von keinem AuBen mehr regulierten Sub
jekt. Das materielle Interesse lOst das Verbrechen aus, aber erzeugt 
es nicht. Als letzter Untergrund erscheint das Stiirzen jeder Hem
mung, die das Ich in sich selbst besclirankt, ein schrankenloses Sich
ausleben, das vom angeborenen Hasse vergiftet ist und erst die 
letzten, von auBerem Interesse freien Mordversuche erkl8.rt. WILDE 
hat zynisch iiber diesen Zyniker geschrieben: "Erst viel spater suchte 
er sich mit der Feder oder dem Gifte auszudriicken1)" -und hiermit 
als Verwandter im Geiste und Schicksal die Lagerung der verbreche
rischen Triebe, ihren Ursprung im zynischen Ichausdruck erkannt. 

In BRUMMELL dagegen bleibt der Zynismus zu verhiillt, um an 
ihm unzweifelhaft den Ursprung seines Dandytums aus dem Nega
tiven bestimmen zu konnen; es erscheint, fliichtig gesehen, nicht un
moglich, seine Realisationslosigkeit als natiirlichen MiiBiggang aufzu
fassen. Hier muB man aufdecken, daB diese Existenz im Ehrgeiz 
begann, ihr der Wille zur Tat nicht fremd war, wie der Wille zur 
Herrschaft ihr immer verblieb; erkennen, daB die Entfaltung seines 
Dandyspieles eine schweigende Resignation voraussetzt. 

3. Der Wille zur Macht. 

BRUMMELL begann seine Herrschaft I794, I6 Jahre alt, Fahnrich 
im vornehmsten Regiment der englischen Armee und Freund seines 
Regimentskommandeurs, des Prinzen von Wales. Der Prinz galt 
damals fUr den e1egantesten Mann Europas und betrachtete BRUM
MELL a1s seine Entdeckung, seinen Schiller, bald a1s seinen iiber-
1egenen Meister. Dieser Prinz, der spatere Georg IV., hat der Nach
welt ein unriihmliches Andenken hinterlassen; von ausschweifender 
Verschwendung, brutal in der Gesinnung, 1assig in den Geschaften, 
war er fUr den woh1denkenden Englander stets Gegenstand der Scham 
und Verachtung. GeiBe1nd enthill1t THACKEREY die innere Armut 
dieses Monarchen: "Was war dieser Georg selbst, was war er? Ich 
durchdenke sein ganzes Leben und sehe nichts von ihm a1s eine 
affektierte Kopfneigung, ein geziertes Lacheln. Ich will es versuchen 
und ihn in einze1ne Stiicke zerlegen, da finde ich seidene Striimpfe, 
wattierte Polster, eine Schniirbrust, einen Rock mit Borten, einen 
Pe1zkragen, einen Ordensstern und ein b1aues Band, t:;in herrlich 
duftendes Taschentuch, eine nuBbraune, mit 01 gesa1bte Perriicke, 
eine Reihe Zaline, einen groBen schwarzen Stock, Westen, Unter
westen, noch mehr Westen und weiter nichts 2)."... Georg IV. 

1) Stift, Gift und Schrifttum. 2) The four Georges. 
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war nicht ohne Geschmack, doch ohne Dberlegenheit hierin; er besaB 
se1bst die Gabe kurzer, echter Liebenswiirdigkeit, mit der er auch 
tiefere Geister anzog, freilich sie bald zu enttauschen und von sich 
abzustoBen. Sein Leben wird getragen durch die Stel1ung, in die er 
hineingeboren, durch die Sicherheit auBerer Haltung, wie sie Un
angreifbarkeit mit sich bringt; es bleibt hingegen ohne Prinzip und 
schwankt zwischen GenuB und Willkiir. - BRUMMELL nun, auf 
Jahre enger Begleiter des Prinzen und im auBeren Leben oft nicht 
sehr von ihm unterscheidbar, hat sich bemerkenswert besser in der 
Nachwelt durchgesetzt; bewundert, angefeindet, aber nie verachtet; 
immer das respektvolle Erstaunen auf sich ziehend, das eine selt
same, wirkungsvolle Personlichkeit um sich verbreitet. Des Prinzen 
Treiben ward geduldet seines Ranges wegen, anerkannt nur bei den 
Genossen seiner Ausschweifung; BRUMMELL macht sich beriihmt 
und gesucht durch sein Leben, das von dem des Prinzen nicht so 
sehr verschieden. Hier ward von den Zeitgenossen ein Unterschled 
bemerkt, der mehr in der Wirkung einer Erscheinung gefunden 
werden konnte als in ihr selbst; die auBere Hiille der Eleganz, bei 
Georg alles, erschien bei BRUMMELL nur als Mittel eines Prinzips, 
das unterjochte und beherrschte; hier trat die Erscheinung als Mani
festation eines zentralen Herrscherwillens auf; Georg suchte Be
friedigung seiner Eitelkeit, BRUMMELL forderte Herrschaftl). 

BRUMMELS Erfolg war vollstandig, der Antrieb. zu diesem Erfolge 
erst durch die Nachwelt enthiillt. Man sehe die Charakterisierung, 
die BULWER BRUMMELL gibt, den er als Russelton in seinem Romane 
"Pelham" auftreten HiBt: "Vor mir stand der Zeitgenosse und Rivale 
Napoleons, der Herrscher in der groBen Welt der Eleganz und Kra
watten, der machtige Genius, vor dem die Aristokratie sich beugte 
und die Mode sich schamte, der mit einem Kopfnicken den hochsten 
Adel Europas unterwarf, an dessen Name jeglicher Triumph sich 
kniipfte, den die groBte Tugend der Welt, die Kiihnheit, erringt - der 
beriihmte unsterbliche Russelton." - Dann Russelton selbst: "Ich 
ward mit einer ungewohnlichen N eigung zum Ruhm und Original 
in die Welt geboren; diese Anlagen hatten einen Shakespeare aus 
mir machen konnen; sie nahmen einen noch hoheren Flug und machten 
mich zu einem Russelton. (( 

In BRUMMELL, der schon als Kind im Hause seines Vaters die 
Dberlegenheit und rednerische Gewalt hervorragender Manner, unter 

1) Vgl. LISTER, GRANBY. T!mBECK-BRUMMEI,I,: "Gesellen Sie mich nicht zu 
.den harmlosen, vergniigungsliebenden Charakteren um mich herum. rch lache iiber 
sie, wiihrend ich mit ihnen lache. Sie sind mir nur Stufen auf meiner Leiter. rch 
betrachte sie als Werkzeug und behandle sie entsprechend." 
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ihnen Fox und SHERIDAN, erHihrt, erwacht der Ehrgeiz zur eigenen 
Auszeichnung friih und bestimmt unbeirrbar folgerichtig seine Lauf
bahn. Ihm bleibt der zerstorende Zwiespalt zwischen hochfliegendem 
Wollen und steriler Isoliertheit fremder als den franzosischen Dandys; 
die Kluft zwischen ihm und seiner Zeit ist nicht so verhangnisvoll 
tief aufgerissen; schnell und sicher sich beschrankend findet er die 
Mittel seines Hochkommens und bleibt in sich kiihl genug, sich ihrer 
unfehlbar zu bedienen. Er ist sich seines Mangels an Oberzeugtheit 
zur durchgreifenden Tat, selbst an ausgesprochenen, ihn eindeutig 
bestimmenden Talenten friih bewuBt. Er weiB zugleich urn die 
Oberlegenheit seines Geschmacks und die Wirksamkeit kiihler Zu
riickhaltung. Schon in Eton entfaltet er diese Mittel seiner spateren 
Herrschaft, Gewahltheit der Kleidung, vornehme Gemessenheit, in 
seiner Exk:lusivitat unterstiitzt durch klugen, gewandten, in seiner 
Scharfe gefahrlichen Geist; entwickelt diese Haltung in Oxford aus 
und ist fertig in Wesen und Willen, als er 1794 bei den ro. Husaren 
eintritt. Die Zuneigung des Prinzen, der rasche Erfolg in London 
verbliiffen ihn nicht, sondern treffen ihn vorbereitet; ruhig, sicher, 
ohne Zogern, ohne Obereilung ergreift er die Ziigel der Herrschaft, 
er steigt mit der Festigkeit eines Menschen empor, der seiner Ab
sicht, seiner Mittel gewiB ist; diese Absicht ist unerschiitterlich, 
diese Mittel unfehlbar, und er beherrscht die Gesellschaft Englands 
mehr als 20 Jahre lang!). 

Ehrgeiziger Wille zur Macht erscheint als die groBe Leidenschaft 
dieses Dandy, die ihn vollig durchdringt und jede seiner Handlungen 
bestimmt. Dieser Trieb, an sich unerstaunlich, wird problematisch bei 
Betrachtung der urspriinglichen Wesensart BRUMMELLS und des 
Gebietes, auf dem er ihn entfaltet. BRUMMELL ist absolut asthe
tischer Typus, in seinen Talenten zum Zeichnen, zu leichten, gewandten 
Versen, seinem unfehlbaren Geschmack, seiner Kunst der Unter
haltung; dazu Spattypus in seinem Aufg'ehen im asthetischen Rahmen, 
seinen raffinierten geschmacklichen Neigungen, seiner Ablehnung 
alles Natiirlichen. Was bewegt diesen iiberfeinerten, ganz fUr asthe
tischen GenuB geborenen Menschen, die Gesellschaft zu beherrschen? 

Diese Absicht zu verstehen, halte man die Situation des asthe
tischen Spattypus iiberhaupt fest. Er sieht sich unmittelbar in eine 
Doppelstellung von Anspruch und Resignation hineingeboren. Er 
blickt auf sich und findet sich der Zeit iiberlegen; er ist Verwalter 
iisthetischer, kulturhafter Formen, Vertreter hoherer Prinzipien, an 
denen die banalisierte Zeit kaum noch teilhat; doch sind die kul
turellen Vermogen in ihm zur Form entleert; in ihnen kann er sich 

1) JESSE. - B. p'_-\. 
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der Zeit als Form entgegenste1len, nicht a1s wahrhaft wirkende Sub
stanz. Umgekehrt ist die Kraftfiille dieser Zeit nicht herabgesunken; 
kulture1len Zie1en abgewandt, in ihnen sch1aff, hat sie darum .nicht 
aufgehort, sich ungebrochen zu verwirklichen; sie existiert in nutz
licher Tat, und dieser Idee lebend, entfremdet sie sich dem asthe
tischen Typus, der, in Formalitat versinkend, ihren Sinn fUr das 
Nutzliche, Tatige unbefriedigt laBt. 

Der spate asthetische Mensch ist nicht gewillt, sich vor der Zeit 
kampflos zuriickzuziehen. Die Herauslosung seines Ich aus dem 
sozialen Zusammenhang hat dessen maBlosen Trieb zur Geltung 
entfesse1t, das Sinken der Substanz in ihm den Trieb zur eitlen Dar
ste1lung unwiderstehlich gemacht. Die Zeit als das ihm Fremde, 
Leidenbereitende verachtend, sieht er mehr seine formale Ober
legenheit a1s seine substantie1le Ohnmacht. Sein Ehrgeiz in sich, 
sein HaB auf die Zeit, die ihn unter die FuBe zu treten droht, wachst 
in dem MaBe, als er furchten muB, ohnmachtig zu sein. Er will auf
horen, an einer Zeit zu leiden, die er verachtet; er durchdenkt seine 
Lage, seine Machtmitte1 und faBt den Plan, die Gese1lschaft durch 
ihre eigenen Gesetze zu schlagen. Er macht sich zum modischen 
Ideal der Gese1lschaft und wird ihr damit vorbild1ich. Hier kann er 
als Form sein kulture1les Ideal wirken lassen und die Gesellschaft 
ihm unterwerfen; er wird machtig. Er hat seine bestmogliche Lage 
gefunden; sein Trieb zum Machtigsein, in den Willen zur auBeren 
Macht umgesch1agen, wird gesattigt. 1m auBeren Machtigsein racht 
er sich an· einer Gese1lschaft, die im Begriffe war, ihn verachtend zu 
vemichten, und nun zu ihm a1s ihrem Herrscher emporblickt. Er 
wahrt in diesem Kampfe seine Wesenheit, denn er siegt mit den 
ihm angeborenen asthetischen Mitteln; schlieBlich verwirklicht er 
sein kulture1les Ideal, reprasentiert es im Gewande modisch asthe
tischer Form und zwingt die Gese1lschaft, von ihm es anzunehmen. 

Fur Frankreich ist diese Lagerung unzweifelhaft. Es wird eine 
Geltung gesucht, die mit formalen Mitteln erreichbar und zugleich 
die Opposition gegen das Bestehende ausdriickt. Dieser Absicht 
entspringt die Haltung BAUDELAIR.E:S, die BARBEY D'AUREVILLYS. 
In ihrem Dandytum verbergen sie ihre Negativitat und erheben 
zugleich ihr Sonderdasein zur Macht. In England wachst die Deut
lichkeit dieses Prozesses mit dem Fortschreiten der Zeit, ohne je 
ganz aus der Verhiillung herauszutreten. Die Resignation in for
male, statt substantieller freier Macht bleibt uneingestanden, oft 
selbst schwer sichtbar. Sie druckt sich nicht in vorangehender offener, 
reflektierter Negativitat aus, sondem in der Tatsache des Dandytums 
iiberhaupt. Selbst der vielleicht dekadenteste alier EngHinder, 
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OSCAR WILDE, weiB noch den Anschein eines freien, kraftvollen 
Menschen hervorzuzaubern, der aus hoherer Absicht, nicht aus Not
wendigkeit seine Erfolge im £1iichtigen Leben statt in iiberdauernder 
Produktion sucht. Er gesteht offen, daB sein Ehrgeiz maBlos sei, 
daB er sich der groBten Tat fiihig fUhle, hingegen die Kunst des 
Lebens selbst vorziehe 1, 2) - und er findet Glauben. Es ist nirgends 
genau einsichtig, ob er mit solchen Ausspriichen die. Umwelt oder 
sich selbst betriigt; wahrscheinlich tat er beides. Er ist unmittelbar 
fertig als Dandy geboren; er wird es nicht wie die Franzosen. Schon 
in Oxford weiB er durch asthetische Interessiertheit, Vertretung 
extremer asthetischer Grundsatze zu wirken. Er sammelt einen Kreis 
urn sich und fesselt ihn ~mehr durch unbekiimmerte Gewandtheit 
seiner Unterhaltung als durch iiberlegenes Wissen und Konnen3). 

Ermutigt durch friihen Erfolg, schreitet er an die groBe Aufgabe, 
London zu erobern, und ist auch hier erfolgreich. Auch hier bleibt 
er Vorkampfer extrem-asthetischer Gedanken; er wirkt durch Grund
satze, Programme, nicht durch Leistung. Er weiht, mit ihm selbst 
zu sprechen, sein Genie dem Leben, dem Werke hingegen nur sein 
Talent4). Durch formale Mittel machtig geworden, resigniert er end
Hch auf die schopferische Erfiillung produktiver Tat, die nur seine 
Ohnmacht enthiillt. 

Trotz Tauschung gegen sich und Umwelt ist die Resignation im 
I,eben WILDES nicht iibersehbar. 1882 in Paris, strebt er nach Ab
geschlossenheit und ernster kiinstlerischer Arbeit; er spart nicht mit 
Suggestionsmitteln, sich zur Arbeit zu zwingen 5). An dieser Absicht 
gemessen, bleibt das Produkt dieser Bemiihungen, die Tragodie 
"Die Herzogin von Padua", ein diirftiger Erfolg. Die Unwahr
scheinlichkeit der Handlung, die Verschwendung an Effektmitteln 
finden keinen Ausgleich in einem dichterischen Gestaltungsvermogen, 
das Mangel und AuBerlichkeiten adeln konnte. Dieses Drama soIl 
zu sehr Tragodie sein, urn rein als Theaterstiick wirken zu konnen; 
es ist zu sehr Theaterstiick, urn das Tragische zur Geltung zu bringen. 
Der Mangel an blutvoller Gestaltung, iiberzeugender Menschen-

1) Diese Verhiillungstaktik, die den letzthinnigen Zwang in Freiheit umdeutet, 
ist aueh bei BRUMMEI,I, bemerkt worden. "Zu der Anmut der Liissigkeit gelang es 
TREBECK (BRUMMEI,I,), das Ansehen hinzuzufiigen, daB er zu groDer Leistung fiihig 
sei, wenn er sieh nur zu ihr herablassen wolle" (GRANBY). 

2) SHERARD: Geseh. e. lmg1. Frdseht. 
3) SHERARD: Ose. W. - HARRIS. 
() GlDE. 
5) Hieriiber SHERARD: Gesch. e. ungl. Frdscht. Hier auch bei WILDE Einsicht 

in das Unproduktive seiner Existenzweise. "Er sagte oft, wenn er von Vergniigungen 
und Trilllllphen gesprochen hatte, mit Bedauetn zu mit: Ich soUte das nicht tun. 
Ich soUte nul' Schwarz auf WeiB setzen - Schwarz auf WeiD." 
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darste11ung, Ersatz der dichterischen Erfiilltheit durch technisches 
Vermogen des Wortes und der interessanten Behandlung konnten 
einem so feinsinnigen Kritiker wie WILDE nicht verborgen bleiben, 
und er zog aus dieser bittersten Erfahrung eines aufrichtig nach 
Kunst strebenden Menschen seine Konsequenzen. Er spricht mit 
Verachturig von eindringender kiinstlerischer Arbeit, die zu leisten 
er unfahig ist. Er erkliirt, daB ibn das Schreiben langwei1e, seine Ar
beiten iiberwiegend Wetten entsprungen, er um die MittelmaBigkeit 
seiner. Komodien wisse, er sie jedoch zum Vergniigen des Publikums 
schreibe1). Trotzdem gibt er den hoheren Anspruch im Innersten 
nie ganz auf. Inmitten nebensachlicher Produktion entsteht die 
"Salome", nach seinem Sturze sammelt er sich noch einmal in der 
"Zuchthausballade"; "De profundis", worin er seine kiinstlerische 
Geltung verficht, ist zugleich ein Meisterwerk seiner Sprachkunst. 
Die beiden letzten Werke werden ibm durch ein Schicksal abge
zwungen, das nicht in seiner Voraussicht lag; so ist seine Laufbahn 
auBeren Glanzes und Erfolges, wie Wille und Absicht sie ibm schufen, 
fast frei von giiltiger Hervorbringung. WILDES Anspruch, aus der 
Produktion verbannt, zieht sich auf das Leben selbst zuriick, es 
selbst als geleistetes Kunstwerk zu betrachten. 

Positiv begriffen faBt dieser Gedanke das Leben als Entwick1ung, 
dessen Harmonie, Organik, Sinneinheit den Gesetzen kiinstlerischer 
Komposition entspricht, und griindet sich in einer Kunstmetaphysik. 
Das Leben, in seiner Totalitat betrachtet, wirkt a1s vollkommenes 
Schauspiel. Dieser Gedanke mag an ein Leben angelegt werden, das 
selbst notwendig sich aus seinen Prinzipien entfaltet hat und obne 
Storungen von auBen seine Gesetzlichkeit ungebrochen hat Er
scheinung werden lassen; es mag im Individuum selbst BewuBtsein 
werden, wenn die wache Reflexion wahrhaft so reiner Spiegel des 
immanenten Prinzips wie bei GOETHE - fiir WILDE wird dieser Ge
danke formal und verhangnisvoll. Hier entfaltet sich das Leben 
nicht mehr als groBes, wiirdiges Schauspiel, nur ein schauspielemdes 
SUbjekt ist sichtbar; es wird nicht mehr getragen und geschwe11t 
von dem Walten eines groBen Kunstgeistes, der tausend Gestalten 
ihm entspringen laBt, nur ein kiinstlicher Rahmen bleibt a1s kalte 
Hiille des isolierten Subjekts. Dieses Leben a1s Kunst ist nicht 
Flucht vor der Sterilitat, sondem eben deren Ausdruck; es ist nicht 
Leistung, sondem bloB asthetische Darstellung. 

WILDE resigniert als Kiinstler, indem er sich aus dem freien 
Schaffen aufs Leben zuriickzieht, er resigniert noch einmal, indem er 
dieses Leben nicht zweckfrei in sich selbst zu befriedigen vermag, 

1) GWE. 
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sondem es nach auBen zur Wirkung erheben muB. Diesem nach 
auBen gewandten Wirkungswillen werden nun alle Tatigkeiten 
WILDES unterworfen, in ihm wird sein starkster Handlungsantrieb 
gefunden. Sein Spiel in und mit der Gesellschaft erscheint als an
dauemdes Ringen um den EinfluB; die SteriliHit seiner letzten Jahre 
zeigt an, wieweit er unfahig zur Handlung geworden, seit ihm die 
Moglichkeit des Einflusses nicht mehr winktl). 

WILDE selbst hat die Tatsache seiner Resignation, den Ersatz 
des erfiillten Ruhens in sich durch Wirkung nach auBen nie ausge
sprochen, verrat sie aber durch ein Schwanken innerhalb seiner 
Existenz, fruchtlosen Aufschwiingen in die freie Kunst sowie dem 
unverkennbaren Bestreben, seine Resignation in einen freien, das 
hohere Gut wahlenden Willen umzudeuten. Anlage zu selbstandigem 
Kiinstlertum, Trieb zur Freiheit der Gestaltung offnen hier einen 
deutlichen Einblick in die negativen Urspriinge seines Dandytums. 

Die aus dem spateren, offeneren Dandysmus gezogenen Erkennt
nisse beleuchten die Eigentiimlichkeit des Brummellschen Macht
strebens. In diesem geschlossensten a11er Dandys schlingen sich 
a11e Bestimmungen zu der Ganzheit eines einigen Phanomens zu
sammen, ohne sich gesondert dem Blicke darzubieten. Ein Zu
sammenwirken mehrerer Faktoren verbirgt in BRUMMELL die auf
he11enden Prozesse des spateren Dandytums. Seine einzigartige Pra
disposition zum Dandysmus lassen ihn nahezu reibungslos in seine 
Ro11e einflieBen; dazu unterstiitzt ihn machtig seine zeitliche Stel
lung, von der an anderer Ste11e noch zu sprechen sein wird 2). 

Der Zeitpunkt der Resignation bleibt verborgen; als BRUMMELL 
im Alter von r6 J ahren seine Herrschaft beginnt, ist er fertig und 
dauert in diesem Wesen ohne Briiche und Umschwiinge. Seine un
beirrbare Konsequenz beraubt den Nachforschenden fast jeden 
personlichen Gestandnisses. Nur ein bedeutsamer Ausspruch BRUM
MELLS ist bekannt und nur bedeutsam, da sein Leben ihn recht
fertigt. Auf den Vorwurf einer ihm befreundeten Dame, warum er 
seine vielfachen Talente so unniitz vergeude, antwortet er, daB er 
aus Einsicht in die menschliche N atur die bestmogliche Haltung 
angenommen, die ihn sichtbar heraushebe und von den verachteten 
Menschen trenne 3). 

In diesen Worten liegt die Resignation BRUMMELLS vor sich, 
vor der Zeit ausgedriickt, eine Lage, iiber die er sonst nicht sprach, 

1) SHERARD: Gesch. e. ungl. Frdscht. - HARRIS. 
2) Siehe auch BARBEV n'AuREvn,I,V: "Aber bei BRUMMEI,I, gab es keinen Zwie

spalt zwischen Natur und Schicksal, zwischen Anlage und GlUck" (B. n' A.). 
3) JESSE. 
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nach der er jedoch folgerichtig hande1te und SO verriet, daB er um 
sie wuBte. Die unleugbare BewuBtheit seines Dandytums setzt vor
aus, daB BRUMMELL die Negativitat seiner Lage durchreflektiert hat 
und jenen Umschwung zur auBeren Macht vollzogen, der den Dandys
mus hervorbringt. DaB er diese Macht durch ein kunstvolles, auf 
Tauschung abzweckendes System hebt, befestigt und dauernd macht, 
zeigt ferner Einsicht in deren Negativitat selbst. BRUMMELL gesteht 
seine Negativitat nicht durch sichtbaren Umschwung oder Reflexi.on, 
sondern durch Machtentfaltung auf bewuBt negativer Grundlage. 

So ist als asthetischer Spattypus dem Dandy die AuBenwe1t 
keineswegs urspriinglich gegebenes Material seines Machtwillens wie 
bei geborenem Herrschertum; erst sein Drang nach Ausgleich innerer 
Ohnmacht, Auflehnung gegen die AuBenwelt, auf die sein innerlich 
Negatives als Ursache bezogen wird, treiben den Willen zur Macht 
hervor. Hiermit bringt er sich in die eigentfunliche Doppelstellung, 
die Gesellschaft zu verachten und sich doch von ihr nicht losen zu 
konnen. Sein Machtstreben wird zur Rache des Unterlegenen und 
zur Verhiillung seiner Negativitat. In BRUMMELL bleibt diese Doppel
ste11ung noch gebunden; Anziehung durch den Erfolg, AbstoBung 
durch Verachtung halten bei ihm einander die Wage. Die iibrigen 
Dandys, aus Schwache aggressiver in sich, weniger erfolgreich in der 
Zeit, lassen das Problem dieser Doppelste11ung deutlicher hervor
treten, indem plotzlich der versteckte Aufruhr gegen die Gesellschaft 
offen wird und das Dandytum zerbricht. 

Dieses Machtspie1 des Dandy bleibt iiberall negativ. Sein Ur
sprung im SUbjekt ist negativ, Ersatz substantie11er Erfiilltheit durch 
auBeren Machtwillen, negativ das BewuBtsein, worin es sich als 
Rache auf die Gesellschaft richtet. Nichts soll in diesem Spie1e ge
leistet werden; weder im Dandy etwas verwirklicht noch in der Ge
sellschaft. Der negative Ursprung dandyhafter Macht laBt diese 
se1bst negativ, keine Substanz entfaltet sich und wirkt; ein vie1-
spaltiges System von Tauschungen ersch1eicht einen Anschein wahren 
Machtigseins. Wie kann hier das Negative machtig genug werden, 
ein SUbjekt anzutreiben, eine Zeit zu besiegen? Wo ist die letzt
greifbare, wirksame Substanz, die diesem Spiele Echtheit und Not
wendigkeit verleiht? Man wendet sich zu dem vertretenen Ideal, 
das die Briicke schlagt zwischen aufstrebendem Individuum und 
unterliegender Zeit. 



III. Das vertretene Ideal. 
In seiner Abhandlung "Du dandysme et de George Brummell" 

bemerkt BARBEY D' A UREVILL Y die Schwierigkeit, den EinfluB 
BRUMMELLS auf seine Zeit in seiner genaueren Beschaffenheit, dessen 
'tiefste Grundlagen aufzudecken. Zeit und Blut trennen den nach
fahrenden Betrachter von jener Epoche, deren einmalige, unwieder
holbare, nie vollig zu durchdringende Atmosphiire BRUMMELL trug, 
die nun verrauscht nur durre, schweigende Fakten bietet, nicht das 
Geheimnis ihres Ursprungs. In Wahrheit, das historische Bild des 
Brummellschen Dandyturns in seinem ungebrochenen Reichtum 
unmittelbar nachzuschaffen, wird niemand sich unterfangen, und man 
wird die ungeheure Wirkung BRUMMELLS, die BYRON ihn uber Na
poleon stellen lieB, als so riitselhaft auf sich eindringen lassen, wie 
sie ist. Doch eben das Geheimnis dieser Wirkung, die Notwendigkeit, 
aus der unbestimmten Atmosphiire jener Epoche das feste Gesetz 
herauszuheben, worauf BRUMMELLS EinfluB allein sich griinden kann, 
ein gilltiges Wirkungsmitte1 des Dandy, eine gilltige Unterwerfung 
der Zeit zu finden - treibt die Reflexion zu diesem Grunde Brum
mellschen Erfolges ~d liiBt sie aus ihm als der festen Wirklich
keit seines Dandytums dessen schwebende Erscheinung sinnvoll und 
gekliirt nachgestalten. 

Schon BARBEY D'AuREVILLY erkennt, daB der Dandysmus, um 
wirksam zu sein, sich auf eine bestimmte Zeitlage griinden miisse. 
BRUMMELL ist wirksam, well er das Bediirfnis ciner gelangweilten 
und in strenge Konventionen eingeengten Gesellschaft nach Kaprizen 
befriedigtl). 0hne falsch zu sein, dringt diese Erkliirung nicht zur 
untersten Wirkungsbasis BRUMMELLS vor. BRUMMELL war ein aus
gezeichneter Gesellschafter, dessen Gegenwart die Langeweile ver
bannte; doch es ist schwer, aus diesen Eigenschaften BRUMMEI,LS 
Ruhm, seine Bewunderung auslosende Wirkung auf die Zeitgenossen 
zu erkliiren, die tiefer anspruchsvoller, urteilsfiihiger als die schnell 
befriedigte Masse der Gese11schaft. Das wahre historische Moment, 
das den Dandy gilltig macht, wird von BAUDELAIRE tiefer gesehen: 
"Der Dandysm erscheint mit Vorliebe in Vbergangs~eiten, wenn die 
Demokratie noch nicht allniiichtig. ist, wenn die Aristokratie erst 
zum Teil wankt und herabsinkt. 1m Trubel solcher Zeitliiufte ist 
es moglich, daBmanche deklassierten, degoutierten, muBigen Men
schen, die im ubrigen jedoch reich sind an :nrspriillglicher Kraft, den 
Plan fassen, eine Art neuer Aristokratie zu begriinden, die urn so 

1) B.D'A. 



schwieriger zerstorbar ist, als sie sich auf die kostbarsten, unaus
tilgbarsten Eigenschaften griinden sol1, auf die Himmelsgaben, die 
Arbeit und Geld nicht zu verleihen vermogen. Der Dandy ist der 
letzte Ausbruch von Heroismus in den Niedergangsepochen 1)." 

BAUDELAIRE halt das Moment einer bestimmten zeitlichen Kon
stellation fest, umreiBt es als die Vbergangsepoche von der Aristo
kratie zur Demokratie, bestimmt zugleich den Dandy als Vertreter 
der Aristokratie, den heroischen Darste11er ewiger Kulturgiiter gegen 
die absinkende Zeit. 1m Spiele des Dandy offenbart sich ein histo
rischer Sinn, der ihn hervortreibt und in seiner Zeit tragt: der Dandy, 
sich iiber seine Zeit erhebend, folgt nicht bloB subjektiver Laune, 
die Zeit, sich ihm unterwerfend, ist nicht sinnlos betaubt durch Raffine
ment, Zauber einer begabten, beweglichen Personlichkeit; in der 
Form des Dandy reprasentiert sich ein Ideal, das die Zeit im Begriff 
ist zu verlieren, es zu achten aber noch nicht aufgehort hat; und die 
objektive Giiltigkeit dieses Ideals erscheint als die innerste Macht, 
durch die der Dandy sich herrschend iiber seine Zeit erhebt. 

Unfahig, aus sich selbst genugtuende, tragende Inhalte zu ge
baren, wendet er sein Auge zum Vergangenen zuriick und findet in 
ihm die geschlossenen, gefiillten Lebensformen, zu deren Herold 
und Wiederverkorperer er sich aufwirft. Er hart nicht auf, der 
Moderne anzugehoren, er stellt sie als moderner, zerfaserter Mensch 
selbst dar. Er kennt, wie BARBEY D'AUREVILLY und BAUDELAIRE, 
den Ansturm der J ugend in die Zukunft, er vertritt eine Geistigkeit, 
die als neu, als romantisch oder dekadent begriffen werden muB; 
das Neue dieser Geistigkeit wird jedoch eben in jener Sehnsucht 
nach riickwarts gefunden, die zum Konservativismus fiihrt. Diese 
Gesinnung ist nicht unreflektiert, weder die Verwurzeltheit tradi
tionsgenahrter und -treuer Dberzeugung noch der Stumpfsinn eines 
Scheuklappengeistes, sondem hellste Erkenntnis der Gegenwart, ihres 
Sturzes, ihrer Entwertung und aus ihr heraus Flucht und Rettung 
in das Vergangene. 

Unreflektiert fortschrittlich hebt sie an. Die junge Begeisterung 
BARBEY D' AUREVILLYS verschreibt sich selbst der Demokratie, um 
nach Erkenntnis ihrer Ideenlosigkeit, ihres Mangels an RangbewuBt
sein mit HaB sich von ihr zu trennen. Am Gegensatz zu ihr, zum 
MateriaHsmus modemer Politik iiberhaupt, beginnt er sich seiner 
kulturellen Aufgabe, seines Selbstwertes, seines Aristokratentums 
bewuBt zu werden; er ste11t seine aristokratische Gesinnung als Dandy 
dar und lehnt Demokratie, das platte Fortschrittsgeschrei mit einer 

1) Der Dandy. 
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Verbitterung ab, die sich gleich ausgepriigt und nicht weniger scharf 
geiiuBert in BAUDEI.A.IR:e findetl). 

Die Neigung des iisthetischen Typus uberhaupt, sich in seinen 
Erlebniskomplexen zu isolieren und in Sonderstellung zur AuBen
welt zu fiihlen, kommt diesem aristokratischen BewuBtsein entgegen. 
In der Aristokratie findet er alle Guter, deren Mangel ihn der Gegen
wart entfremdet, die sicheren Instinkte fUr das Besondere, das doch 
im Rahmen des Allgemeinen bleibt, lange bewiihrte Tradition und in 
ihr Auslesung der Werte: Demokratie erscheint als der Zusammen
schluB derer, die durch gegenseitige V~rsicherung aufhoren wollen, 
sich ihrer Unwertigkeit zu schiimen und wUnschen, sie gerechtfertigt 
zu finden; die Aristokratie als ZusammenschluB derer, die dem 
hoheren Einzelwert nachringen, die Gemeinschaft der Auserlesenen, 
Kulturtragenden, Verantwortungsvollen; Demokratie a1s der Wille, 
durch Masse zu wirken; Aristokratie hingegen als Wirkung durch 
Rang. So biegen diese Begriffe aus politischen Gegensatzen sich in 
wesenhafte um, a1s Gegensatz von Kultur und Zivilisation, von Wert 
und Unwert; Aristokratie wird erstrebt als Gebundenheit, Erfiilltheit, 
Rang; Demokratie abgelehnt als Auflosung, Entseelung, 'Minder
wertigkeit. 

Das aristokratische Ideal des Dandy, in der Vergangenheit an
geschaut, wird im Medium der romantischen Sehnsucht erfahren; 
sein bloB formales Vermogen bleibt gleich ohnmiichtig, ein Ideal 
frei aus sich zu erzeugen, wie das im Vergangenen Geschaute konkret 
zu erfiillen. Damit bettet er sich in die groBe Welle der Sehnsucht 
zur Vergangenheit, der Emporung gegen die Gegenwart ein, die 
Europa im Beginne des 19. J ahrhunderts uberflutet, die in Deutsch
land, in Frankreich die Romantik heraufspiilt und in England am 
miichtigsten in BYRON aufschwillt. Die romantische Sehnsucht aber 
wird schwerer in der Erscheinung des Dandysmus zu finden sein 
als das Moment der Auflehnung; und Gegensiitze konnen nicht 
schiirfer aufeinanderprallen als vertretener Stoizismus und romantische 
Sehnsucht. Sehnsucht wie Emporung - beide zerreiBen die strenge 
Gemessenheit, . mit der der Dandy seine Aristokratie umhiillt, sie 

1) Bei BAUD:QI,~ mag das iiul3ere Bild leicht schwankend scheinen. 1848 sieht 
man ibn als bewaffneten Blusenmann. In seinem Tagebuch "Mon cceur mis a nu" 
gibt er sich se1bst Rechenschaft iiber sein Verhalten in jenem Jahr: "Mein Rausch 
von 1848. Welcher Art war dieser Rausch? Verlangen nach Rache, natiirliches 
Vergniigen an der Zerstorung." - Er hande1te nicht a,ls Demokrat, sondern im Aus
bruch seines geheimen Nihilismus. CRE;PET gibt eine treffliche Erkliirung fiber 
BAUD:QI,AIRES VerhiUtnis zur Demokratie: "Alle seine Sympathien gehorten nicht einer 
demokratischen Partei an, sondern den Ideen derMenschlichkeit." Der spiitere BAUDli
I,AIRE in Be1gien hat schlie13lich aufgehort, noch Menschlichkeit mit dem Begriff 
Demokratie zu verbinden; sie ist ihm nichts inehr als utilitaristischer Fortschritt. 



zerreiBen diese Aristokratie se1bst, die - auch wesenhaft gefaBt -
nicht ohne Formgebundenheit, Wiirde, Dberlegenheit existieren kann; 
sie schaffen Gestalten, die Christentum, Unterwerfung, Autoritat 
verherrlichen wie CHAT~AUBRIAND, die sich aus dem sozialen Zu
sammenhang radikal herauslosen, der Gesellschaft, dem Vaterland, 
der ganzen Welt den Fehdehandschuh hinsch1eudern, eine Bahn des 
Abenteuers und Faustrechts einschlagen wie BYRON. Mag in der 
Emporung noch die Aristokratie, in gemeinen Rahmen gebannt, das 
BewuBtsein ihres Wertes in Revolte umsch1agen lassen, in Sehnsucht, 
Hingabe an sie sterben die aristokratischen Tugenden der Menschheit 
rettungslos dahin, ihre Wiirde, Freiheit, Dberlegenheit. 

So stoBt das Individuum bei wachsender Entleerung und Ent
wurze1ting in die Epochen vor, in denen Fillle und reflexionslose 
Gebundenheit am kraftigsten vollendet, ins Mittelalter, und sucht 
wieder mittelalterlicher Mensch zu werden. Nichts ist unaristo
kratischer als dies; und sobald das Individuum bis zu dieser friihen 
Schicht vorgedrungen ist, es auf Freiheit Verzicht tut, sich in Unter
werfung zu retten, hat es sein Dandytum aufgegeben. Indem BARB~Y 
D'A~V:rr,LY, BAUD~LAIRIt diesen Schritt tun, sich zu Vertretern 
kirchlicher Bindung, absolutistischer Ideen machen, zerbrechen sie 
hiermit, als Absicht wenigstens, ihr Dandytum; offenbaren aber eben 
am kriiftigsten die Tendenz des Dandysmus zum geschlossenen Kultur
rahmen und seinen Untergrund romantischer Sehnsucht. 

Bleibt der Dandy seiner Aristokratie, seinem freien Stoizismus 
treu, so wird er damit freilich nicht diesen Untergrund der Sehnsucht 
bannen konnen, doch ihn verbergen. Einmal sehnsiichtig nach Hin
gebung, Erlosung, zum anderen stolz auf seine Freiheit und Dber
legenheit, ist ihm eben aus diesem Widerstreite heraus nichts ver
haBter als romantisch zu scheinen; diesem Verdachte zu entrinnen, 
steigert er die Unnatur seiner Kiilte. WILD~, der im "Idealen Gatten" 
den Dandy Lord Goring die Biihnenanweisung gibt: "Diszipliniertes, 
ruhig kiihles Gesicht. KIug ohne Aufdringlichkeit. Ihm, dem tade1-
losen Dandy, ware es peinlich, fUr romantisch zu ge1ten',' - kennt 
diesen Zusammenhang. 

: Dieser Untergrund laBt sich verhilllen, als Wirkung "doch nicht 
ausschalten. Die kalte, aristokratisch stoische Form des Dandy 
wird geheim durchgliiht durch die romantische Sehnsucht; jene als 
die Form, in der der Dandy sein iiberlegenes KulturbewuBtsein der 
Zeit entgegenstelit, diese als der Wille, die Leidenschaft, die die Form 
tragen, beleben, bald in Zynismus umgeschlagen, bald mit dem Auf
zucken verborgenen Leidens und iiberlegenen Wissens, sie miichtig 
machen iiber die AuBenwelt und doch dem gewohnlichen Auge sich 
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verbergen. Nachdem er kiihle Miene und,Haltung, geboren aus dem 
unerschiitterlichen Vorsatz, sich nicht bewegen zu lassen, a1s Sohon
heitscharakter des Dandy erkanntJ - bekennt BAUDE~ diesen 
Untergrund der Leidenschaft: "Das wirkt wie ein verborgenes Feuer, 
das man ahnt und das strahlen konnte, aber nicht willl)." 

Die zum Mitte1alter riickgreifende Sehnsucht des Dandy ver
neint seine Existenz in asthetischer Form; in ihrer AuBerlichkeit 
nicht - verharren zu konnen griindet sich nicht in Tiefe, sondern 
Schwache; und es ist die ungebrochenere Kraft im englischen Dandy, 
der ibn den asthetischen Rahmen festhalten laBt. Auch er wendet 
sich zum Vergangenen zuriick, bleibt aber dem Mittelalter fern 
und findet sein Ideal in den Zeiten, die wirklich die Moglichkeit seiner 
Existenz begriindet, in der Antike, der Renaissance. So offenbart 
der franzosische Dandy mehr die Sehnsucht als das Ideal, der eng
lische mehr das Ideal a1s die Sehnsucht . 

. England bietet der Sehnsucht diirren Boden; seine unzufriedenen 
Geister revoltieren oder reformieren. Hier kann die Sehnsucht, die 
zur Erlosung ins Mittelalter sich bettet, nicht breite Entwick1ung 
finden. Das Mittelalter SCOTTS ist urspriingliche historische Schau und 
entspringt traditione1lem Geiste; das der Praraffaeliten ist Mittel 
einer neuen Kunst, das RUSKINS Boden seiner Reformation. Es sind 
nicht die tatenlosesten, nicht die am reinsten asthetischen Gestalten, 
die in England - im Gegensatz zu Frankreich - sich mit dem Mittel
alter verquicken. Analog der Diesseitigkeit des Landes iiberhaupt 
verharren die reinen Kiinstler in del: reinen asthetischen Sphare, und 
der iisthetische Entwurze1ungsprozeB Englands verrat sich nicht in 
der Auflosung ins Mittelalter, sondern eben in der scharfen Heraus
arbeitung der reinen, amoralischen Kunst. Ein ProzeB, der in Frank
reich in GAUTIER und F!.AUBERT sichtlich unverkennbare Resignation 
einschlieBt, Flucht vor dem entleerten, unertraglichen Individuum, 
Selbstaufgabe urid bloBe Riickbehaltung der rein formalen Kriifte, 
lost sich in England weit unreflektierter aus 2). In SHItLLEY ange
deutet, treibt dieser ProzeB eine wundervolle friihe, vollko~ene 
Bliite hervor in J. KEATS. Dieser bedeutende Dichter erscheint in 
England wie ein Wunder. Sein reiner Kunstgeist hat instinktiv die 
Forderung der Zeit verwirklicht, die Kunst auf sich selbst zu stellen; 
so steht er mit doppeltem Antlitz in der englischen Kulturgeschichte, 
an der Sicherheit einer Tradition noch teilnehmend, zugleich in 

1) Der Dandy. 
2) 1$ lliJ3t sich iibrigens kaum verkennen, da.J3 4ie Abkehr yom bewegten Indi· 

viduum in GAUTIER und F!,AUBE:RT auf dem Gebit;t kiinstlerischer Formung eine 
gleiche Absicht ausdriickt, wie sic dem Dandy im Stoizismus unterliegt. 

Mann, Dandy. 4 



50 

reiner, isolierter Kiinstlerschaft und frei von Schadigungen durch die 
Zeit. 1m gleichen MaBe, wie in England, das durch den kiinstlerischen 
Tiefstand der J ahrhundertmitte gegangen, eine neue iisthetische Ge
sinnung erwacht, werden auch SHELLEY und !{:eATS neu lebendig 
und mit ihnen die Epochen, aus denen diese Dichter..:..... !{:eATS be
sonders - ihre Nahrung sogen, Antike und Renaissance. Ein neuer 
He11enismus, aufgipfelnd in MATTHEW ARNOLD und SWINB~, 
durchzieht England und ist unmittelbarer Vorlaufer der asthetischen 
Gestalt WILDES. 

Hier zeigt sich eine leichtfaBliche Beziehung zwischen der Aus
kristallisierung asthetischer Gesinnung und jenen iiberwiegend kiinst
lerisch bestimmten Epochen, die auch in Frankreich nicht fremd ist. 
GAUTIER wendet sich um so mehr auf die Antike zuriick, je reiner 
er seine asthetischen Standpunkte klart. Doch dieser in Reflexion 
gewonnene Boden bleibt fiir den Franzosen schwankend, diese1be 
Reflexion, die ihn ins BewuBtsein gehoben, ist ihn zu stiirzen fiihig, 
sobald die Kraft der Diesseitigkeit erlahmt; hingegen der Englander 
nicht nur im asthetischen Ideal der Antike und Renaissance verweilt, 
sondern selbst Kraft gewinnt, es im Dandysmus zu tatigen. 

In der Antike, der Renaissance findet der Dandy den wahren 
Boden seines Ideals. In diesen Epochen gewinnt WILDE seine ideale 
Existenz. Zeitlich am Ende des Dandytums stehend, findet er eine 
jenen Machten entfremdete Zeit vor und gleichzeitig eine asthetische 
Bewegung, die neu das Leben mit asthetischer Form zu durchdringen 
strebt, und wird ihr Vorkampfer. Eben weil dieses Streben ihn zum 
Gegensatz des offentlichen Lebens macht, wird er sich in deutlicher 
Reflexion der Gesetze bewuBt, die sein Leben leiten miissen. Friihe 
Reisen nach Itallen und Griechenland lassen ihn Renaissance und 
Antike an ihren Geburtsstatten erleben und ihn diese Kunst mit 
der Hingabe eines Mannes ergreifen, der an sie sich zu binden vor
bestimmt war. Er sieht diese Epochen nicht rein historisch, er sieht 
sich, seine Strebungen in sie hinein, sie sind ihm Mythen - Mythen 
freilich, deren historischer Grund AnlaB genug bot, in mythischer 
Schau erfaBt zu werden. Er wird nicht miide, diese Zeiten zu ver
herrHchen, die Kunst, die Gesch10ssenheit der Antike, die Pracht, 
die Fiille der Renaissance. Sein geistvoller Essay, "Die Kritik als 
Kunst", ist letzthin ein ungeteiltes Lob der Griechen, die ein Yolk 
von Kunstrichtern waren, wie Ablehnung einer unkiinstlerischen 
Gegenwart. 

Die reife Antike, die europiiische Renaissance kamen dem Ideal 
des Dandy voll entgegen: Sie besaBen die wundervolle, sichernde 
Geschlossenheit, die· in Frankreich das Mittelalter hatte verehren 
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lassen; iiber dieses hinaus aber noch die Freiheit des Geistes, die in 
ihr erst erwacht war. Sie ste11ten den Menschen, seine Schonheit, 
seine Dberlegenheit in den Mittelpunkt ihres BewuBtseins, sie ver
herrlichten ihn in der Kunst und betrachteten sie wieder als die 
oberste, umfassendste Kategorie ihres Daseins, in die die anderen 
Machte des Lebens sich einschlossen. In dieser Kunstgesinnung 
offenbarte sich ihre Aristokratie; sie schufen ihren Menschen nach 
dem Prinzip der Auslese, des hochsten Wertes, der Dberlegenheit -
zugleich ihre Freiheit, denn ihre Kunst, in der sie ihre hochste Idee 
darste11ten, erschien nicht als blindes Wachstum wie. im Mittelalter, 
unreflektierter SproB am Baum des allgemeinen Lebens, sondern als 
Wille, bewuBter Vorsatz zum asthetischen Rahmen, durchdrungen 
von der Freiheit und den ordnenden Prinzipien des theoretischen 
Denkens. 

, So erfahrt das dandyhafte Subjekt diese Epochen auf verschie
dene Art; als Geschlossenheit, als Prioritat der asthetischen Macht, 
wesentlich aber auch als Freiheit, Dberlegenheit, Auslese, als Aristo
kratie. Kunst erscheint hier als der Wille zum Menschen, zu dessen 
hochstem Typus und zur Herabdrangung der Welt zu dessen Rahmen. 
Der Glaube an die gottliche Weltordnung, an die Notwendigkeit, 
ihr sich zu unterwerfen, wird erschiittert durch das Wachsen der 
freien Vernunft, worin die Unterwerfung sich in freie Verehrung 
wandelt. Die mittelalterliche Ordnung basiert auf gottlichen Ein
setzungsakten und ist in ihnen gerechtfertigt; die neuzeitliche Ord
nung so11 sich in ihrer Anerkennung durch die menschliche Vernunft 
griinden. Zur selben Zeit, als ein tiefblickendes Genie den Glauben 
des mitte1alterlichen Menschen iiberwand, daB die Erde als Schauplatz 
menschlichen Lebens das Zentrum des Kosmos, warddieser Gedanke 
machtiger, innerlicher, unwiderstehlicher neu gefaBt, indem nun der 
menschliche Geist selbst als BewuBtwerdung, als Selbstspiegelung des 
A1ls begriffen wurde. 

Dieser neue Geist bildete das allgemeine Leben zu neuen Formen 
um. Indem er der Gese11schaft das Prinzip der Freiheit sowie die 
freie Kunst iiberlieferte, griindete er ihre moderne Form, indem 
er den bewuBten Willen zur Kunst um ihrer selbst willen schuf, 
emanzipierte er sie von der Kirche und machte sie dem weltlichen 
Leben dienstbar. Das religiose Leben war im Mittelalter bewuBt 
kiinstlerisch ausgedriickt worden, und die hierauf abzweckenden 
Triebe im Volke hatten, soweit Rom bestimmte und nicht monchische 
Askese, von oben her weise Forderung erfahren; hingegen im pro
fanen Leben der Kunstgeschmack mehr unbewuBt wirksam war, 
erst durch kirchliche Kunst vermittelt, mehr naiv, schmuckfreudig 

4* 
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und ohne Tendenz zum gewollten asthetischen Rahmen. Erst mit 
der Verweltlichung der Kunst, der Verselbstandigung der asthetischen 
Prinzipien durchdrang das .A.sthetische die hOhere Gesellschaft :ils 
bewuBte Formabsicht und machte asthetische Interessiertheit zum 
bedeutsamen Faktor ihres BewuBtseins. Dazu zerbrach die neue 
Freiheit des Geistes die Hemmungen, die menschliche GenuBfreude, 
das Vertrauen auf den Wert der Diesseitigkeit eingeschrankt; die 
entladungstrachtigen Krafte dieser Menschheit glichen einem Heere, 
das nur auf das Signal gewartet, aufzustiirmen und sich die Welt 
zu unterwerfen. Man driickte sich nicht nur unbewuBt, unvermeid
lich in dieser Welt aus, man wagte dies nun zu bewuBter Absicht zu 
machen. Die moderne Kunst hatte gelehrt, den Menschen als asthe
tisches Phanomen zu wiirdigen, und es war nur ein Weiterschreiten 
auf der eingeschlagenen Bahn, wenn die vornehme Gesellschaft 
begann, sich selbst, den Aufzug ihrer Glieder, ihren· Rahmen, den 
Apparat ihrer Umgangsformen, die Gebarden, den Austausch gei
stiger Inhalte unter dem Gesichtspunkt asthetischer Gesetze zu be
trachten, und sich asthetischen Formen unterordnete. Das Vor
nehme wurde untrennbar von der iiberlegenen asthetischen Form; 
die neue Menschheit lernte Dberlegenheit, Aristokratie im Reiche 
asthetischer Formen auszudriicken. 
. Hierdurch ward ein sich steigerndes Formenspiel herangeziichtet, 
die Mode erhob sich zu machtigerer Herrschaft und fand ihren Wir
kungsbereich in den 'Salons, dieser feinsten Form moderner Ge
selligkeit. In diesen Salons herrschte der Kavalier, der den Ritter 
des Mittelalters abgelost hatte. Dieser Kavalier war, von auBen 
betrachtet, ein asthetisches Phanomen; er war nach der Mode und 
brauchte sich nicht zu schamen, es zu sein. In jener Zeit des Barocks, 
des beginnenden Rokokos, des Dbergewichts gesellschaftlichen Form
lebens iiber die Individualexistenz war die Gesellschaft reich genug, 
auch hohere Geister ohne Beengung in sich zu fassen, die Mode genug 
vollendete Form, Gehorsam gegen sie, selbst den bewuBten Versuch, 
in ihr sich auszudriicken, nicht lacherlich erscheinen zu lassen. 
Von innen betrachtet war dieser Kavalier nicht weniger Abkommling 
des Renaissancegeistes als in seiner auBeren Form .. Seine Huldigung 
vor der asthetischen Form konnte als VerauBerlichung gewertet 
werden, die dem Ritter des Mittelalters ferngeblieben, diesem voraus 
aber besaB er die philosophische Freiheit des Geistes, die sein Form
leben erst trug. Der Ritter stiitzte sich auf psycho-physische Helden
haftigkeit, auf Tugenden wie Kraft, Treue, Gottvertrauen; der 
Kavalier auf die Freiheit und Dberlegenheit seines Geistes. Wie 
auf dem Schlachtfeld personliche Tapferkeit des Feldherrn sich all-



ANTIKE UND RENAISSANCE AI,S BODEN DES IDEAI,S. 53 

mahlich weniger entscheidend ieigte als sein Genie, wie auf dem 
Boden der Diplomatie ruhmreichere Siege erfochten werden konnten 
als im Feuer und Sturm der Sch1achten, so obsiegte im Kavalier 
innere Mannhaftigkeit, Starke des Geistes uber die physischen Krafte. 
Zu hochster Form entwickelt, bannt er diese Freiheit des Geistes in 
den,asthetischen Rahmen der Salons ein; seine Kennzeichen sind 
sichere, unbetonte Wiirde, liebenswiirdige We1tlaufigkeit, erlesene 
Form, auf welchen Eigenschaften seine Wirkung ruht. 

If Dieser einen freien und starken Geist verratende Stoizismus 
blUht am wirkungsvollsten in Frankreich und findet fruh in MON
TAICNE einen hervorstechenden Vertreter. Er stutzt die machtige 
Reprasentation des franzosischen Barocks unter Ludwig XIV. und 
verleiht ihm Adel und Wurde, er wande1t sich im Rokoko zu einer 
Zufluchtshaltung um, die ihn in die Nahe der Rolle fiihrt, die er in 
der dandyhaften Existenz spielt. 

Die franzosische Verfeinerung in Geist und Form dringt mehr
fach in England ein. Noch auBerlich in der Restauration, die Eng
land mit franzosisch geschulten Kavalieren uberschwemmte, wird 
diese Verfeinerung echter, zugleich englischer zu Beginn des 18. Jahr
hunderts, das bedeutsame Geister wie ADDISON am Werke sieht, 
die Rauheit englischer Sitten zu glatten und zu veredeln. 1m Verlauf 
des 18. J ahrhunderts vollendet sich dieser ProzeB. Wie englisches 
Naturgefuhl nach Frankreich dringt, gibt Frankreich Guter gesell
schaftlicher Form zuruck, die von CHESTERFIELD, WALPOLE bewuBt 
vermittelt werden. So wird auch die englische Gesellschaft einer 
asthetischen Verfeinerung entgegengetrieben, der Ausbildung fertig 
geformten Kavaliertums, die zugleich die asthetische Auf10sung 
anbahnen. 

BRUMMELL findet in sich das Ideal eines Kavaliers noch vor, in 
seiner Zeit noch die Neigung, es zu achten. Indem er sich seiner be
machtigt, es darstellt, ist es ihm einmal eine vorgeschaffene Form, 
worin er seine Besonderheit betont, zum anderen liegen in ihm die 
Werte enthalten, deren Darste11ung er sich zum Prinzip macht: der 
freie, auserlesene, uberlegene Mensch, der seine Aristokratie im asthe
tischen Rahmen ausdruckt. Er braucht nicht wie WILDE dieses 
Ideal erst neu zu entdecken und an seiner QueUe zu finden, es nicht 
in so heftiger Sehnsucht zu erfahren wie dieser, noch es so zu for
cieren und zur schlechten Manier herabzuwiirdigen wie seine Nach
folger - er findet dieses Ideal selbstverstandlich vor, er besitzt es, 
verdiinnt, verauBerlicht, als bloBe Form, eben in dieser Abschwachung 
seiner eigenen Formalitat entgegenkommend. So wird er unter den 
Dandys die Gestalt, die, obgleich weder die tiefste noch die breiteste, 
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als Dandy doch die hOchste und sicherste ist, die giiltigste, die an 
einer noch lebendigen Tradition teilnimmt, ihre Zeit noch geschlos
sener und empfanglich fur asthetische Reprasentation vorfindet, 
ihr Ideal darstellen kann, es zu einem individue11en Machtmittel 
ausgestalten, und die doch nicht zum offenen Gegensatz ihrer Zeit 
und damit zum moglichen Zielpunkt der Lacherlichkeit wird. So 
erklart sich eine doppelte Tatsache, die immer in Erstaunen gesetzt 
hat, daB BRTJMM:ItLL so ungemein wirksam war, zum anderen die 
Analyse seiner Existenz ihn frei zeigte von extremen AuswUchsen 
des nachfahrenden Dandytums, die gerne als Essenz und Wirkungs
mittel des Dandy betrachtet werden. Letzthin zwang BRUMMELL 
seine Zeit zur Anerkennung, weil er vollkommener Aristokrat war, 
in dieser Aristokratie immer erstaunlich, immer iiberlegen, immer 
beeinfluBend und dabei untadelig, unangreifbar. BARBEY D' AURE
VILLY betont, daB er ohne jeden lacherlichen Zug gewesen, der ihn 
zum Objekt eines Lustspieldichters hatte machen konnen 1), JESSE 
berichtet, daB er immer Kavalier der alten Schule gewesen sei, wiirdig 
und gemessen 2), PtkKLER-MUSKAU, der BRUMMELL in Calais trifft, 
bekennt, daB BRUMMELL mehr Genialitat, groBere Unschuld der Sitte, 
echtere Urbanitat besessen als seine Nachfolger3). 

So ist BRmrMsLL seiner Substanz nach Kavalier, letzter Ab
kommling einer wundervollen Kultur und mit der Geschlossenheit 
aus ihr hervorgehend, die nur moglich, wenn man wesenhaft an den 
Form- und Geistesmachten dieser Kultur noch teilhat und sich nicht 
reflektiv auf sie zuruckwendet. Er darf darum, was seinen Ursprung 
angeht, der unreflektierteste, in seiner Lebenshaltung der unroman
tischste Dandy sein; ware er nicht Dandy und der groBte, so ware 
er nichts als Kavalier der alten Schule. Indem er aber Dandy wird, 
verrat er, daB er seine Lage, die der Zeit durchreflektiert hat. Er, 
der ehrgeizig auf die Biihne dieser Welt getreten ist, hat die Eigen
tiimlichkeiten der ihm innewohnenden Machte erkannt, seine Dber
legenheit als Verkorperer kultureller Werte, seine Unterlegenheit, 
sofern diese Kulturmachte nur formal in ihm; er hat weiter erkannt, 
daB auch dieser formale Besitz ihm Fahigkeiten an die Hand gabe, 
seine Wesenheit zu vertreten, selbst zur Macht, wenn er dieses Wesen 
zu einem Wirkungssystem aufschiife: so wurde der Kavalier Dandy 
und stellte als Dandy sein Ideal des Menschen dar, den freien, auser
wahlten, aristokratischen Geist, existierend in iiberlegener Form, jenes 
Ideal eben, das die Renaissance zum ersten Male in Europa gebar. 

1) B. D'A. 2) JESSE. 3) PUCKLER-MuSKAU. 



IV. Die Verwirklichungsmittel. 
1. Die angeborenen Vermogen. Das Geistige. 

Die Moglichkeit des Dandy, sich in der Erscheinung zu entfalten, 
stiitzt sich auf drei Faktoren, auf Eigenschaften der individue11en 
Innerlichkeit, sodann auf auSere Gliicksumstande der Erscheinung 
sowie des materie11en Besitzes, schlieSlich auf das Vorhandenseineiner 
bestimmt gearteten Gesel1schaft ats das Material seiner Wirksamkeit. 

Die gemachten Bestimmungen, asthetischer Spattypus, Vertretung 
kulturel1er Ideale geben von der Art, wie der Dandysmus sich in Er
scheinung umsetzt, kein deutliches BUd; sie sind seine Moglichkeit, nicht 
seine Wirklichkeit. Doch liegen in ihnen schon weitere Bestimmungen 
vorhanden, die ausentwickelt zu den Stiitzpunkten dandyhafter 
Existenz werden: die Bezauberung eines hochst beweglichen Geistes 
und die Unfehlbarkeit des differenziertesten Geschmacks. 

Die dandyhafte Geistigkeit ordnet sich in den asthetischen Spat
typus ein. So wie in der Kunst einer Zeit die tiefer objektiven Ge
halte sich verfliichtigen, das Subjekt als solches iiberwiegt, wird die 
Behandlungsart, die es den Gegenstanden seiner Formung ange
deihen laSt, der Blickpunkt, von dem aus es sie sieht, bedeutsamer 
als deren Wesen selbst; diese subjektive Haltung, in asthetisch voll
endeter Form herausgestellt, wird als geistvoll begriffen. Zeiten, 
die nicht mehr im unreflektierten Ernst der Sachlichkeit existieren, 
Gesellschaften, deren Geselligkeit zum graziosen asthetischen Spiel 
geworden, bilden diese Haltung aus, in Europa das franzosische 
Rokoko. TAlNE1) gibt eine prachtige Charakteristik dieser Kunst: 
"Die pedantischen Wissenschaften, die Volkswirtschaft, die Theo
logie, die miirrischen Bewohnerinnen der Akademie und Sorbonne 
reden nur in Epigrammen. L'Esprit des Lois von MONTESQUIEU ist 
auch L'Esprit sur les Lois. Die Perioden RouSSEAUS, die eine Re
volution erzeugen werden, sind I8 Stunden lang in seinem Kopfe 
iiberlegt, gefeilt, erwogen, die Philosophie VOLTAIRES spriiht in Mil
lionen Funken. Jede Idee muS zu einem geistreichen Witzwort wer
den, man denkt nur noch in Geistesblitzen; jede Wahrheit, die dor
nigste oder heiligste, muS ein reizendes Salonspielzeug werden, wie 
ein vergoldeter Ball von zarten Frauenhanden hin und her geworfen, 
ohne die Spitzenarmel, aus denen ihre zarten Arme schmachtend 
emportauchen, ohne die Girlanden zu beflecken, welche die rosigen 
Liebesgotter in dem Tafe1werk aufrollen. Alles soll glanzen, funkeln 
oder lache1n. Man nimmt den Leidenschaften die Kraft, der Liebe 

1) Gescb. der eng!. Literatnr. 



den Reiz, man vermehrt die Formen des Anst.andes; man iibertreibt 
die Etikette.1I In dieser Kunst ist das Gegenstiindliche noch nicht 
untergegangen, . doch gefahrlich iiberwuchert durch das SUbjekt. 
Dieses Subjekt bewegt sich in seinem Spie1e nicht frei, so sehr es 
frei zu sein scheint, es findet fUr sich und damit fUr sein asthetisches 
Spiel seine Grenze an· der gesellschaftlichen Konvention. Diese Kon· 
vention ist streng; sie gestattet nicht, daB ein freies Individualleben 
sich in ihr entfalte. Man fordert, daB der gesellschaftliche Mensch 
immer lachelnd, liebenswiirdig, geistvoll seL So spriiht dieses gliin • 
. zende, verfiihrerische Spiel des Rokokos auf, seine Zartheit, seine 
Grazie, sein geistvolles Raffinement, seine kalte SiiBigkeit. Dieses 
Spiel ist kalt, es treibt den Menschen als asthetische Form aufs 
hochste, aber es erstickt seine Seele. Die Kunst des Rokokos, ihre 
lieblichen Schlosser, der flieBende, verwirrende Glanz ihrer Sale, 
darinnen rauschende, hochperriickige Damen und graziOse, seiden
glanzende . Kavaliere, ihre Portrate mit liebenswiirdigen Gesichtern, 
bewuBten Mienen, die nie ihre Rolle vergessen, immer gesellschaft
lich scheinen, ohne geheimes indivi:duelles Antlitz - dieses Rokoko 
steht wie ein farbiger Traum vor dem gegenwartigen Menschen, der 
gerne ihn traumt, dann aber schaudernd dieser kalten Kiinstlichkeit 
sich entreiBt und befreit in die Warme seines Herzens sich zuruck
taucht. Doch auch dieses Rokoko besitzt ein zweites geheimes Antlitz; 
auch in den Adem dieser Menschen flieBt Blut. Hinter den Aphoris
men eines CHAMFOR'l', der am glanzendsten das Unterhaltungsspiel 
des Rokokos festgehalten, lauert miide Enttauschtheit und bitterer 
MenschenhaB, und W A'l"l'EAU taucht seine graziosen Bilder in eine 
sanfte, melancholische Farbe, die dem wahren Temperament des lang
sam hinsiechenden Kiinstlers entsprach. Dieses kalte Spiel ermattet all
mahlich selbst die kalten Kopfe, der GenuB iibersattigt, der Mangel an 
Herz stumpft ab; die Zeit strebt zur Natur, zum Gefiihle zuriick. 

Freilich ist die Natur, wie die Menschheit sie von ROUSSEAU 
empfangt, nicht unreflektierte Natur, sie ist Natur aus zweiter Hand, 
Ideal einer spaten Menschheit. Und doch ist sie ein Funke, der mach
tige Entladungen auslost, noch einmal eine ungeheure Zeit hervor
bringt, nicht mehr von der Geschlossenheit der Renaissance, die als 
Ganzes frei wurde, doch in ihr letzte, groBe, einzelne und einze1freie 
Individuen von hochstem AusmaB. Deutschlands jiingerer Boden 
tragt die reichste Frucht, seine Kunst, seine Philosophie bilden es 
selbst zu einer geistigen Nation urn und machen es zum Nahrboden 
fUr ganz Europa; in England hingegen gedeiht nur noch das Talent, 
das Genie wird verbannt; Frankreichs Geist erliegt der. Gewaltherr
schaft Napoleons. 
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: In den ungeheuren geistigen und politischen Erschiitterungen 
dieser Zeit gewinnt so das asthetische Individuum wieder eine neue 
Form, damit eine neue Kunst der Unterhaltung. Es ist Gefiihl ge~ 
worden und darf es wieder auBern, es ist frei geworden und darf die 
Grenze der Konvention iiberschreiten; aber es ist freier geworden 
als ihm selbst lieb. Die Konvention des Rokokos hatte die Fiille 
seiner Innerlichkeit gekettet; es hatte dieses Rokoko zerbrochen, 
fand sich j etzt frei, doch ohne tragenden Rahmen; im Rokoko waren 
ihm gleichsam von oben her von einem grausamen Gartner die wilden, 
eigenmachtigen SchoBlinge beschnitten worden; indem es sich aber 
befreite, zerstorte es seinen eigenen Boden und verdarb nun von 
seiner Wurzel her. Die Vollendung seiner asthetischen Form war 
ihm erhalten geblieben, sein Ich nun entfesselt, angestachelt und 
korrumpiert durch den wiihlenden Untergrund unhebbarer Sehn~ 
sucht. Hiermit besitzt es die Mittel einer Unterhaltungskunst, die 
das graziose Spiel des Rokokos ausweitet, es prasseln, sich iiberstiirzen 
laBt mit der Heftigkeit des entfesselten Ich und es durchgliiht mit 
dem geheimen Feuer einer ungestillten Seele. Alle Bindungen zer~ 
reiBen, das Gegenstandliche der Unterhaltung entschwindet, es 
bleibt nichts als das spielende, im Spiele sich befriedigende und be~ 
taubende Subjekt. Diese Unterhaltungskunst mag die romantische 
genannt werden und kann in England, in Frankreich wie in Deutsch~ 
land gefunden werden; BYRON nimmt in seiner Weise ebenso daran 
teil wie die franzosischen Romantiker oder FRIEDRICH SCHLEGEL, 
BREN'tANO in Deutschland. 

Diese Entwicklung muB zur Erkenntnis der Unterhaltungskunst 
des Dandy vorausgesetzt werden, des Meisters im Gesprach, wo~ 
durch er unbestrittener Herrscher auf dem Felde des Salons. Von 
BRUMMELL weiB JESSE zu berichten, daB der Witz seiner Unter~ 
haltung unerschopflich gewesen sei, BARBEY D'AUREVILLY nennt 
ihn einen der groBten Unterhaltungskiinstler Englands1); BARBEY 
D' AUREVILLY selbst war einer der geistreichsten, sich in Paradoxen 
iiberschlagenden Kopfe Frankreichs, BAUDELAIRE ist ihm verwandt 
an Haltung, iibertrifft ihn jedoch durch Vorliebe zur Mystifikation; 
von WILDES Erzahlungskiinsten wissen seine Zeitgenossen Wunder 
zu berichten. Unzweifelhaft, daB diese iiberlegene Kunst an den 
allgemeinen Gesetzen des asthetischen Spattypus teilhat. Der Dandy 
ist Aristokrat, Stoiker, so sollte sein Spiel sich weitgehend der freien, 
hintergrundlosen Grazie des Rokokos nahern; ihn bewegt ein romanti~ 
scher Untergrund, so wird dieses Spiel doch durchgliiht von Leiden~ 
schaft; insofern er Stoiker, sodann Gesellschaftswesen und damit die 

1) B. D'A. 
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Grenze seiner AuBerung die Konvention, wird diese Leidenschaft 
geheim sein und im geheimen wirken. We1che Form sie auch an
nimmt, ob sie schmerzlich, brennend oder ob sie die kalte Leiden
schaft zur Verachtung - sie Wird verborgen bleiben miissen, wie der 
Dandy in seinem Stoizismus verborgen bleibt. So ist diese Kunst, 
inhaltlich betrachtet, asthetisches Spiel des Ich mit dem Untergrund 
der Leidenschaft, ihren Grenzen nach betrachtet, findet sie sich 
eingeschriinkt durch die Konvention, sodann die Notwendigkeit, das 
spie1ende Ich adaquat der stoischen Haltung doch verborgen zu 
halten - sch1ieBlich 'unterliegt sie noch einer weiteren Bestimmung, 
die sie beschrankt und modifiziert: sie ist beim Willen des Dandy zur 
Herrschaft Mittel zur Macht und wird diesem Zwecke unterworfen. 

In letzter Konsequenz erscheint das Gesprach als einzige Form, 
in der der Geist des Dandy unmittelbar spricht. Seine Geistigkeit 
als Machtmittel dient dem Augenblick, dem momentanen Erfolge 
im Salon; sie fixiert sich nicht, sie verdichtet sich nicht zu Werken. 
Von BRUMMELL, dessen gewandter Geist bezauberte, ist nichts iiber
kommen als einige anmutige Gedichte und entziickende graziose 
Briefe1), und diese Armut seines Nachlasses verdeutlicht nur BRUM
MELL$ Konsequenz. Andere Gestalten, die auch erstlinig Dandys, 
haben diese weise Beschrankung nicht besessen; sie haben geschrie
ben und nur z:weifelhaft zu ihrem Gliick, so W AINEWRIGH'r und 
WILDE. Ein Dandy, der schreibt, wird auch schreibend fortfahren, 
geistvoll zu spie1en, und vergessen, daB sein Buch nicht von den 
vie1en geheimen Wirkungsmitteln gestiitzt ist, die sein Gesprach 
beleben, Stimme, Miene, Auge und Geste, der Atmosphare person
lichen Kontaktes und BeeinfluBenwollens. So hat WILDE, so vor
trefflich er auch schrieb, voller Geist und mit angeborener Meister
schaft der Sprache, doch in diesem geschriebenen Spiele dessen 
Substanzmangel nicht verbergen konnen, und die wohlwollendsten 
seiner eirtgeweihten Freunde haben zugestehen miissen, daB seine 
Werke vor der Kunst, die er im Gesprach entwickelt habe, verblasse2,3). 

1) Dieses Material in JESSE, RAIKEs, MELVIJ.,LE, Dandysm and Brummell. 
2) Die WILDE-Biographen standen stets vor Schwierigkeiten, sobald sie ihren 

Helden positiv von seiner Leistung her ergreifen wollten. Sle verkaunten die Macht 
des Negativen, die a1s Ganzes zu erlahren ist und nicht zuvor zerlegt werden darf, 
ohne unverst1i.ndlich zu werden. Ihr letztliches Interesse an WILDE entsprang seiner 
symptomatischen, ihn iiberindividue1l giiltig machenden Existenzweise, wenn dies 
auch oft von den Biographen kaum eingesehen wurde und sie das Anziehende der 
WIr.DEschen Person selbst nicht giiltig rechtfertigen konnten. Ahnlich ist bei BAUDE
i,AIRE und BARBEY D'AUREVIJ.,LY das Problematische ihrer Person oft bedeutsamer 
gefunden worden als ihre positive Leistung, so PAUL BOURGEr iiber BAUDELA.IRJ;; 
in seinen ,,&sais de psychologie contemporaine", JuI,ltS LEMAIrru;; iiber BARBE;Y 
D'AUREVILLY in .. Les Contemporains". 

S) SHERARD: Gesch. e. ungl. Frdscht. - SHERARD: Dsc. W. - HARRIS. - GlDE:. 
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Beschrankt der Dandy seine zentrale AuBerung aufs Gesprach, weil 
dieses Entzauberung, Enthiillung am sichersten sich fernhlilt, so wird 
es nur mit Vorsicht als unmittelbare AuBerung des Dandygeistes 
gewertet werden konnen. Man wird, es analysierend, nie die Er
scheinung in sich selbst nehmen, man wird durch sie hindurchstoBen 
und alle Tauschungen beachten, zu denen sie verleiten will. Zeit
liche Nahe, reiche, genaue Dberlieferung machen WILDE der Analyse 
am zuganglichsten. Man hore die Berichte seiner Zeitgenossen selbst. 

HENRY DE REGNIER hort WILDE in Paris: "Er gefiel, er amii
sierte, er verbliiffte. Man begeisterte sich fiir ihn und wurde fanatisch, 
wo er in Betrachtkam. - Man hatte Herm WILDE nicht zu eindring
lich iiber die Bedeutung seiner Gleichnisse befragen diirfen. Man 
muB ihre Anmut und die unerwarteten Wendungen genie Ben, die er 
seinen Erzahlungen gab, ohne den Sch1eier von dem Blendwerk des 
Geistes zu ziehen, das aus seinen Plaudereien eine Art gesprochener 
Tausend und eine Nacht machte. - Die unglaublichste Behauptung 
nahm, von ihm vorgebracht, fUr den Augenblick den Schein unbe
strittener Wahrheit an. Ein Marchen erzahlte er so, als ob es wirk
lich geschehen ware, ein wirkliches Ereignis wurde bei ihm zum 
Marchen. Er lauschte der Schehezerade seines Inneren und schien 
selbst am meisten von seinen sonderbaren marchenhaften Ein
gebungen verbliifft zu sein1)." - Sodann JEAN JOSEPH RENAUD, 
der wie REGNIER WILDE in Paris kennenlemte: "Er besprach dann 
griindlich unsere Geschichte von Karl X. bis auf unsere Zeit von 
paradoxem Standpunkt. - Als er uns vom Liebeskummer der Lady 
Blessington erzahlte, verstieg er sich alimahlich zu erhabenen be
rauschenden Lyrismen, die schone Stimme sang, wurde weich und 
verhalten inmitten der bewegten Stille, wie eine Viola. Dieser Eng
lander, der kurz vorher grotesk erschienen war, erreichte mit seiner 
Einfachheit, nein, iiberbot an Kraft des Ausdrucks die wunder
barsten Oden der Menschheit. Viele von uns waren zu Tranen ge
riihrt. Man hatte nie geglaubt, daB im Menschenworte solche Pracht 
liegen konne 1)." - Endlich FRANK HARRIS: ,,1m alierletzten Jahre 
sprach er geistreicher, witziger, lebendiger denn je, sein Ideenkreis 
war umfangreicher, seine Spannkraft starker als zuvor. Er war der 
geborene Improvisator. Momentan wirkte er stets betorend auf die 
Dberzeugung alier Zuhorer. Ein Phonograph hatte die Wahrheit 
entschleiern konnen, denn seine Zauberkraftwar zum groBen Teil 
untrennbar mit seiner Person verkniipft; seine Worte waren haufig 
Purzelbaumparadoxe; der nichtige Gedankenschaum trug durch die 
leuchtenden irrlichternden Augen, die heiter Uichelnden Lippen und 

1) SIIERARD: Osc. W. 
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durch ein wohllautendes Organ den Preis davon. - Die eigenen 
Worte erwarmten und befliigcl.ten ihn ungemein. Es gefie1 ihm zu 
paradieren und seine Zuhorer zu verbliiffen, und nieistens sprach er 
nach ein bis zwei Stunden besser als zu, Anfang. Unerschopflich 
war seine Verve. Aber der Reiz lag zum groBten Teil in dem 
rasehen Umschwung vom Emst zur Heiterkeit, vom Pathos zur 
Ironie, von der Philosophie zum Scherz. - Wenn man spater an 
einen dieser herrlichen Abende zuriickdachte, an dem er fast un
unterbrochen stundenlang gesprochen hatte, brachte man kaum mehr 
zusammen a1s ein' Epigramm, einen fliichtigen. Funken kritischen 
Scharfblicks, ein Gleichnis oder eine entziickend vorgetragene hiibsche 
Geschichte. Und iiber das alles hatte er die glitzemde funke1nde 
Hiille seines ke1tischen Frohsinns, seines beredsamen Humors und 
seiner triebhaften Lebensfreude gebreitet. Alles wirkte wie Cham
pagner, der gleich getrunken werden muB, wenn man ihn abstehen 
lieB, bemerkte man gar bald, daB mancher Wein, der nicht schaumte, 
auserlesenere Vorziige besitzt. Aber stets umschwebte ihn der Zauber 
einer reichen und machtvollen Personlichkeit; wie ein bedeutender 
Schauspie1er eine schwache Rolle iibemehmen und sie mit der 
Leidenschaftlichkeit und Lebendigkeit seines eigenen Wesens durch
tranken kann, bis sie zum lebendigen unvergeBlichen Kunstwerk 
wird1)." 

Die Wirkung dieser Wildeschen Kunst muB ungeheuer gewesen 
sein, sie ist faBbar, wo nur ein Zeitgenosse iiber WILDE spricht; 
worin aber griindet sie sich? Man forscht nach dem Stoffe dieser 
Unterhaltung und findet ihn nicht; WILDES Bewunderer gestehen 
selbst ref1ektierend, daB der Stoff hier ohne Bedeutung bleibt. Mit 
ihm spie1t ein iiberlegenes, geistvolles SUbjekt und bezaubert, ohne 
Widerstand zu finden. Es liiBt alle Vorurteile, mit denen der Zu
horer ihm entgegengetreten, verfliegen, es reiBt ihn in seinen Bann. 
Es besitzt die Suggestion, die einem verfeinerten, beweglichsten 
Geiste eigentiimlich, und weiB sie zu nutzen. Seine Augen glanzen 
verwirrend, seine Gesten werden einschmeichelnd, eindringend, 
seine Stimme, von herrlichem Ton, durchliiuft die weiteste Skala 
gegensatzlicher Gefiihle. Der schwerfiilligere Horer bleibt immer 
um einige Seku,nden hinter dieser beweglichen Kunst zuriick; ihn 
hat soeben ein paradoxer, verbliiffender Satz getroffen, er sinnt nach, 
die Tauschung zu entdecken, und schon trifft ihn ein zweiter, kiihner 
als der erste und die Verwirrung steigemd. Er glaubte ein Wirk
liches zu horen, und wie er entdeckt, daB nur WILDES Phantasie 
spielte, bannt ihn plotzlich ein Marchen, das als wahrer Bericht sich 

1) HARRIS. 
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enthiillt. WILDE hat ihn soeben auf die Hohe einer pathetischen Ode 
gehoben, und me er im Gefiihle aufsteigt, zerreiBt eine plotzliche 
Ironie die feierliche Stimmung und stiirzt ihn in neue Spharen; vom 
Ernst wird er zur Heiterk.eit geschleudert, von" der Philosophie zum 
Scherz. Er verliert den Boden unter den FiiBen, er schwankt; wo 
ist hier Halt? Aile Realitaten scheinen sich aufzulosen und durch
einanderzuwirbeln, alle Werte sich umzuwerten;" er erstarrt vor 
einem reiBendeil Wechsel von "Oberraschungen; er findet sich in 
einem Zustande dauernder Verbliiffung. 

Entzaubert man dieses faszinierende Spiel und fiihrt es auf einige 
diirre Bestimmungen zuriick, die es tragen, so findet man, daB WILDE 
ein Meister der Verbliiffung war und durch Verbliiffung wirkte. Diese 
Wirkungsabsicht laBt sich, da sie zu eng in die Wildesche Kunst ein
gebunden, in der Analyse nicht ausschalten; man muB die Absicht 
festhalten, um WILDES Unterhaltungskunst zu begreifen. Wenn 
WILDE pathetisch wird, wird man nicht mehr glauben, daB der Ge
genstand dies fordere, er wird es, um einen Gegensatz zu schaffen zur 
folgenden Ironie und durch die Gegensatzlichkeit zu wirken, wechse1t 
daher jab vom Ernst zur Heiterkeit, von der Philosophie zum Scherz. 
Das Ziel dieses Gespraches ist die Verbliiffung, ihr Mittel der uner
wartete Gegensatz. 

Die Lust am Gegensatzlichen, an willkiirlichen Umkehrungen 
liegt zu tief in WILDES Wesen begriindet, um durch die Wirkungs
absicht allein erklart zu sein. Es ist die Willkiir eines losgelosten 
Ich, eines Ich, das, da es nicht die Dinglichkeit und deren Wesen 
selbst genieBt, die Form genieBen muB, in der es mit ihr spielt, ein 
Ich, das neue Formreizungen, neue Umkehrungen sucht, kurz ein 
Ich, das paradox geworden ist. Paradox zu sein ist fiir WILDE nicht 
Laune, sondern Schicksal, eine Pervertierung des Auges, des Geistes, 
die das SUbjekt erwartet, sobald es bis in seine innersten Gesetze 
hinein Willkiir geworden ist und letztlich fUr sich nur tote, sinnlose 
Schale bleibt, ein Treiben ohne Gewicht und Erfiillung. Dieses Schick
sal der Paradoxie hat kaum einen Menschen tiefer und 'verhahgnis
voller durchdrungen a1s WILDE. Nicht ein Inhalt, sondern sie ist 
letzthin die geistige Substanz seiner Gesprache, da sie ·die Substanz 
seines Denkens iiberhaupt. Seine Werke, seine Komodien, die "Dia
loge des Dorian Gray, seine kritischen Essays werden von diesem 
selben Denkzwange diktiert. SchlieBlich greift die willkiirliche Um
kehrung auch auf sein Tatleben iiber und stiirzt ihn: "Was mir das 
Paradoxe in der Sphare des Denkens war, wurde mir das Perverse 
im Reiche der Leidenschaft 1)." 

1) De profundis. 
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Die Paradoxie als Ausdruck des wi11kiirlichen Spiels mit der 
Dinglichkeit, als Extrem subjektiver EinsteUung iiberhaupt, gehort 
allgemein dem asthetischen Spattypus an und entwicke1t nicht zu
fallig ihre Bliite zur Zeit der Romantik. Es ist bemerkt worden, 
daB ihr ein Individuum um so mehr verfaUt, je schwacher, je lei
dender sein Inneres; und man hat sie nicht mit Unrecht als eine Art 
Galgenhumor bezeichnet. Die sinnhafte Rolle, die das Paradoxe in 
einem solchen Typus spielt, ist damit nur oberflachlich angedeutet. 
In sich selbst betrachtet erscheint das Paradoxon als eine Umkehrung, 
die den Anschein einer neuen Objektivitat mit sich fiihrt. Das 
Paradoxe wird wie ein giiltiger Satz behauptet, die SUbjektivitat 
in ihm verschwindet an ihrem Extrem. Diese Umkehrung laBt ein 
Richtiges als falsch erscheinen, ein Falsches als richtig; der behauptete 
Inhalt entpuppt sich als Tauschung. Ais Form betrachtet kommt 
ihm die Umkehrung der wahren FormroUe zu: es dient einen Inhalt 
zu verbergen, anstatt ihn herauszusteUen. Damit verschwindet das 
selbstandig Inhaltliche, es bleibt nichts als das Paradoxon. Der Zu
horer des Dandy, vor das Paradoxon gesteUt, glaubt ein >F'alsches 
zu horen, dieses Falsche erscheint in Form einer objektiven Aussage, 
die Vereinigung von absoluter Falschheit und objektiver Aussage 
verbliifft ihn; er sinnt nach, er findet plotzlich, daB dieses Falsche 
richtig ist, dieser plotzliche Umschwung verbliifft ihn wieder. Das 
Paradoxon erscheint als ein auf die Spitze getriebener und verfeiner
ter Gegensatz, der nicht durch auBeren Wechsel, sondern durch 
Mittel der Form erreicht wird und im Horer ein verbliiffendes Wechse1-
spiel von Tauschung und Enthiillung entfesselt. An diesen Tau
schungen zieht der Dandy sein Opfer mit fort und vergonnt ihm 
keine Zeit, auf das Inhaltliche sich zu besinnen, sich zu besinnen, 
daB dieses Inhaltliche nichtig und nur Vorwand zum Paradoxon ist. 
So wenig es in dieser Betaubung sich auf die Nichtigkeit des Inhalt
lichen besinnen kann, so wenig auf das diesen Rausch erzeugende 
SUbjekt iiberhaupt. Dieses Subjekt hat das Funkeln seiner Paradoxa 
wie einen leuchtenden Schleier um sich gebreitet, hinter dem es 
verhiillt bleibt. Der Zuhorer faBt nirgends Realitat, keinen Inhalt, 
kein Subjekt; er wird mitgerissen von einem substanzlosen Spiel im 
Scheine. 

Hinter diesem glanzenden Spiel verbirgt sich der Dandy, der so 
im Gesprache nicht weniger verborgen bleibt als in seiner aUgemeinen 
Haltung des Stoizismus. Er spricht nicht, um auszutauschen, sich 
zu offenbaren, er sucht nicht geistige oder seelische Beriihrung, so 
glanzend er als Plauderer, ist er schlecht als Zuhorer, er spricht, zu 
wirken und wirkend sich zu verhiillen. So hat er selbst die Unter-



haltung in ihren Gegensinn verkehrt; sie dient nicht zur Vermitt
lung, sondem zur Tauschung, Verbliiffung des Horers, zur V~rhii1-
lung des Sprechenden. Sich redend zu verbergen ist das Paradoxon 
die vorbestimmte Form. Seine verbliiffende Wirkung ist am kraf
tigsten, unfehlbar, darum am sichersten schiitzend; zugleich halt es 
in seiner Form selbst das Subjekt als aktiv wirkendes am vollkom
mensten verhiillt. 1m Humor offenbart das Subjekt sein Inneres, 
in Ironie, im Witz halt. es sich zwar verborgen, ist aber doch aktiv 
fiihlbar; im Paradoxon ist es, indem es durch objektive Aussage 
tauscht, unfaBbar. Der Humor wird unmittelbar auf das Individuum 
bezogen, das in ihm sich auBert, in de! Ironie. ist der Ironiker sicht
bar, wenn auch verschlossen; in der Paradoxie ist die Wirkung ganz 
aus dem Subjekt herausgehoben, wird nicht mehr mit ihm ver
schmolzen; das Paradoxon, als eine in sich abgeschlossene Um
kehrung, nicht eine Haltung, wie Humor, Ironie, sondem als fertiges, 
vom erzeugenden SUbjekt ablosbares Phanomen in sich, scheint 
selbstandig existieren zu konnen und wird als Wirkung ohne Riick
beziehung empfangen. 

Damit hat der asthetische Spattypus im Paradoxon seine Isolation 
von der Umwe1t verscharft; wahrend er im Spie1e wirkt, bleibt er 
im tragischsten, metaphysischen Sinne einsam; er existiert ohne die 
seelische Erfiillung echter Beziehung, die nur in ichfreier Hingabe 
an das, Wesen eines Objektiven, im Willen zum Schenken und Emp
fangen gedeiht. Er hat eine Umwertung aller Werte vollzogen; 
negativ, ohne Aufstellung eines hoheren Gesetzes; diese Umwertung 
raubt nur, sie verfliichtigt die Welt der Erscheinung zum wesenlosen 
Scheine, kennt keine Korrektur mehr an einem, iiberindividuellen 
Innen, einem giiltigen AuBen, sie behalt nichts als die Willkiir des 
isolierten Ich. Diese Isolation ist das Schicksal des Dandy, sofem er 
als asthetischer Spattypus betrachtet wird; auf sein Dandytum be
zogen ist sie sein Zweck. In dieser Zweckbeziehung des Dandy ge
sehen ist die oberste im Paradoxon enthaltene Bestimmung die 
Tauschung; durch diese Tauschung verbliifft der Dandy seine Zu
horer und verhiillt sich selbst. 

Bei weiterer Betrachtung der Erscheinungsweisen dandyhaften 
Geistes wird inan sich nicht an das Paradoxon. anklammem, sondem 
diese obersten Bestimmungen festhalten, die das Wesentliche dandy
hafter Unterhaltungskunst ausmachen. In Frankreich wird das 
Paradoxon iiberall gefunden werden konnen; es gehort zu den wesent
lichen Eigenschaften der franzosischen Romantik: BAUDELAIRE 
iiberstiirzt sich in Paradoxien, ebenso BARBEY D' AUREVILLY. Anders 
in England; hier ist es BRUMMELL, in dessen Oberlieferung es sich 
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nicht aufdecken laBt, ob er sich des Paradoxons bedient habe oder 
nicht. Dazu ist es zweifel1os, daB BRUMMELL in seiner AuBerung zu
riickhaltender war als WILDE, daB er kunstvoll zu schweigen verstand 
und durch Schweigen zti wirken. Der Tradition des IS. J ahrhunderts 
nahe, ist er Kavalier und zuriickhaltend, stoisch wie ein Kavalier. 
Seine Gemessenheit ist so groB, daB sein Bewunderer BARBEY 
D'AUREVILLY behauptet, sein Geist habe nie gespIiiht. "Er sch1eu
derte sie (die Worte) nicht, er lieB sie fallen. Der Geist des Dandy 
hat nichtsZuckendes, nichts Sprude1ndes1)." Es ist BARBEY D'AURE
VILLY, der in BRUMMELL z. T. sein eigenes Dandyideal darstellt, nur 
bedingt zuzustimmen. GewiB, daB BRUMMELLS Gemessenheit un
brechbar war, er die Ironie beiBend handhabte und auf Erzielung 
von Furcht abzweckte, doch zerstort Verabsolutierung dieser Seiten 
das eigentiimlich doppeltschillernde Phanomen BRUMMELL. BARBEY 
D' AUREVILLY se1bst nennt BRUMMELL einen der groBten Unterhaltungs
kiinstler Englands und betont seine unversiegliche Anmut. BRUM
MELLS unzerstorbare Wirkung ging eben von dieser Doppelheit aus, 
einer beweglichsten feinsten Liebenswiirdigkeit, deren zu helles 
Kolorit gesattigt wurde durch dahinter vorschimmernden Zynismus, 
seiner Impertinenz, die immer durch die Feinheit iiberlegener Form 
untadelig blieb - letzthin die Ansicht BARBEY D' AUREVILLYS selbst, 
der zugesteht, daB BRUMMELL der beweglichen Anmut zur Herrschaft 
und als Gegengewicht seiner Impertinenz notwendig bedurft hatte. 

Der unbefangene Betrachter sieht zunachst, daB von BRUMMELL 
eine Bezauberung ausging, die, in ihrer Art der von WILDE erzeugten 
hochst ahnlich, sie an Sicherheit und Weite der Wirkung noch be
deutend iibertraf. Wie der plaudernde WILDE improvisierte Er
zahlungen in seine Kunst einflocht, war BR"Ul\11\ri:LL unerschopflich 
an treffenden erstaunenden Anekdoten. Dazu war er mit reichem, nie 
versagendem Witz begabt, den er mit sicherer Kaltbliitigkeit hand
habte; Dieser spie1ende, im Geiste wie in seiner 8uggestiven Er
scheinung, Gebarde, Miene gleich anmutige BRUMMELL war es, der die 
hochste Aristokratie Londons bezauberte und ohne Stiitze der Geburt 
den obersten Rang in ihr erklomm. Hinter dieser Maske grazios gewin
nenden Spieles aber lag der herrschende Dandy verborgen, seine 
Ironie, sein Zynismus. Kein Zweifel, daB der Spott eine machtige 
Stiitze seiner Unterhaltungskunst und er keineswegs zuriickschreckte, 
ihn iiber seine nachsten Freunde auszugieBen, die hochste Aristo
kratie iu geiBeln. Da seine Haltung fester, sicherer als die WILDES, 
so konnte er zugleich kiihner und zuriickhaltender sein als dieser. 
Wenn erbezauberte, so konnte er diese Bezauberung sinken lassen, 

1) B. D'A, 
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ohne wie WILDE in diesem Momente einen schwachen, angreifbaren 
Menschen zu enthiillen; hinter seiner Bezauberung stand der un
durchdringliche Ironiker. Wenn er geiBelte, so lachte die Gese11schaft 
nicht wie in den Komodien WILDES, sein Spott vernichtete, sein Ur
teil konnte die Meinung Londons bewegen wie der Wind die Wetter
fahne, es war gefiirchtet. Er konnte schweigen, wo WILDES Schwache 
und rastlose Eitelkeit ihn zu reden und wirken zwangen, er sprach 
schweigend oft sicherer, vernichtender als mit Worten. ~ Er brauchte 
weniger zu tauschen, denn das vertretene Ideal war er echter und 
unbefangener als WILDE, dazu fand er seine Zeit weit empfanglicher 
fiir asthetisch spielende Tauschung als sein spater Nachfolger. Er 
besaB einen Rest von echtem Stoizismus, wahrer Kaltbliitigkeit, 
besonnener Dberlegenheit, worin er unangreifbar ruhte. 

Die Scharfe der individuellen, der zeitlichen Gegensatze hebt nicht 
das gemeinsame Gesetz dieser Kunst auf. BRuMMELLS Unterhaltungs
kunst offenbart seinen Willen zur Verhiillung kraftiger als WILDE. 
Er tauscht, indem er verborgen bleibt, er existiert als wirkungs
volles gefahrliches Geheimnis. Sein Schweigen vertieft diese Wirkung, 
den Schauer seiner verborgenen Gefahrlichkeit; es ist nicht stumm, 
sondern die diplomatische Haltung eines aus Klugheit und Riicksicht 
Schweigenden; es ist unheimlicher als die Rede. In seiner geistigen, 
Haltung ist seine Macht iiberall fiihlbar, nirgends in ihren Urspriingen 
zu entratseln. Ob er bezaubernd plaudert, im Witze spriiht, durch 
Ironie vernichtet, totet, indem er schweigt: immer ist er der Gesell
schaft ein Phanomen der Bewunderung, des Staunens, der Furcht, 
immer ist er iiberraschend, immer verbliiffend; er verbliifft seine 
Opfer, diipiert sie, er bleibt verhii1lt. 

Wie in der Wildeschen Unterhaltungskunst geschieht die Er
hebung BRUMMELLS iiber die Dinglichkeit im Intellekt; Witz, Ironie, 
Paradoxie unterliegen der gleichen Kategorie. Wenn von BRUMMELl; 
wie von WILDE behauptet worden, daB sie auch Humor besessen, 
so doch kaum im tieferen Sinne, als gemiitvolle Erhebung iiber die 
Dinglichkeit. Hier wird die tragische Antinomie menschlichen Da
seins im Gemiite gespiegelt und in ihm als der hoher synthetisierenden 
Wirklichkeit und tieferen Welterfahrung gerechtfertigt, in ihm als 
der Totalitat iiberpersonlichen Erlebnisses der ewige Widerspruch, 
das unaufhebbar Negative begriffen: So setzt er Welthaltigkeit der 
Personlichkeit und Freiheit von zweckgerichteter Anschauung vor
aus. Diese Forderungen sind gerade dem Englander schwer zu er
fii11en. Er bleibt im Humor auBer der Weltanschauung und ist bloB 
launig, witzig, grotesk; er tritt in das Weltanschauliche ein und wird 
satirisch oder 1110ralisch. NUT in SHAKESPEARE, in einer Epoche, zu der 

l\1 ann, Dandy, :5 
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England noeh der stiirmende und freie Atel11. der Renaissance durch
pulste, erhob sieh cler englische Genius zu dieser reinen Hohe. Doch 
selbst mit engeren Formen englischen Humors, mit DICKENS ver
glichen, seiner steten Bewegtheit, seinem fiihlenden Auge, seinem 
untergriindigen Ernst: Wer im Innersten so ernst ist wie DICKENS, 
·Welt und Menschen so kraftvoll erlebt wie er, kann nicht Dandy sein; 
wer sich wie er in Humor erhebt, wiirde sich iiber seine Dandyrolle 
selbst erheben und im Humor sie vernichten. Die wesenhafte Voraus
setzung des Dandy ist das Erloschen jenes objektiv giiltigen Erlebnis
grundes, der eben die Moglichkeit des Humors ausmacht; seine freie 
Erhebung erscheint als Willkiir des isolierten SUbjekts. 

Der Humor vernichtet den Dandy doppelt; er UiBt ihn sich selbst 
zum Objekt nehmen, sodann enthiillt er ihn. 1m Humor wird das 
SUbjekt selbst gesehen; er ist offenbarend und ohne Hintergrund; 
hingegen eben den Erhebungen im Intellekt stets die Bestimmung 
des Hintergriindlichen zukommt. In Witz, Ironie, Paradoxe verhiillt 
das Individuum seine eigenste Erlebnisweise. Damit bildet bei 
Notwendigkeit des Dandy zur Verhiillung die Erhebung im Intellekt 
die Grenze seiner AuBerung; die asthetische Form seines geistigen 
Ausdrucks findet ihre Inhalte nur in seinem Intellekt, nie im erlebnis
haften Gemiit. Bei BRUMMELL, diesem kunstvollsten, bewuBtesten 
aller Verhiillten, sollte diese Lagerung dem Eingeweihten deutlich 
sein, beziiglich ·WILDES spricht es fUr die unbeirrbare Beobachtungs
gabe FRANK HARRIS', wenn er, der den hinreiBenden Zauber Wilde
scher Unterhaltungskunst erfahren, dennoch deren wahren Cha
raIder erkannt hat: "WILDES Humor war groBtenteils intellektu
eller Art!)." 

Man halt die drei Prinzipien Verhiillung, Tauschung, Verbliiffung 
fest und wendet sich von den feineren formalen lVIitteln dandyhafter 
Unterhaltungskunst zu den groberen inhaltlichen, so werden diese 
Prinzipien inhaltlich sich ausdriicken in der Neigung zur Mystifikation. 
Diese Neigung, bedeutsames Merkmal der Dekadenz, wird geboren 
aus dem Bestreben des leidend Weltentfremdeten, hinter der Siche
rung einer selbstgeschaffenen Legende unangreifbar zu existieren; 
tritt sie auf im Zusammenhang des Dandysmus, so findet die gleiche 
Absicht ihren innersten Ursprung im verwandten Erlebnis verhiil
lungsbediirftiger Schwache, zugleich aber bei starkerer Aktivitat des 
Dandy und Einbettung der Mystifikation in eine Wirkungsabsicht 
wird sie modifiziert. Die Mystifikation des Dekadenten tauscht 
rein negativ als blof3e Verhiillung; die Mystifikation des Dandy 
verstarkt bewuf3t sein Geheimnis, seill gefahrvoll Unallgreifbares; er 

1) HARRIS. 
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diipiert mit ihr und verbliifft. Es ist bedeutsam, von BRUMMELL zu 
wissen, daB er in seiner Unterhaltungskunst sich dieses Mittels be
dient habe; JESSE betont seine Neigung zur Mystifikation 1), BARBEY 
D'AUREVILLY nennt ihn den groBten Mystifikateur Englands und 
erkennt zugleich BRUMMELLS Absicht, seine Wirkung durch das 
Geheimnis zu steigern2). Wenn WILDE sich mit Shakespeare ver
glich, wenn er oft genug seinen Freunden versicherte, daB er das 
groBte Kunstwerk zu schaffen fahig, es jedoch vorziehe, in der 
Kunst des Lebens selbst Meister zu sein3), so verschmilzt hier Mysti
fikation der Umwelt mit Selbstmystifikation. Das Extrem dieser 
Haltung bildet BAUDELAIRE aus, von dem sein gewissenhafter Bio
graph CREPET mit Recht anmerkt: "Seine Neigung zur Mystifikation 
ist ein Charakterzug, den wir unaufhorlich im Verlaufe diest:r Bio
graphie wiederfinden werden." - BAUDELAIRE, der die Mystifikation 
fiir eine der feinsten Formen des Vergniigens erklarte, findet einen 
doppelten Antrieb zu ihr, im Reiz, die Umwelt zu diipieren und an 
dieser Wirkung sich zu ergotzen, in der Notwendigkeit, sich ver
borgen zu halten. Er bildet bewuBt seine eigene Legende heran, in
dem er iiber seine Vergangenheit, seine Lebensfiihrung unglaublich 
tauscht; er fiihrt groteske Komodien auf, worin er Schauspieler und 
hamisch lachender Zuschauer zugleich ist. Als Redakteur an ein 
Provinzblatt engagiert, bei seiner Ankunft von den vornehmsten 
Aktionaren empfangen, reichen, beschrankten Leuten, laBt er diese 
reden und bleibt selbst unbeweglich stumm. Endlich ungeduldiges 
Staunen und die Frage, warum Herr BAUDELAIRE sich nicht auBere. 
BAUDELAIRE: Meine Herren, ich habe nichts zu sagen, bin ich nicht 
hierhergekommen, Ihrer Intelligenz zu dienen? - Auf der Re
daktion selbst stellt der neue Chef seine erste Frage nach dem Re
daktionsschnaps; sodann laBt er seinen ersten Artikel erscheinen 
und spricht hierin von Marat, diesem "homme doux", und Robes
pierre, diesem "homme propre". Er ist in Begleitung einer Schau
spielerin gekommen, die er fiir seine Frau ausgegeben; die Tauschung 
wird entdeckt, und ein Verwaltungsrat des Journals, ein Notar, stellt 
ihn zur Rede: Mein Herr, Sie haben uns getauscht, Frau Baudelaire 
ist nicht Ihre Frau, sie ist Ihre Geliebte. - Darauf BAUDELAIRE kiihl : 
Mein Herr, die Geliebte eines Dichters kann manchmal mehr wert 
sein als die Frau eines Notars 4 ). - Am gleichen Abend reiste er nach 
Paris zuriick. 

Hier treibt BAUDELAIRE durch Mystifikation inhaltlich ein sub
jektives Spiel mit der Wirklichkeit, wie WILDE es im Paradoxon for
mal tut. Die Antriebe zur Mystifikation im Subjekt sind die gleichen, 

1) JESSE. 2) B. D'A. 3) SHERARD: Gesch. e. ungl. Frdscht. 
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denen das Paradoxon entspringt, gleich auch die erzeugte Wirkung. 
Die Bestimmung der Tauschung liegt unmittelbar in der Mystifikation 
enthalten, ebenso ist ihre Rolle zur Verhiillung deutlich; BAUDELAIRE 
bietet sodann das kraftigste Beispiel, wie auch die Verbliiffung mit 
ihr verkniipft ist. Wenn er eine Unterhaltung mit der Bemerkung 
einleitet: Damals, als ich gerade meinen Vater ermordet hatte1) -

so ist hier Verbliiffung allein die Absicht. Dandyhaft jedoch halt 
sich die Mystifikation starker in Reserve, sie verbliifft feiner, weniger 
durchsichtig, in der Art der Komodie, die BAUDELAIRE als Redakteur 
spielt, und macht in dieser verfeinerten Form die Verbliiffung zum 
sicheren Werkzeug der Verhiillung. 

2. Die angeborenen Vermogen. Der Geschmack. 

Die populare Auffassung identifiziert den Dandy mit dem Ver
treter iibertriebener Mode, dem auBerlich Eitlen; woran Erinnerungen 
an die Plattheiten des Beautums ebenso Schuld tragen wie die ver
groberten, darum peinlich auffallenden Modedandys, letzthin aber 
und iiberwiegend die AuBerlichkeit offentlicher Meinung:, die ihr Ur
teil gedankenlos yom auBeren Scheine herziebt, ohne Vermogen, 
selbst ohne Willen, zum Wesentlichen vorzudringen. Der Dandy 
verquickt sich mit der Mode, in ihrem Reiche sich, sein vertretenes 
Ideal auszudriicken; dies unterscheidet ihn yom Beau, dessen An
trieb, rein Eitelkeit, dessen Wirkungsmittel der momentane Effekt 
des Ungewohnlichen ist. BAUDELAIRE hat die Notwendigkeit, das 
Modischseiu des Dandy von einem inneren Prinzip her zu ergreifen, 
erkannt und deutlich betont: "Der Dandysmus ist auch nicht einmal 
eine unmaBige Liebe zur Toilette und zur materiellen Eleganz. Diese 
Dinge sind fiir den vollkommenen Dandy nur Symbol der aristo
kratischen Dberlegenheit des Geistes1)." 

BRUMMELL hat diese These BAUDELAIRES verwirklicht. Es hat 
BRUMMELL keineswegs an N eidern gefehlt, die seinen Erfolg seinen 
Schneidern zuzuschreiben suchten. Die ungemeine Sorgfalt, die 
BRUMMELL auf seine Toilette legte, seine Beratungen mit allen In
stanzen, die ihm die Mittel zu seinem beriihmten Kostiim lieferten, 
der Anschein, daB dieser Dandy seine Zeit einteile, sich vollendet 
zu kostiimieren, sodann mit dem Erfolg seiner Arbeit seine Eitelkeit 
zu befriedigen, muBten miBgiinstige Urteile unterstiitzen. Man ahnte, 
daB BRUMMELL ohne seinen Schneider ohnmachtig war, man kannte 
die Stundenzahl, die der groBe Dandy taglich seiner Toilette wid
mete, rechnete die Unsumme Wasche nach, die er verbrauchte, 

1) Der Dandy. 
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wieviel Krawatten er band und fortwarf, bis die Untadeligkeit der 
auBeren Erscheinung erreicht war, um die die elegante Welt Lon
dons ihn beneidete - und man glaubte in diesen Dingen das Geheimnis 
seines Erfolges fassen zu k6p.nen. Das Resultat nun, das BRUMMELL 
der Londoner Gesellschaft bot, war in einer Beziehung wenigstens 
erstaunlich: es entbehrte jedes auffallenden, jedes aufdringlichen 
Zuges. Wer, an die Ausschweifung des Beautums gew6hnt, zum 
erstenmal mit BRUMMELL zusammentraf, muBte erstaunt sein. So die 
Heldin in LISTERS Novelle "Granby": "Sie war durch die Bezeich
nung ,Dandy' .irregeleitet worden und erwartete an ihm all die Ab
sonderlichkeiten jener zahlreichen, freilich sich vermindernden Sekte 
zu finden. Sie sah daher mit Dberraschung, daB er einen Rock trug, 
der sich in keiner Weise von denen tausend anderer unterschied, 
daB er weder Ringe noch Ketten hatte, er seinen Kopf nicht 
in bestimmter Haltung trug und die unauffallig, fast sorglos ge
bundene Krawatte deutlich zeigte, daB er weder die ,Neckclothiana' 
studiert hatte nochan den Satz glaubte, daB ,die Starke den Mann 
mache'. Sodann war nichts AnmaBendes oder Gekiinsteltes in seinem 
Betragen, das v6llig frei war von allem Absonderlichen1,2)." - Und 
ahnlich Rev. GEORGE GRABBE: "Er war so schlicht gekleidet wie 
jeder andere in Belvoir Hunt, und der mannliche, selbst wiirdige 
Ausdruck seiner Erscheinung stimmte schlecht zu dem Bilde, das 
sein Beiname (Beau oder Dandy) erzeugte 3)." Diese Kleidung ent
sprang den zuriickhaltenden Prinzipien eines Mannes, der als erster 
den Grundsatz aussprach, daB die unauffalligste Kleidung die vor
nehmste sei. "Er war so gut gekleidet, daB die Leute sich nach ihm 
umdrehten", sagte irgend jemand iiber einen Freund zu BRUMMELL; 
darauf BRUMMELL entschieden: "Dann war er nicht gut gekleidet4)." 

Die unendliche Miihe, die er auf sich selbst verwandte, diente nur 
dazu, ihn unauffalliger zu machen und die zuriickhaltende Erlesen
heit seiner Erscheinungsform zu steigern. Seine Miihe galt nicht 
dem auBeren Pompe, sondern der Vollendung der Einzelheiten, 

1) Granby. 
2) Auch bei PIT'r-LENNOX betont: "Von meinen Bekannten war er am ruhigsten, 

schlichtesten, anspruchlosesten gekleidet. Die ihn aus seinen Herrscherjahren kennen, 
werden die Wahrheit meines Zeugnisses bestiitigen, die vollige Abwesenheit alles 
Absonderlichen, ein strenges Festhalten an dem Grundsatze, daB die Gesetze des 
Schicklichen die Kleidung regieren, wofiir er die Bewunderung ern tete, die seinem 
unbestreitbaren Geschmack gebiihrte. Er mied Farben, Schmuck, Spie1ercien; seine 
Kleidung war aufs vollendetste angefertigt und mehr noch, seiner Person angepaBt; 
dazu trug er sie vortrefflich, doch ohne Streb en nach Wirkung - das Fehlen alles 
Errechneten in seiner Erscheinung war ungewohnlich (PITT-LENNOX)." 

3) Dandysme and Brummell. 
4) GREVII,I,E; iihnlich in HARRIETTE WrI,SON. 
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deren Gesamtheit ein unangreifbares Ganze machen sollte. Wirkte 
sein Kostiim, SO lag dies in dem iiberlegenen, vornehmen Geschmack, 
der es als Ganzes beherrschte, in der sichersten Vollendung, die es 
bis in die letzte Einzelheit durchdrang. BRUMMELL bot in seinem 
beriihmten Kostiim seinen Zeitgenossen den zur Kunst selbst ge
wordenen Menschen dar. 

Dieser Kunst gewordene Mensch erscheint als letzte Konsequenz 
des isolierten asthetischen Prinzips, das mit der Renaissance begann 
selbstandig zu werden. Das dem jungen GOETHE vorschwebende 
Ideal, das Leben selbst zum Kunstwerk zu gestalten, zeigt sich hier 
in letzter Verdiinnung und Modifizierung. Fiir GOETHE sich grund
legend in einer Identifikation des personlichen Willens mit der iiber
individuellen Idee, wodurch die BewuBtheit letzthin nicht willkiir
lich, sondern nur Ausdruck notwendiger, formdrangender Prinzipien; 
bei WILDE zum wenigsten noch gedacht als Tat, als bewuBte Regu
lierung des Lebens unter dem Gesichtspunkt kiinstlerischer Kom
position, ist hier die absolute Formalisierung und Verengung dieses 
Ideals vollendet, weder BewuBtheit eines fruchtbaren Schicksals 
noch Regelung des Lebens als Verlauf, sondern formaler Riickzug 
auf das Individuum selbst, das nun in seiner Erscheinungsform 
Kunst wird. Nichts ist geblieben als die geschmackliche Einkleidung, 
iiber die in Wirklichkeit auch WILDE nicht hinausgekommen ist 
und die er selbst apologisierend in seinem Essay iiber W A!NEWRIGHT 
betont: "Dieser junge Dandy suchte etwas zu sein, anstatt etwas 
zu machen. Er wuBte, daB Leben selbst eine Kunst ist und nicht 
weniger als die Kunst seinen Stil besitztl)." So merkt auch BARBEY 
D'AuREVILLY iiber BRUMMELL an: "Sie (seine Kunst) war sein Leben 
selbst. Er gefiel durch seine Person, wie andere durch ihre Werke 
gefallen 2)." 

Diese Kunst, auf hochster Stufe, hebt als sichtbare Kunst sich 
wieder auf; Inneres und AuBeres durchdringen sich zur Einheit, die 
reprasentative Aristokratie wird zu einem neuen Sein. Diese Stufe hatte 
BRUMMELL erreicht, der, wie BARBEY D' AUREVILLY bemerkt, die Kunst 
zu der Vollendung getrieben, da sie der Natur wieder die Hand reicht. 

Dieser Geschmack ist BRUMMELLS Herrschgebiet, nicht mehr 
das freie Reich des schopferischen Geistes, worin nur die Zeugung 
gilt, sondern die Mode, in der dargestellt werden kann, ohne aus 
neuem Geiste neue Formen zu gebaren. Seine Schwache im freien 
Geiste wird ihm hier zur Starke. Seine Krafte bringen nur noch 
einen auBeren asthetischen Rahmen hervor, diesen aber unangreifbar 
vollkommen. Zugleich erfahrt dieser Rahmen wieder eine Erfiillung, 

1) Stift, Gift und Schrifttum. 2) B.D'A. 
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freilich nicht aus sich selbst, doch aus einem Ideal, das selbstver
standlich in ihn eingeht und ihn kraftigt: es reprasentiert sich in 
ihm der aristokratische Mensch. Hierdurch erhebt er sich iiber bloBe 
asthetische Form. Als sein innerstes Prinzip erscheint doch wiederum 
der Geist, der Geist der Aristokratie, auch er diinn geworden, doch 
in BRUMMELL kraftig genug, in einer groBen Zeit zu wirken. Diese 
Zeit, diese Gesellschaft war iiberzivilisiert, keineswegs aber briichig; 
sie kampfte in den J ahren, in denen sie BRUMMELL zwischen sich sah, 
mit Frankreich entscheidend um ihre Existenz, sie faBte, politisch 
und kiinstlerisch, groBe Manner unter sich, PITT und Fox, BURKE 
und SHERIDAN, NELSON und WELLINGTON, SCOTT, BYRON und 
SHELLEY. In dieser Gesellschaft zu wirken, in ihr geachtet zu sein, 
geniigte es nicht, Beau zu sein, nicht einmal bloBe iiberlegene asthe
tische Form - daB aber BRUMMELL ein ewig giiltiges Ideal vertrat, 
daB zu dessen Vertretung ihm ein wahrhaft aristokratischer be
zaubernder Geschmack zu Gebote stand: dies macht ihn sichtbar 
innerhalb der hochgehenden \Vellen jener Zeit. 

In diesem Geschmack, sofern er sich auf die Durchdringung der 
Erscheinung selbst bezieht, auf ihre unfehlbare Vornehmheit, ist 
BRUMMELL uniibertrefflich und wird von keinem spateren Dandy 
erreicht. Auch hier genieBt er den Vorzug seines Herauswachsens 
aus noch geschlossener Kultur, seines echten Kavaliertums, der In
teressiertheit der Zeit. In ihm ist nichts verspiirbar von der ab
sonderlichen Extravaganz des nachfahrenden Dandytums, dem leisen 
Duft der Boheme, der seine Unangreifbarkeit aufhebt. Das wach
sende Auseinanderklaffen der asthetischen und politisch wirtschaft
lichen Machte zerstort nun allmahlich die Moglichkeit vollkommen 
entfalteter Dandyerscheinungen. Solange die Gunst der Zeit es zu
UiBt, bleibt der BrummeJlsche Begriff der Vornehmheit in der 
Mode, ihre Zuriickhaltung und Erfiillung von innen her gewahrt 
und inspiriert noch die Maximen eines Dandy, die BULWER seinen 
Pelham aufstellen laBt: 

"Bediene dich deiner Kleidung weniger, passend auszusehen, als 
um dich zu schmiicken. Die Natur so11 durch die Kunst nicht nach
geahmt, sondern erhoht werden. Apelles tadelte Protogenes, weil er 
zu natiirlich war. 

"Halte zur Stunde der Toilette deinen Geist von allen heftigen 
Bewegungen frei. Ein philosophischer Ernst ist zum Erfolge absolut 
notwendig. HELVETIUS sagt richtig, daB unsere Irrtiimer unseren 
Leidenschaften entspringen. 

"Ein Mann muB tief abwagend sein, um sich vollkommen zu Idei
den. Man muB sich nicht gleich kleiden, wenn man zu einem Minister 
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oder zu einer Frau geht, zu einem geizigen Onkel oder einem prahle
rischen Vetter: es gibt keine feinere Diplomatie als die der Kleidung. 

"Ein Narr mag sich prachtig kleiden, aber ein Narr kann sich 
nicht gut kleiden, denn ein Anzug erfordert Urteil, und ROCHE
FOUCAULD sagt mit Recht: es gibt manchmal einen Dummkopf mit 
Geist, nie aber einen mit Urteilskraft. 

"Es kann unter Umstanden mehr Pathos im Fall eines Kragens 
und im Krausel einer Locke liegen als ein Dummkopf denkt. 

"Der vollendetste Grundsatz in der Kleidung ist Anmut, der vul
garste Korrektheit. 

"Kleide dich so, daB man nie von dir sagt: was fiir ein gut an
gezogener Mann - sondern: was fiir ein Gentleman. 

"Vermeide viele Farben und suche durch eine vorherrschende 
ruhige Tonung die anderen herabzudriicken. 

"Erfindungen in der Kleidung sollten ADDISONS Definition iiber 
das gute Schreiben gleichen und in ,Verfeinerungen, die natiirlich 
sind, ohne aufdringlich zu seine, bestehen. 

"Wer Kleinigkeiten um ihrer selbst willen schatzt, ist ein Kleinig
keitsgeist - wer sie der Wirkungen wegen schatzt, die von ihnen 
ausgehen, oder des Vorteils wegen, der aus ihnen gezogen werden 
kann, ist ein Philosoph 1). cc 

Hier erscheint das Kostiim noch als unauffalliger, vornehmer, 
differenzierter Selbstausdruck, als Mittel, sein Inneres in Erscheinung 
umzusetzen und bedarf als solches der sorgsamsten Kultivierung. 
Sein Resultat ist der Mensch als Kunst, der in ihr seine Erlesenheit, 
Aristokratie darstellt. 

Das Wildesche asthetische Kostiim scheint dieses Prinzip vor
nehmer Unauffalligkeit, der Wirkung von Innen her durchbrochen 
zu haben, damit in Gegensatz getreten zu sein zu einem zentralen 
Grundsatz des Dandytums iiberhaupt. 'Nichts konnte auffallender 
sein als dieses Kostiim, mit dem WILDE eines Tages London iiber
raschte: Samtrock, Kniehose, weiches Hemd mit Umlegekragen und 
einer in einem Lavalliereknoten zusammengehaltener langendiger 
Binde von ungewohnlicher Farbe, dazu das Haar lang und in 
der Hand des Dandy stets eine Lilie oder Sonnenblume 2). Dieses 
Kostiim war bestimmt, auffallig zu sein, bekannt zu machen, nicht 
aber spottisches Lachen zu erregen. Der Mann, der es trug, besaB 
fiir sich feste asthetische Dberzeugungen, die sein ganzes Leben 
regieren sollten, der Menge gegeniiber einen starken Grad selbst
sicherer Verachtung und den Drang, das Verachtete vor den Kopf 
zu stoBen. So komplex diese Erscheinung auch ist, der zentrale 

1) Pelham. 2) SHERARD: Osc. W. 
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Antrieb zu dieser Kostiimierung lag fiir WILDE in dem BewuBtsein 
seines Andersseins und der asthetischen Notwendigkeit, es darzu
stellen. Er kam nach London als Vorkampfer asthetischer Reformen, 
getragen von der Dberzeugung, daB das kunstlos gewordene, seiner 
Schonheit beraubte Leben sich neu mit asthetischer Form durch
dringen miisse, um der wachsenden Barbarei bloBer Wirtschaftlichkeit 
zu steuern 1) .. Er wandelte die Tendenz der Praraffaeliten, wie Rus
KINS und MORRIs, indem er sich letzthin nicht auf ein A1lgemeines 
richtete, die Kunst oder die Menschheit iiberhaupt, sondern den 
kiinstlerischen, freien, genieBenden, iiberlegenen Menschen in den 
Mittelpunkt seiner Lehren stellte. In ihm entwickelt sich die Tendenz 
zur individuellen aristokratischen Heraussonderung, die grundlegend 
ist fUr sein Dandytum. RUSKIN wie MORRIS tauchen in ihrer Idee 
unter, sie sind sie, ohne sie zu reprasentieren, sie bleiben im Allge
meinen, ohne sich als Ichheit herauszusondern, sie sind demokratisch, 
insofern sie sich selbst vergessen iiber ihrer Aufgabe, das gesamte 
Volk wieder mit dem heiligenden Schauer echter Kunst zu bewegen, 
seinen Rahmen und damit es selbst zu veredeln - WILDE spielt 
gleichfalls mit solchen Gedanken 2), gewiB aber, daB er sie nicht glaubt. 
Niemand besitzt im letzten Grunde weniger echten Glauben an die 
Hebbarkeit der Massen als er, niemand weniger wahren Willen. Die 
Existenz der Masse ist ihm nicht Anreiz zur sittlichen Aufgabe, 
sondern a11ein Gegenstand lebhaftesten Abscheus 3 ). Isoliert, asozial 
geboren, ohne Mitschwingen mit den Problemen des Lebens um ihn, 
zieht er seine Philosophie von dem Ich her, das als sein wahres 
Zentrum ihm eingeboren; er sieht den Weg zur Reform in der Steige
rung, Hemmungslosigkeit dieses Ich. Fur ihn hebt sich das Dbel 
der Welt in dem Augenblick, da jeder wagt, sich selbst zu sein. Die 
demokratische Masse muB in eine Gemeinschaft rangbewuBter Aristo
kraten urngewandelt werden, freier, vollentwickelter, kiihner Ge
stalten4). Die oberste Bedingung zu diesern Ziel fordert die im Ma
terialisrnus erstickte Kunst des Lebens zuruckzuerobern. Dieser 
Gedanke der Kunst des Lebens schlagt schnell in den Gedanken des 
Lebens als Kunst urn; das Leben, um vollkomrnen zu sein, muB in 
allen seinen Teilen als Kunst dargestellt werden. Diese Lehre begann 
er in sich selbst darzustellen, indem er sich den Forderungen seiner 
asthetischen Gesetze unterwarf und im asthetischen Kostiim seine 
kiinstlerisch aristokratische Wesenheit aus der narnenlosen Menge 
heraussonderte. 

1) S. hieriiber HARRIS. 
2) Die Seele des Menschen. 
3) SHERARD: Gesch. e. ungl. Frdscht. - HARRIS. 
4) Dorian Gray. 
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Aristokratische Sonderexistenz im Rahmen iiberlegenen Ge
schmacks auszudriicken, fand WILDE die von der Zeit selbst ihm 
gebotenen Mittel kaum hinreichend. BRUMMELL brauchte sich nur 
auf den Gipfel der Lebensformen seiner Zeit ztt erheben, in ihnen 
sich auszudriicken; WILDE hingegen eine Barbarisierung des Kunst
geschmackes vorfand, der keine Bildungsmoglichkeiten zulieB. Zu 
dieser Zeit war der die Lebensformen bestimmende Kunstgeist in 
England erloschen, und, schlimmer als dies, verplattende Pseudo
kunst hatte sich breitgemacht und befriedigte die verderbten 1n
stinkte des breiten Biirgertums. Sich in solcher Zeit als iiber
legener Geschmack darzustellen, muBte neu erfunden werden oder 
auf Vergangenes zuriickgegriffen, und WILDE hat beide Wege be
schritten. Er begann mit dem Erfinden, indem er in seinem asthe
tischen Kostiim seinen individuellen lebendigen Geschmack der 
Korrumpiertheit des zeitlichen pseudoasthetischen Rahmens ent
gegenstellte; er endete mit Nachahmung, wahrend er selbst glaubte, 
seine erste asthetische Periode iiberwttnden ztt haben. WILDE hat 
nie aufgehort sich zu kostiimieren und fand sich auBer der Betonung 
seiner asthetischen Sonderexistenz hierin bestarkt durch die labile 
EinfUhlung, die dem asthetischen Spattypus charakteristisch. Attch 
hier, im Reiche des Geschmacklichen, verleugnete der Dandy nicht 
sein riickwarts gerichtetes Auge, seinen Mangel an freier Erfindung. 

Die Labilitat seines Nacherlebens findet sich zum Extrem ge
steigert; im gleichen MaBe, wie urspriingliche schopferische Erleb
nisse in ihm erloschen, wachst die Schmiegsamkeit seiner asthetischen 
EinfUhlung und identifiziert sich mit dem jeweiligen Erlebnis, mag 
dies der Einbettttng in eine Epoche entspringen, der Begeisterung 
fUr eine Gestalt, der Vertretung eines gegenwartigen Gefiihlszustandes 
iiberhaupt. Von der Darstellung der Sonderexistenz im allgemeinen 
schreitet der Dandy fort zur Darstellung genauerer Zustande, er macht 
seine Kleidttng zu dem wechselnden asthetischen AuBen seines wech
selnden 1nneren. Zur Zeit, als BAUDELAIRE beginnt, sich fUr BYRON 
und BRUMMELL zu begeistern, stellt er sich in einem Kostiim dar, 
"BYRON habile par BRUMMELL 1) " ; als urn 1848 ihn auf einige 
Zeit die Revolution mit fortreiJ3t, sieht man ihn als freilich sehr 
eleganten Blusenmann. Mit steigender Melancholie bevorzugt er 
Schwarz. Zu anderer Zeit berat er sich acht Tage lang mit seinem 
Schneider, einen blauen Rock attsgefiihrt zu erhalten, mit dem er 
auf einem Bildnis GOETHE bekleidet sah 1). Ahnlich bei WILDE, den 
die Nerobiiste im Louvre bestimmte, sein langes Haar nach diesem 
Vorbild kurz schneiden zu lassen, der in Verehrung fUr BALZAC gleich 

1) CRlj;PE't. 
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diesem in weiBer Monchskutte arbeitete und einen seltsam auffaJIigen 
Stock trug, fiir den BALZAC ihm das Vorbild gegeben 1). 

Dberwuchert dieses Nacherleben, so scheint sich hierin die ur
spriingliche Tendenz des Dandy, seine Sonderexistenz durch iiber
legenen Geschmack darzustellen, zu verlieren; die Unfahigkeit zum 
Se1bstschopferischen fiihrt ihn freilich der Gefahr nahe, seine feste 
Wesenheit yom Vergangenen, yom gegenwartigen Eindruck auf
saugen zu lassen. Diese Anverwandlung des Dandy an historische 
Vorbilder, sein Eingehen in sie andert jedoch kaum an der Tendenz 
seiner Kleidung. Deren oberstes Gesetz, die Darstellung der Sonder
existenz durch iiberlegenen Geschmack, bleibt auch in der historischen 
Kostiimierung €rhalten, welcher Art sie immer sei; den Anspriichen 
der Heraussonderung geniigt sie selbstverstandlich; ist sodann so 
gewahlt, daB sie die Moglichkeit in sich tragt, subjektiven Geschmack 
in ihr auszudriicken; kurz, die Auswahl des Dandy in der Vergangen
heit geschieht schon unter dem Gesichtspunkt des ihm eigentiim
lichen Geschmacks. In der Ganzheit der sie beherrschenden Gesetze 
betrachtet, war das Kostiim WILDES nicht mehr Verkleidung als das 
BRUMMELLS, das Brummellsche nicht weniger als das WILDES. 
Wie WILDE hat BRUMMELL das Verhaltnis, worin die Kleidung zu 
ihrem Trager steht, die Moglichkeit, sie zum Werkzeug des Ich
ausdrucks zu machen, Dberlegenheit des Individuums in ihr dar
zustellen, durchreflektiert; sie war ihm bewuBtes Mittel, ein neues 
Gesetz aufzustellen. Die Unterschiede zwischen diesen beiden Ge
stalten sind bei Gleichheit der sie grundlegenden Gesetze in ihrer 
sekundaren zeitlichen und individuellen Ungleichartigkeit zu suchen. 

Zudem hebt die wachsende Labilitat des spateren Dandy in seiner 
Kleidungspraxis seine Verhillltheit nur scheinbar auf. Indem ein 
Inneres sich in der Kleidung ausdriickt, ist es schon auBerlich, repra
sentierend geworden, es gehort schon wieder der Konvention an. 
Das Subjekt wird nicht in sich selbst, sondern als nicht mehr absolut 
verbindliche Vermittlung erfahren. Dazu bleiben die vermittelten 
Bestimmungen allgemein, sie offenbaren gemeinhin nicht mehr als 
die Grundsatze, die der Dandy in der Ganzheit seiner Existenz ver
tritt: Hinneigung zu kulturgefiillten Epochen, ragenden Gestalten, 
Darstellung dieser Hinneigung in einem asthetisch iiberlegenen 
AuBern. 

In der Kleidung zum wenigsten gefahrlich, sofern sie den Dandy 
verdachtig macht, wird diese Labilitat ihm forderlich zur Ausbreitung 
und Anreicherung seines Geschmackes iiberhaupt. Mit dem beweg
lichen Auge des spatgeborenen Kenners begabt, taucht er sich in alle 

1) SHERARD: Gesch. e. ungl. Frdscht. 
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Spharen der Vergangenheit, des Erdkreises, die erlesener, auf die 
Spitze getriebener Geschmack durchwirkte. Hier, in der spaten 
Antike, in den Raffinessen der reifen Renaissance, den graziosen 
Wundern des Rokokos, dem ihm nahen beschwingten Osten fiillt er 
sein Bediirfnis nach erlesenem asthetischen Rahmen und bringt 
seinen Geschmack zur letzten Verfeinerung. Er beschrankt sich 
nicht auf die Darstellung seiner asthetischen Grundsatze im Kostiim, 
er macht seine ganze Existenz iiberhaupt zu einem asthetischen 
Phanomen. Er besitzt wie BRUMMELL, W AINEWRIGHT, WILDE ein 
Heim, das er als erlesenes Kunstwerk ausgestattet hat und in dem 
zu leben er der freien Wirkung der Natur vorzieht. Er ist, wie diese 
Manner, Kenner aller schonen Gegenstande und besitzt seine Biblio
thek mit kostbaren Drucken, seine Kunstsammlungen, herrliche 
Stocke, kunstvolle Schnupftabaksdosen, Bronzen, Porzellane, Edel
steine. Es gibt kein Gebiet des vornehmen gesellschaftlichen Lebens, 
worin dieser ausgebildete Geschmack nicht wirksam ware. BRUMMELL 
halt die kostlichste Tafel, den besten Koch, die vortrefflichsten Weine; 
nichts ist erlesener als seine kleinen Symposien. In seinem Hause 
sieht man ihn, ein Kunstwerk, von einem Kunstwerk umgeben, in 
der Offentlichkeit der Parks stellt er das vollendetste Gespann zur 
Schau, in der Gese11schaft strahlt sein Geschmack bis in die Gewahlt
heit seiner Gesten aus!). 

Erst in dieser Universalitat eines iiberlegenen Geschmacks, der 
in Kunst verwandelt, was er immer beriihrt, findet der Dandy das 
Mittel seiner restlosen Darste11ung. Zugleich aber schlieBt er sich in 
ihm nicht weniger verhangnisvo11 von der Welt ab als in den Um
kehrungen seines geistigen Ausdrucks. Der kunstvolle Rahmen wird 
zur kiinstlichen Abschniirung, der Wille zur abschlieBenden Heraus
sonderung zum tragischen Schicksal. Diese sich kunstvoll entfaltende 
Eliite ist in keinen Boden eingewurzelt, keine natiirliche Warme 
bildet sie heran. Sie ist der Willkiir entsprungen, Herausste11ung des 
isolierten Ich; sie so11 Grund u,nd Halt finden in ihm, das selbst 
ohne Grund und Halt, und wird in sich zusammensinken, sobald das 
kiinstliche Prinzip ihres Ursprungs erlahmt. 

3. Das Auf3ere. 
Den inneren Vennogen, die dem Dandysmus Entfaltung ermog

lichen, mussen sich zwei auBerliche Mittel zufiigen: Vorziige der 
auBeren Erscheinung, finanzie11e Unabhangigkeit. Wesenhaft gleich
giiltig, sind sie dem Dandysmus zu seiner Verwirklichung kaum ent-

1) JESSE. 



DAS AUSSERE. 77 

behrlich, gestatten sodann auch in ihrer AuBerlichkeit Einblicke in 
das Wesentliche des Dandytums. 

Der Kunst- und Schonheitssinn des Dandy bezieht sich zu sehr 
auf seine eigene Gestalt, als daB er ihre Vollkommenheit leicht ent
behren konnte, ohne sich selbst als Widerspruch seiner Idee zu £lihlen, 
und zugleich eingeschrankt in seinem Wirkungsvermogen, das durch 
sie sich vermittelt. J e mehr er sein Inneres schweigend in seiner 
Erscheinung ausdriickt, desto mehr bedarf er der Gunst der Natur, 
ihn von Gestalt ansehnlich, von Antlitz schon und ausdrucksvoll 
gebildet zu haben. Seine Zuge mussen von jenem Zauber sein, den 
von innen heraus ein geadelter schonheitsliebender Geist in sie aus
strahlt. Von BRUMMELL, der in seiner zeitlichen Grenzstellung 
zwischen Beautum und Dandywesen die eindringendste Forschung 
verlangt, ist es wichtig zu wissen, daB seine auBeren Vorzuge vom 
Geiste getragen wurden. Sein griindlicher Biograph JESSE beschreibt 
BRUMMELL als einen Mann von der Schonheit eines Apollo, von 
groBer, wohlproportionierter Gestalt, schoner Handbildung, langem 
Antlitz mit leicht rotlichem Bart, hellbraunem Haar; seine Ge
sichtsbildung, ohne uberraschende Schonheit, ist von bester Form, 
der Kopf wohlgeformt und die Stirn ungewohnlich hoch, der ganze 
Typus mehr geistige als korperliche Neigungen verratend; der Aus
druck seiner Ziige ungewohnlich intelligent, der Mund auf sar
kastischen Humor hindeutend, die Nase, fruher klassisch gebildet, 
durch Sturz vom pferde etwas entstellt, die Augenbrauen ausdrucks
voll wie der Mund, die Augen grau und von seltsamem, unfaBbarem 
Ausdruck, das Mienenspiel lebhaft und ausdrucksvoll, die Stimme 
angenehm1). Hiermit stimmen andere Berichte uberein. BARBEY 
D'AUREVILLY gibt an, daB BRUMMELL geistig gewesen sei bis in die 
Art seiner SchOnheit hinein2); LISTER schildert ihn als weder hubsch 
noch hiiBlich, mit einem Ausdruck der Feinheit in der ganzen Ge
stalt, dazu von konzentrierter Ironie und unglaublicher Durch
dringungskraft der Augen3). 

Solche Beschreibungen runden das von BRUMMELL gewonnene 
Bild ab und verraten deutlich die Prioritiit des geistigen Prinzips in 
ihm, das seine wohlangelegte Physis durchwirkt. Diese Vorherr
schaft des Geistes ist aus allen Berichten uber dandyhafte SchOnheit 
ersichtlich. Man hore TREODOR BANVILLE uber den jungen BAUDE
LAIRE: ,,0 seltenes Beispiel eines wahrhaft gottlichen Antlitzes, das 
alle Vermogen in sich faBt, alle Starken und die unwiderstehlichsten 
Ver£lihrungen! - Das Auge, lang, schwarz, tief, mit einem Feuer 
ohnegleichen, schmeichelnd und herrschel1d, umfaBt, beriihrt, reflek-

1) JESSE. 2) B. D'A. 3) Granby. 
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tiert alles, was es umgibt; die Nase, grazios, ironisch, Hi.Bt unmittel
bar an des Dichters Worte denken,: "Meine Seele schwebt tiber den 
Dtiften wie die Seele der anderen Menschen tiber der Musik" -, die 
Stirn, hoch, breit, prachtig gebildet, ist von schwarzer, dichter, an
mutiger Haarfiille gekront, die von Natur gewellt und lockig wie die 
Paganinis auf den Hals eines Achill oder Antinous herniederfallt 1)." 

WII,DE hingegen entbehrt dieser gliicklichen Vereinigung von 
Innen und AuBen. Er, der die SchOnheit hingebend liebte, das HaB
liche schonungslos haBte, ist selbst nie schon gewesen. Aus diesem 
Mangel aber zog sein Geist seinen machtigsten Triumph; er ver
mochte ein angreifbares AuBere vergessen zu machen. HARRIS 
schildert WII,DE im Jahre 1885: "Die Schlaffheit, mit der er mir die 
Hand gab, bertihrte mich unangenehm, seine Hande waren weichlich 
und feucht, seine Gesichtsfarbe sah gelblich und unsauber aus. Am 
Finger trug er einen groBen grtinen Skarabausring, und seine Klei
dung war weniger geschmackvoll als tiberladen. Der Anzug war zu 
eng und er zu stark. - Und sein Unterkinn war bereits fett und 
wulstig. Seine auBere Erscheinung war mir widerwartig. Ich bet one 
diesen physischen Ekel, weil die meisten Leute m. E. dieselbe Emp
findung hatten. Und an sich spricht es fUr des Mannes Zauberkraft, 
daB er den ersten Eindruck so rasch, so restlos verwischen konnte. 
Ich entsinne mich nicht, wortiber wir sprachen, aber ich bemerkte 
fast sogleich, daB seine grauen Augen besonders ausdrucksvoll waren; 
sie blickten bald lebendig, bald lachend, bald teilnahmsvoll und wirk
ten stets schon. Auch der gut geschnittene Mund mit den breiten, 
scharf ausgepragten purpurroten Lippen besaB eine gewisse An
ziehungskraft und Bedeutsamkeit. - Er war tiber 6 FuB groB und 
sowohl breit als stark gebaut: er sah aus wie ein romischer Kaiser 
zur Zeit des Niedergangs 2)." 

Mangel des AuBeren konnen wie bei WILDE von hlllen her aus
geglichen werden. Nicht hier ist die gefahrliche Klippe zu suchen, 
an der der Dandysmus im Momente seiner Entfaltung scheitert, son
dern in der Notwendigkeit finanzieller Unabhangigkeit. Die kompli
zierten Fahigkeiten, das Dandy tum aus sich heraus zu entwickeln, 
haben sich in kaum einer Gestalt mit Reichtum gepaart gefunden; 
auf der einen Seite der geborene Dandy ohne geldliche Rtickhalte, 
auf der andern Seite der reiche Modedandy ohne echte Dandy
idee. Dazu werden die finanziellen Anforderungen einer luxuriosen 
Lebensweise verscharft durch Mangel an Gelderwerb. Der Reich
tum, den das Leben innerhalb der Aristokratie voraussetzt, ist in 
England wie in Frankreich bedeutend; die Sitte der Masseneinladungen, 

1) GAUTIER. 2) HARRIS. 
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die ausgedehnte Reprasentation, das Samme1n kostbarer Kunst
dinge, in der ersten Halite des vorigen J ahrhunderts maBlose Spiel
wut bei ruinierenden Einsatzen verschlingen unglaubliche Vermogen. 
Nur die Genialitat eines BRUMMELL war fahig, mit einem Vermogen 
von 30 000 Pfund 20 Jahre lang in diesem zerstorenden Strudel 
sich zu behaupten. Er ist als Dandy am konsequentesten, indem er 
nie Geld erworben auBer im Spiel, im iibrigen Prinzipien zu schaffen 
wuBte, die seinem Vermogen angemessen waren. Er siegte nicht durch 
Reichtum, durch Pracht der gese1lschaftlichen Entfaltung, sondem 
durch Erlesenheit und uniiberwindbaren Geschmack; so behauptete 
er sich herrschend inmitten einer iibersattigten, verschwendungs
tollen Gesellschaft, bis auch ihn das Schicksal stiirzte. 

BRUMMEl,I,S Sturz, eine Folge seiner Spielschulden, erscheint dem 
oberflachlichen Blick auBerlich. Ein verfeinerter MiiBigganger und 
GenieBer, deren die englische Gesellschaft viele besitzt, ruiniert sich 
im Spiele und tritt ab. In Wahrheit griindet BRUMMEl,I,S Ruin sich 
tiefer. Sein MiiBiggang ist nicht natiirliche Flucht vor der Leistung, 
sondem philosophisch bestimmte Realisationslosigkeit; sein Unter
gang im Spiel nicht urspriinglich angelegte Ausschweifung, sondem 
ein tieferes, in der Ganzheit seiner Dandyhaltung verwurze1tes Ver
hiingnis. BRUMMELL erwirbt nicht, weil das Geldmachen eben jener 
niedrigen, vulgaren Sphare angehort, der er als Dandy entflieht. 
Untatig, als Kunstwerk existierend, protestiert er gegen den bar
barisierten niitzlichen Menschen. Er erwirbt weder, noch leistet er 
iiberhaupt, das erste aus freiem Willen, das zweite aus Notwendigkeit. 
Die Kunst, an sich ihm vorbestimmtes, einzig mogliches Gebiet 
der Leistung und damit ihm einen unangreifbaren Erwerb vermittelnd, 
versagt sich seinem bloB formalen Vermogen. Da er nirgends genug 
freier Kiinstler ist, in unabhangiger Produktion sich auszudriicken, 
entflieht er auch der Versuchung, eine zweckfreie Leistung zum 
Gelderwerb auszumiinzen. 

Dieser Notwendigkeit sind andere Dandys kaum ausgewichen. 
Ihre freie aristokratische Darstellung wird stets durchbrochen durch 
den schmerzvoll empfundenen Zwang zum Ge1derwerb. Sie werden 
in unmittelbare Beziehung und Abhangigkeit von der ihnen ver
haBten Umwelt gebracht; sie miissen, wie BARBEY D' AUREVII,l,Y, 
BAUDELAIRE, WII,DE, der Presse dienen, die ihnen eben als Ver
korperung der sich verplattenden Zeit erscheint. 

Der Mangel an freier Schopferkraft, die eigentiimliche Doppel
stellung von Freiheit und Abhangigkeit, in die der Dandy in seiner 
Reprasentation sich begibt, zeigt sich hier noch einmal beleuchtet 
und in das Werk selbst eingedrungen. Die Unfahigkeit zur schOpfe-
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rischen Freiheit zwingt ihn, sich in oppositioneller Reaktion gegen 
die Umwelt zu befriedigen, auf die er seinen Mangel als Ursache 
bezieht. Diese Opposition zwingt ihn wieder in den, Wirtschafts
mechanismus hinein, gegen den er sich hat erheben wollen. Er 
zweckt einmal auf Erwerb ab, zum anderen auf Wirkung und Erfolg, 
ohne die seine Opposition sinnlos. Er, der nichts hat tun wollen, 
als den Realitaten zu entfliehen, in stolzer Opposition sich zu halten, 
wird durch geldliche Not zu Karrnerdienst gezwungen, aus Mangel 
an freiem Schopfertum zur Profanisierung seiner Kunst in der 
Wirkungsabsicht. Ohne urspriinglichen Willen zur Leistung drangt 
Existenznot ihn der Arbeit entgegen, seiner Natur nach der Kunst
produktion, und hierzu angetrieben wird er sich sogleich seiner Ohn
macht bewuBt. Er wird im Ideale beginnen und die freie, zweck
freie Kunst suchen. Er peitscht sich uber seine Sterilitat, uber seine 
Furcht vor der kunstlerischen Tat, der er sich nicht gewachsen weiB, 
hinweg. BAUDELAIRE, der langsam und miihselig arbeitete, suchte die 
Wohnungen seiner Freunde auf, angeregt durch neue Umgebung und 
ohne Storung zu arbeiten. Er kam mit der fertigen Arbeit im Kopfe, 
er ging nach ein und zwei Tagen, ohne ein Wort geschrieben zu haben1). 

WILDE kleidet sich wie BALZAC in eine Monchskutte, umgibt sich 
mit den Werken dieses unermudlichen Genies, schreibt am Schreib
tisch CARLYLES, sich zum Schaffen zu inspirieren2). Doch unter seinen 
Handen schon wandelt diese Arbeit sich in Wirkungsabsicht. Der 
innere Antrieb schopferischer Machte fehlt, der Zweck nach auBen 
muB sie aus dem SUbjekt herauspressen. Das freie Schopfertum wird 
abgetan; der Zweck nach auBen wird mit zynischer Offenheit erfaBt, 
wie in WILDE sie sich auBert. Hier hat die Ohnmacht zur zweck
freien Kunst, die Notwendigkeit, kunstlerische Tatigkeit zurn Geld
erwerb auszubeuten, eine zynische und das SUbjekt wiederum be
friedigende Haltung hervorgebracht. Die Unwertigkeit der Produk
tion wird zum bewuBten Betrug, worin aIle Dandyziele erreicht 
werden, Aufsehen, billige Abfertigung eines verachteten Publikums, 
der Triumph, es urn die Mittel der Opposition gegen es zu prellen. 
So steht WILDE als uberlegener, spottender, zynischer Spieler da 
und bleibt auch in seinen Komodien Dandy. 

In all diesen Wandlungen bleibt dem Dandy die Resignation 
nicht verborgen. Durch die vorgegebene freiwillige Nutzfreiheit 
seiner Existenz schimmert immer wieder die unfreiwillige Nutz
losigkeit durch. Er fiihlt im innersten Grunde; daB nur Werk und 
Tat das Leben rechtfertigen. Das Werk ist ihm versagt geblieben; 
die verraterische Sehnsucht zur Tat fiihrt ihn oft genug in die Nahe 

1) CREPE't. 2) SHERARDl Die Gesch. e. ungl. Frdscht. 
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des verhaBten niitzlichen Menschen, in bloBer Niitzlichkeit die ge
heime Qual der Nutzlosigkeit aufzuheben. BAUDELAIRE klagt am 
Ende seines Lebens, daB er noch nicht das Gliick eines verwirk
lichten Planes genossen habel). BARBEY D'AUREVILLY, als Wahl
agitator erfolgreich, bezeugt eine stolze, freudige Genugtuung, die 
dem BewuBtsein, geleistet zu haben, entspringt2). Selbst WILDE 
genieBt unverkennbar die positiven Seiten seiner Redakteurste11ung, 
Leistung, Verantwortung, Niitzlichkeit3). 

Beide Moglichkeiten, Ruhen und Verwirklichen in schopferischer 
Freiheit, gliedisches, befriedigendes Sicheinfiigen in den sozialen Zu
sammenhang vermag der Dandy nicht zu verwirklichen. DaB er 
vortastend zu ihnen strebt, verrat BewuBtheit seiner Lage, der er 
ohnmachtig nicht entflieht. Er bleibt ablehnend, oppositione11, ohne 
wahre Freiheit, ohne willige Einfiigung, auf stolze Tatenlosigkeit 
bedacht und doch mit den schwierigen Kompromissen belastet, die 
eille komplizierte, zwischen den Polen sich haltende Stellung mit 
sich flihrt. 

V. Das System des Dandy. 

Das System des Dandy zu umreiBen, miissen die gemachten 
Bestimmungen noch einmal zusammengefaBt werden; sie laufen in 
ihm zusammen und finden hier eine neue Wendung. Nirgends zeigt 
sich mehr, daB bei Erfassung eines geschlossenen Typus a11e Tren
nung kiinstlich und es notwendig ist, das Getrennte stets als eins 
zu begreifen. Hier gibt es keine Charaktereigenschaften, die flir 
sich zu erfassen, sondern nur ein Ganzes, worin das einzelne sich als 
sinnvo11e Beziehung einbindet, wie das Ganze letztlich nur existiert 
als einende Fii11e des einzelnen. Dazu wird im System deutlich, 
daB jede iiber den Dandysmus gemachte Bestimmung sogleich ihre 
Relativierung verlangt, wenn sie zur Wahrheit eines Typus fiihren 
sol1. Diese Bestimmungen sind Richtungen, nicht fixierte Tatsachen. 
Die Wahrheit eines Typus ist letzthin kein Objekt, das den ratio~ 
nalen Erfassungsmitteln der Wissenschaft unmittelbar zuganglich 
ware, sie ruht nicht in der einzelnen Bestimmung, nicht in deren 
Summe oder abstrakt Allgemeinem, sie erschlieBt sich vielmehr als 
der Erfolg vieler scheinbarer Wiederholungen. 

Die Bestimmungen, die iiber einen Typus zu machen sind, werden 
so oft wiederkehren, wie sie untereinander in neue Beziehungen zu 
setzen sind; sie werden jedesmal, trotzdem sie die gleiche Signatur 

Mann, Dandy. 

3) SHERARD: Die Gesch. e. ungl. Frdscht. 
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tragen, in einem neuen Zusammenhang einen neuen Komplex bilden. 
Als Wesen die Einheit eines Sinnes, existiert ein solcher Typus als 
Erseheinung doeh nur in der Fiille seiner Beziehungen, deren Einheit, 
dem empirisehen Auge unzuganglieh, nur im Lichte einer Intuition 
ergriffen werden kann. Diese Intuition, unmittelbar ausgesproehen, 
sehiife Philosophie oder Kunst. Die Wissensehaft halt freilieh die 
Intuition fest, doeh sie vermittelt mit ihren Mitteln. Sie vergiBt 
nieht, daB der Typus, als unmittelbares Erkenntnisobjekt, ihr meta
physiseh bleibt, und entfaltet ihn empiriseh, wie er ihr urspriinglieh 
empiriseh gegeben, als Fii11e seiner Beziehungen. So laBt sie die 
Intuition aus der Darste11ung als unmittelbar siehtbar entsehwinden 
und sie nur durehseheinen als die Vorsieht, die keine einzelne Be
ziehung verabsolutiert, nie glaubt, in fertiger Formel das \iVahre 
ausgesproehen zu haben, doeh gewiB ist, daB aus der Fiille der sieh 
sehneidenden, selbst vielleicht widerspreehenden Beziehungen die 
einige Intuition der Wahrheit sieh iibennittelt. 

1. Die Mode. 
Der Dandy lebt dem Ziele der Rerrsehaft. Diese Rerrschaft solI 

errungen werden mit den Mitteln einer asthetischen Raltung, sie sol1 
errungen werden iiber die Gesellsehaft im Medium der Mode. Zu 
diesem Ziele spannt der Dandy seine Wirkungsmittel in ein System ein. 

DaB der Dandy eines Systems bedarf, zur Rerrschaft zu ge
langen, offenbart seine Schwache, die Eigentiimlichkeit des Mediums, 
worin er wirkt, die seiner Wirkungsmittel. Sein System griindet sich 
auf die Macht, die der Mode im Bereiche der Gesellschaft zukommt. 
Diese Gese11schaft, in einem vorigen Kapitel in ihrer metaphysischen 
Ganzheit betrachtet, war als Fiille der Zeit bestimmt; wird sie hier 
real gesehen und im Verhaltnis ihrer einzelnen Glieder untereinander, 
tragen nur wenige erlesene Geister die Fiille der Zeit wahrhaft in 
sich, hingegen die Gesellsehaft in ihrer praktischen Ganzheit als Mode 
und Konvention existiert. Die Giiter der Vergangenheit, auf die 
sie sich griindet, gehoren ihr nicht als lebendiges, verstandenes Eigen
tum, sondern als konventionelle Dberlieferung, starrer, unreflek
tierter Rahmen; die Bewegungen der Gegenwart erschiittern sie nicht 
mit der unmittelbaren Gewalt, mit der sie sich im Gehirn groBer 
Manner auslosten, abgeschwacht, der konventionellen Form ange
nahert, empfangt sie die neuen Machte im Gewande der Mode. Ihr 
Geist spielt mit den neuen Ideen, deren machtige Geburt sie kaum 
ahnt, sie hiillt sich in Formen, die ein groBerer Kunstgeist ihr an 
die Rand gibt und verdiinnt und verfalseht sie mit sUbjektiven 
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modischen Einfiillen. So erscheint ihr der pulsende Atem der Zeit in 
Form der Mode und iiberkrauselt als belebender Wind ihre starre 
Flache, ohne sie bis zum Grunde aufzuwiihlen. In dieser gemaBigten 
Form ist sie dem Neuen offen; es bildet keinen zerstorenden Gegeu
satz mehr zu ihr, es schmeichelt sich freundlich als beliebte Ab
wechslung im langweilenden GleichmaB ein, es bildet leise unauf
fallig um, sinkt dann als Bodensatz unter oder wird bei dauerndem 
Werte der unreflektierten Konvention einverleibt. Mode tritt da
mit in der Gesellschaft als ein neues Besonderes auf, das den Rahmen 
des A11gemeinen nicht sprengt, als Mode selbst im Zentrum der all
gemeinen Aneignung steht - dann aufhort, Mode zu sein, indem es 
ausgeschieden oder selbst Allgemeines wird, um einem neuen Be
sonderen zu weichen. 

Die Verquickung des Dandy mit der Mode fand sich moglich 
durch ihre Existenz als asthetische Form, notwendig durch seinen 
Mangel an schopferischem Geist, der ihn in dieses Gebiet der Re
priisentation und Formalitat bannt, das Herrschaft mit formalen 
Mitteln gestattet; endlich verleiht sie diese Herrschaft unmittelbar 
und ohne das Ringen aufreibender Gegensatzlichkeiten. Nur den 
kront die Gesellschaft, der ihr zur Mode wird; sie unmittelb~r zu 
beherrschen, muB der Dandy diesem Gesetze gehorchen, er muB sich 
zur Mode machen. Listige Umstiirzler, eitle Kiinstler haben sich 
dieses Gesetzes bedient, durch geschickte Propaganda vonsich reden 
und zur Modepflicht zu machen, von ihnen eine lanzierte Meinung zu 
hegen - der Dandy geht weiter, er wird die Mode selbst, er erscheint 
der Gesellschaft als deren unmittelbare Verkorperung. Er wird 
hierdurch einmal ungeheuer stark, denn er macht es der Gesellschaft 
unmoglich, ihm zu entfliehen. Die MiBgunst der Gesellschaft, oft 
stark genug, einen groBen Staatsmann zu Hillen, immer bereit, das 
Bedeutende miBzuverstehen und zu unterdriicken, bleibt ohnmachtig 
gegen ihn; es liegt nicht in ihrer Willkiir, ihn zu bejahen oder zu 
verneinen, nicht iiberhaupt in auBeren Zufalligkeiten; der Dandy 
ist nicht in Mode, sondern sie selbst, und die Gesellschaft kann ihn 
nicht aufgeben, ohne ihren eigenen Begriff zu verneinen. 

Diese Einnistung des Dandy in das wahre Herz der Gesellschaft, 
der Plan, sie mit den Mitteln zu schlagen und zu beherrschen, durch 
die sie machtig wird, ist nicht frei von zynischem Spott, der so als 
geistige Dberlegenheit die modische Hillle des Dandy durchdringt. 
BARBEY D' AUREVILLY erkennt dieses Verhaltnis des Dandy zum 
gesellschaftlichen Formenkodex: "Der Dandysmus tandelt mit der 
Regel und respektiert sie dennoch. Er leidet unter ihr und racht sich 
an ihr, wahrend er sich ihr fiigt, er beruft sich auf sie, wahrend er 

6* 
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ihr entschliipft, er beherrscht sie und liiBt sich von ihr beherrschen1)." 

Zugleich liegt hierin die Grenze des Dandy und die Notwendigkeit, 
seine Macht in ein System zu griinden. Indem er durch die Gesetze 
der Mode herrscht, hat er sich ihnen unterworfen und der freien 
Wirkung entsagt. Die Wirkung der Mode ruht nicht in substan
tieller Fiille, sondem dem Reiz des Wechse1s; ihre diinne Substanz 
bedarf der dauemden Unterstiitzung durch das Neue, Unerwartete. 
Der Dandy, auch an dieses Gesetz des Wechse1s gebunden, besitzt 
iiber das Modische hinaus seinen Riickhalt in der Repriisentation 
einer Idee. Sein Neues, das er der Mode bringt, will nicht um seiner 
se1bst willen gewertet werden, es will zugleich ein formal Hoheres 
sein, einen Typus ausdriicken, der seinen Halt in den ewigen Giitem 
der Kultur findet und im Gewand der Mode seine aristokratische 
Besonderheit erscheinen liiBt. 

Diese Idee, um in der Mode zu wirken, muB verhiillt auftreten, 
als sie selbst erscheinen, ohne es doch zu sein. Hierin liegt die erste 
Berechnung des Dandy, mit der er sich auf die Mode richtet. Ohne 
einen Gegensatz zur Zeit zu bilden, muB das vertretene Ideal im 
modischen Gewand als dessen tragender Korper erscheinen; als die 
hohere Idee der Mode selbst, deren Vollendung von innen heraus, 
zu der die Gese1lschaft bewundemd emporblickt, unfiihig, sie zu er
reichen, und dennoch unwiderstehllch zu diesem Ziele angestachelt. 
Die Fiihigkeit des Dandy, Mode zu werden, muB in deren Eigenheit 
als echte iisthetische Form sich wahrhaft und giiltig verwurzeln, ste 
muB die Verquickung von Aristokratie und iisthetischer Form
iiberlegenheit voraussetzen, wie die Renaissance sie gebar, es muB 
der Gese1lschaft noch gegenwiirtig sein, daB Mode in tieferer Aus
priigung nicht nur iiuBerliche Hiille, sondem auch Darstellung kul
turellen Gehaltes ist, sie muB noch das Ideal asthetischer Geformt
heit achten - giinstige Umstiinde, die BRUIDmLL stiitzen. Fiir ihn 
geht die vertretene Idee am restlosesten in dem modischen Rahmen 
der Zeit auf. Er ist stets Kavalier und ohne prophetische Ziige, 
die spiiteren Dandys niCht fembleiben. Diesen nachfahrenden Dandys 
fehlt oft der sichere Instinkt, daB in der prophetischen Idee das 
Dandytum stirbt. In ihrer Eigenheit a1s betonter Gegensatz einer 
Zeit, der den konventionellen Rahmen sprengt, ist sie eben die 
Gegenformel dandyhafter Verhiillung und der Notwendigkeit, aus 
ihr Macht zu ziehen; sie will ein Neues hervorbringen, der Dandy 
ein Altes darstellen; sie will in riicksichtsloser SelbstentbloBung 
ihre substantielle Oberlegenheit offenbaren, die Idee des Dandy mit 
unendlicher Miihe die Schwiiche ihrer bloBen Formalitiit verbergen. 

1) B. D'A. 
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Damit sind die bestimmenden Faktoren, die das System des 
Dandy hervorbringen, angedeutet. Das Zie1 dieses Systems ist 
Macht liber die Gesellschaft, das Medium seiner Wirksamkeit die 
Mode, der tiefere Ursprung seiner Machtmoglichkeit eine prastabilierte 
Harmonie zwischen machtstrebendem Individuum und zu unter· 
werfender Zeit, Existenz der Mode a1s listhetische Form, verhiilltes 
Eingehen eines wirksamen Kulturideals in sie, das die Zeit noch 
respektiert - sodann die Notwendigkeit des Systems liberhaupt: 
die vertretene Idee ist bloB formal und zwingt zu systematischer 
Verhiillung ihrer Formalitlit; die Wirkung der Mode ruht im Wechsel 
und unterwirft den in ihr Existierenden ihrem Gesetze, systematisch 
das Neue zu bewirken, ein Gesetz, dessen praktische Auswirkung 
sich eng an die :N"otwendigkeit des Dandysystems anschlieBt, stets 
liber die Formalitlit seiner vertretenen Idee hinwegzutliuschen .. 

2. Das System als Schauspiel. 

Damit erscheint dieses System als ein zum Grundsatz erhobenes 
Schauspie1. Der Dandy wirkt sich als Schauspie1er aus, sein Leben 
entbehrt der Handlungen, die zweckfrei der Innerlichkeit ent· 
stromen. Als Zweck jeder dandyhaften AuBerung erscheint die 
Wirkung; so modifiziert diese Absicht als Filter oder Brechung die 
freie AuBerung des Dandy und will a1s unentbehrliches Werkzeug 
des Verstehens festgehalten werden, wo er sich nur in der Erschei
nung entfaltet. 

In diesem Schauspiel~ dem ihm nahe anhlingenden Begriff der 
Pose, ist eine der wichtigsten und kompliziertesten Bestimmungen 
des Dandytums liberhaupt erreicht. Diese Begriffe konnen vom ge
tlitigten Dandytum nicht abgelost werden, ohne es se1bst aufzuheben. 
Wenn BAUDELA.IR:.E bemerkt: "Der Dandy muB ohne UnterlaB dem 
erhabenen Wesen sich anzunlihem streben; er muB leben und schlafen 
vor einem Spiegel1)" - so ist dies keine Aufforderung zur Eitelkeit, 
sondem zur unwankenden BewuBtheit, worin die Rolle festgehalten 
wird. BRUMMELLS Leben in seiner Totalitlit wird von diesem Prinzip 
bewuBten Spiels durchdrungen, und mit einer Strenge, die er allein 
aufbrachte. Sein Leben, von seinem friihen Ehrgeiz in Eton und 
Oxford an, in seinem sicheren Aufsteigen in London, seiner unfehl
baren, unangreifbaren Herrschaft, selbst split noch in Calais und 
Caen, war das groBe, vollendet durchdachte und ausgefiihrte Schau
spiel eines Mannes, der nie sich vergaB, nie sich vergessen konnte, 
fast nichts tat, au13er um zu wirken, und der wirkte, wo er nur immer 

1) Man Ca;!ur. 
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etwas tatl) .. Von WII.,DE iiberliefert SHERARD einige Bemerkungen, 
die WII.,DES VerhaJ.tnis zum. Schauspielertum beleuchten. Er macht 
WII.,DE in Paris mit dem jiingeren COQUELIN bekannt und schreibt: 
"COQUELIN bekam von meinem Freunde keinen groBen Eindruck, 
und ich glaube, daB OSCAR Wn,DE im allgemeinen bei Schauspielem 
iiberhaupt keinen groBen Erfolg hatte. Diese mogen seine Affek
tation, obgleich sie harmlos war, als Eingriffe in ihre Domane an
gesehen haben2)". Als der groBe Schauspieler IRVING nach den Ver
einigten Staaten reiste, iiberraschte ihn nichts verdrieBlicher, als in 
den dortigen J oumalen auf seine auBere Ahnlichkeit mit WII.,DE 
aufmerksam gemacht zu werden. SHERARD erklart das Verhalten 
IRVINGS treffend mit der Abneigung, die der echte Schauspie1er beim 
Anblicke eines Dilettanten hegt, der auf der Billme des Lebens 
agiert. Er fiigt hinzu, daB WII.,DE immer seine erbittertsten Gegner 
unter den Schauspielem gefunden habe3). Schauspielerte WILDE -
und kein Mensch war kiinstlicher, bewuBter, posierter als er -, so 
konnte das MiBfallen der Schauspieler ti.icht ausbleiben. Fiir groBe 
Schauspieler wie IRVING war Spielen nicht Posieren, sondem Ge
staltwechse1, selbstlose Hingabe an eine groBere Wesenheit, die er im 
Worte des Dichters wie seine eigene empfing. Fiir einen solchen 
Schauspieler erscheint Gestaltwechsel auf der Biihne des' Lebens, 
nicht erzwungen durch 'Oberlegenheit und heilige Weihe der Kunst, 
sondem zum Zwecke der Wirkung als unwiirdige Komodie, Posiert
heit aber vollends als AuBerlichkeit und schlechte Schauspielerei. 
Diese Posiertheit ist Merkmal auBerlichen Schauspie1ertums, das seine 
RoUen von auBen her erfaBt und sie als schlechte Manier mit ins 
Leben hineinzerrt. Wurde WILDE von der groBen Begabung ver
achtet, so von diesen kleinen - in ihren Augen wenigstens - durch
schaut und mit der niichtemen Dberlegenheit des Eingeweihten 
abgetan, der glaubt, mit den Wirkungsmitteln seines Gegeniibers 
vertraut zu sein. 

Mit Schauspielertum, Posiertheit auf der einen Seite, auf der 
anderen Vertretung freier aristokratischer Menschenwiirde, jene das 
absolut Unechte, Unwahre, diese von der Echtheit und Wahtheit 
unabtrennlich - sind scharfe und unaufhebbare Gegensatze gegeben. 
Werden diese Begriffe als feste unwandelbare Bestimmungen ge
nommen, ist der Widerspruch freilich nicht aufzulosen. In Wahr
heit driickt sich die reife Fiille eines hochstehenden BewuBtseins in 

1) Auch BARBJ;:Y D'Auru;:vn,I,Y hebt die Geste des Schauspielers im Wesen des 
Dandy hervor: "Wenn ein Dandy em Redner ware, wiirde er wie Perikles die Arme 
unter dem Mantel verschrBnkt halten" B. D'A. 

2) SHERARD: Die Gesch. e. ungl. Frdscht. 
3) SHERARD: Osc. W. 



DAS SYSTEM AI,S SCHAUSPIEL. 

der Kraft aus, die in ihm bildbaren Gegensatze zu synthetisieren, 
eine Kraft, die zunimmt den Hohepunkten einer Kultur zu und mit 
deren Absinken selbst wieder absinkt. Ihr Gang im BewuBtsein er
scheint· als eine Entfaltung der Reflexion, die aus geschlossenem, all
gemein gerichtetem friihem BewuBtsein sich erhebt, als Verstarkung 
der Ichbezogenheit bis zum Ausgleich des Allgemeinen und Indivi
duellen im entfalteten", schopferischen, freien BewuBtsein; sie endet als 
bloBe Ichbezogenheit, ohne noch unterbaut zu sein vom Aligemeinen. 
Die aus der Reflektiertheit geborene Freiheit entartet in Willkiir. So 
ist kulturelles BewuBtsein nur dort vorhanden, wo es an dieser Doppel
bestimmung des allgemeinen Untergrundes und seiner subjektiven 
Durchreflektiertheit teilnimmt, damit auf der Grenze sich halt zwischen 
dem Wahren und Unwahren, dem Echten und Unechten. Auf dieser 
Grenze nur bliiht die erfillite Freiheit auf, die Vorlauferin spaterer 
Entartung. Einmal geboren, halt sie nicht bei der fruchtbarsten 
Mischung ihrer Elemente ein; der ProzeB schreitet fort, und an seinem 
Ende erscheint das rein ichbezogene Individuum, im Bereiche der 
Kunst der iisthetische Spattypus. Noch erfiillt, war dieser 'l'ypus in 
seinem BewuBtsein und in seiner Produktion synthetische Einheit; 
seine Reflektiertheit band sich in sein objektiv gilltiges Produktions
vermogen ein und wurde in ihm wahr und echt, es erschien als not
wendige BewuBtheit, die unerlaBlich zum kiinstlerischen Schaffen 
iiberhaupt. Sein Produkt wirkte mit der Gewalt tief ergriffener 
Dinglichkeit, in die seine BewuBtheit hinabgetaucht war. 

Erst im Barock wird die Doppelbestimmung im BewuBtsein des 
asthetischen Subjekts zum Zwiespalt in seinem Werk, die Synthese 
zwischen objektiver Allgemeinheit und subjektiver Reflexion wird 
nicht mehr zwanglos im Produkte selbst geleistet; sie zu leisten wird 
nun vom Betrachter gefordert und stellt ihn vor eine unlosbare Auf
gabe. Wiihrend in der gebundenen Kunst der Beschauer die Dinglich
keit genoB, die Reflexion des Kiinstlers aber nur als den schonen 
Willen empfand, der Dinglichkeit selbstlos zu geniigen, scheitert an 
der Kunst des Barocks der erfassende Begriff; jede gemachte Be
stimmung verlangt sogleich zuriickgenommen zu werden. Man be
trachtet seinen aufdringlichen Prunk, die herausfordernde, theatra
lische Pathetik seiner Gesten, die Falschheit seines Gefiihls und 
seine Neigung zur Tauschung, die se1bst auf das Material iibergreift, 
und will es als verlogenes Schauspiel abweisen; man wendet sich 
auf den iiberlegenen Schwung seiner Entfaltung, seine Organik 
in sich, seine unend1ichen, berauschenden Fliisse, die einer reichen 
L-ebenrligkeit entquillen; und dieses Barock ist an Kraft und echtem 
Bauwillen nicht weniger machtig als die Renaissance, kaum weniger 
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urspriinglich gewaehsen. Diese Kunst existiert in einer unge10sten 
Doppelheit ihrer Begriffe, die das BewuBtsein des Betraehters ge
waltsam einspannt und ihre Wirkung erhoht, indem sie wirkend 
jedem Begriffe entsch1iipft. Sie ist echt, insofern sie nur aus einer 
reiehen Lebendigkeit moglich, verlogen, insofern die SUbjektivitat 
in ihr sieh freigemaeht und den Stoff einem ihr fremden Zie1e, der 
riicksiehtslosen Wirkung auf den Betrachter unterworfen. Die 
Kunst verliert in dem MaBe an giiltiger Substanz, wie die verse1b
standigte Reflektiertheit das SUbjekt korr.umpiert. Die wirkende 
Reprasentation, als subjektive Absieht, lost die Herausstellung der 
Dinglichkeit, die giiltige Objektivitat abo . 

Dieser ProzeB, worin nun allmahlieh das tiefere Objektivsein des 
asthetischen Subjektes erlischt und nur seine Reflektiertheit als 
Willkiir fortwuchert, verlauft selbst notwendig und mit unheimlicher 
Konsequenz. Als Glied in einen hoheren, schicksalshaften ProzeS 
eingeflochten, zieht das SUbjekt aus der Teilnahme an ihm seine 
iibersubjektive Giiltigkeit und Echtheit; seine Willkiir erscheint als 
notwendig, seine Unechtheit als echt, seine Unwahrheit als wahr; 
das tiefer Objektive existiert in ihm fort als die Notwendigkeit des 
Prozesses. So wird in letzter Auspragung dieser Typus Darsteller 
einer Unechtheit, die als Echtheit erscheint, zugleich aber die Un
echtheit durchscheinen laBt, und der auf die Umwelt eine Wirkung 
tut, verwandt der Wirkung des Barocks: er liiSt alle einseitigen Be
stimmungen an sich scheitern, seine Echtheit muB als Unechtheit, 
seine Uneehtheit als Echtheit zugleich genommen werden. 

Diese Doppeltheit der Bestimmung durchzieht durchgiingig das 
versubjektivierte BewuBtsein des iisthetischen Spiittypus. Dieses 
spiite iisthetisehe Subjekt erlebt sich als leidend, und gewiS taucht 
dieses Leiden echt in ihm auf; es hebt es in seine Reflexion, es ana
lysiert es, es stellt es nach auBen dar, preBt diesem Leiden den letzten 
Tropfen GenuB aus, den es zu schenken vermag; dieses Leiden wird 
zur Se1bstbefriedigung, zur Komodie, gewiB, daB es unwahr ist, in 
seiner Geburt schon den Keim zur Unwahrheit in sieh trug und das 
SUbjekt nur in notwendiger Willkiir diesen Keim entfaltete. Das 
SUbjekt hat die letzte Echtheit des Leidens verdorben, es ahnt all
geekelt die Komodie, die es sieh, der Umwelt vorspiegelt, es sch1iigt 
um und wird stoisch, zynisch. Diese Regungen sind echt in ihm, es 
kommt zu seiner Wahrheit, indem es sich von seinem Leiden ablost, 
das unecht geworden ist, aber diese neue Wahrheit ist eine neue 
Komodie. Dieser Stoizismus, Zynismus werden zum Schauspiel, 
zur Maske des Leidens hinter ihm, dessen Echtheit zwar verdorben, 
das als schicksalhaftes Leiden jedoch echt uud unhebbar bleibt. 
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Zugleich bemachtigt sich das SUbjekt seines Stoizismus, seines 
Zynismus wie zuvor seines Leidens, es genieBt sie, es stellt sie dar, 
es verdirbt deren letztes Echtes und hat darin seine Echtheit er
reicht. Dieses Subjekt richtet seine Begeisterung auf die Kultur, 
auf den aristokratischen werthaltigen Menschen - werden diese 
Machte dem tragischen UmwandlungsprozeB widerstehen? Sind sie, 
weil sie ihm nicht widerstehen, schlechtes Schauspiel, anekelnde 
Pose? In dieser Umwandlung erst zum SelbstgenuB, Reprasentation, 
Wirkungsabsicht erreichen sie, von der Einheit des SUbjekts her 
gesehen, ihre Echtheit, sie werden ihm zur zwanglos geauBerten 
Natur. 

So erscheillt letzthin das ganze System des Dandy zwar als be
wuBtes Schauspiel, in Ursprung und 'ratigung aber nicht willkurlich; 
Schauspiel, Posiertheit sind Bestimmungen, die schicksalshaft die 
Totalitat der Dandyexistenz durchziehen, sein System nur deren 
mehr oder minder zufallige Form, erzeugt aus der Absicht einer be
stimmten vVirkung. Damit ist dieses Schauspiel, wenn es vollendet 
herausgestellt, frei von der Angreifbarkeit auBerlichen Schauspieler
tums, falscher Posiertheit; es wirkt als Darstellung des zur Kunst 
gewordenen Menschen, der nichts banal, nichts ohne bewuBte Kunst
absicht tut, damit mehr ist als Schauspieler, er ist zugleich selbst 
das gespielte Stuck. Seine VerauBerlichung in der Reflexion hat ihn 
der sch6pferischen Krafte beraubt, des Glaubens an den Wert der 
Realisation uberhaupt, aber sie hat ihm das formale Verm6gen des 
Geschmacks gelassen und sein eigenes SUbjekt als Gegenstand seiner 
geschmacklichen Darstellung. Dieser Geschmack ist ihm unverlierbar 
und bildet die notwendige Voraussetzung, wenn es die Echtheit seines 
Schauspiels in der Erscheinung ausdrucken will;~ er ist der giiltige 
Inhalt, durch den die Notwendigkeit des schicksalsvollen Kultnr
prozesses sich verkundet. Das Individuum hat in seinem BewuBt
sein die Umwandlung von unreflektierter Echtheit zum Schauspiel 
vollzogen, nun hebt es als Erscheinendes in seinem Geschmack 
dieses Schauspiel wieder auf, indem es in ihm sein Schauspiel als 
echt darstellt. Seine Existenz selbst wird zu einem echten asthe
tischen Phanomen, worin die Begriffe Schauspiel, Schauspieler, 
Poseur verschwinden und nichts bleibt als es selbst und seine un
angreifbare Dberlegenheit. 

Damit ist dieses Schauspiel wieder ein Stuck zweiter Natur. Es 
wandelt sich in ein uberlegenes asthetisches Phanomen um. Die Wir
kung dieses asthetischen Phanomens nun ist notwendig von dem des 
unmittelbaren Lebens verschieden. Sie wird sich zum Leben selbst 
verhalten wie der Al1blick eines Schauspie1s zu einem wahren Ereignis: 
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das Schauspiel mag tiefer wirken als die Wirklichkeit, der Be
trachter hort hingegen nie auf, es als kunstvolle Illusion zu nehmen. 
Er kann sich der Suggestion dieses Schauspiels nicht entziehen, es 
beschaftigt ihn zu lebhaft, als daB er zu den Mittehl dieser Illusion 
vordrange. Er wird, wenn die Kraft unmittelbaren Erlebens seine 
analysierende Reflexion iiberwiegt, der Wirkung des Dandyschauspiels 
willenlos unterliegen, wie er iiberhaupt einer machtigen Personlichkeit 
unterliegt. Der reflektierte Betrachter hingegen wird bemerken, daB 
hier nicht Natur, sondern Kunst wirkt, er wird analysieren und doch 
schwerlich die Wurzeln dieser Wirkung finden. Er sieht bestenfalls 
Kunst, Schauspiel und kann es doch nicht verdammen. Er wird 
nirgendwo das Unvornehme, das schlecht Geschauspielerte, falsch Po
sierte entdecken, das der Aristokratie des Dandy widersprache. Dieser 
Dandy ist immer frei und ungezwungen, echt weltmannisch beweglich 
und erstaunlich angenehm. Er gibt seine Raffinesse absolut einfach 
und selbstverstandlich, seine Kiinstlichkeit absolut natiirlich. Der Be
trachter muB sich gestehen, daB hier die Unnatur zur N atur geworden 
sei und dieser liebenswiirdige, raffinierte Unterhalter, dieser ausneh
mend und wohltuend elegante Mann keine weiteren Rintergriinde 
besitze. Doch wird er vielleicht staunen, daB dieser Kavalier eine 
Wirkung ausiibt, die nur ihm zukommt. Er ist dem Betrug zum Opfer 
gefallen, der in dem System des Dandy liegt. 

So wird im Dandy nicht das Schauspiel selbst durch das System 
hervorgebracht - wenn aber der Betrachter stets staunend vor 
diesem Schauspiel steht, stets verhindert, die vom Dandy ausgehende 
Bezauberung zu brechen und sich analysierend in intellektueller Ein
sicht tiber sie zu erheben: so griindet dieses Faktum sich im System 
des Dandy, seinem bewuBten Willen zur Undurchschaubarkeit. 

3. Entfalrung des Systems und seine Prinzipien. 

Als die Wirkungsfaktoren, durch die der Dandy seine schwache 
formale Gewalt stiitzt, werden immer drei gefunden, die iiberall wieder
kehren und stets sich gegenseitig durchdringen: Dberlegenheit, Ver
bliiffung, Verhiillung. Betonte Dberlegenheit in Situationen, die den 
gewohnlichen Menschen fortreiBen, verbliifft, die Verbliiffung ver
hindert den erkennenden Blick auf das Subjekt, sie verhiillt, in der 
Verhiillung bleibt der Dandy wieder iiberlegen. 

Diese drei Faktoren durchdringen beide Seiten dandyhafter Ent
faltung, seine Existenz als auBere asthetische Form, seine geistige 
Raltung. Beide Seiten sind in der Existenz des Dandy eins und nur 
zum Zweck der Analyse trennbar. Es gibt fUr den Dandy kein AuBen, 
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das nicht zugleich ein Innen ware, kein Innen, das nicht zu einem 
AuBeren werden miiBte. Seine sichtbar asthetische Form driickt 
nur ein inneres Prinzip aus. 

Die Dberlegenheit der asthetischen Form, die Darstellung eines 
Sondertypus in ihr wird immer im System festgehalten werden 
miissen als Moglichkeit des Dandy uberhaupt, sich der Gesellschaft 
vorbildlich zu machen. J e groBer er als Dandy ist, desto sicherer 
ruht er in der Macht seiner Vorbildlichkeit, d. h. seine Dberlegenheit, 
die als bloB formal fteilich stets die Verstarkung der Verbliiffung 
und Verhiillung fordert. Dberwiegend auf sie stiitzt sich die Er
scheinung BRUMMELLS. Sein Kostiim ist ein zuriickhaltendes iiber
legenes Kunstwerk, seine Lebenshaltung bis in die letzte Einzelheit das 
Vornehme se1bst. Nichts ist ihm verhaBter als die Aufdringlichkeit 
des Beautums. Wenn Georg IV. als Prinz von Wales sich mit einer 
ungewohnlich groBen Schuhschnalle schmiickt, wenn er auf seinem 
ersten Hofball in leuchtend rotem Seidenrock erscheint mit weiBen 
Halskrausen, die weiBseidene Weste reich mit bunten Faden gestickt 
und den Hut mit fiinftausend Stahlperlen besetztl) - so ist dies 
grobes, durch bloBe Dberraschung wirkendes Beautum und der 
ausgepragte Gegensatz zu den Brummellschen Prinzipien. Freilich 
erfand auch BRUMMELL, er fiihrte einen neuen Frack ein, er machte 
es zur Mode, in weiBen Stulpenstiefel zu reiten, er war Erfinder einer 
beriihmten Kravatte; aber er fOrderte den Geschmack. Auch er 
verbliiffte mit seinem Kostum, doch auf die feinste, unwiderleglichste 
Art, indem er mit ihm stets uberraschte und doch unauffallig gefunden 
werden muBte. Fur ihn war Kleidung nur der Beginn, der erste 
Anreiz, das wahre Geheimnis blieb er selbst. ,,'fREBECK (BRUMMELL) 
begann mit der Kleidung, verzichtete aber bald darauf als unwiirdig 
oder undurchfiihrbar. Er verachtete es, seinen Ruhm mit seinem 
Schneider zu teilen, und war vielmehr verstimmt, eine prachtig 
erfundene ':Veste, die fast einzig in ihrer Art, noch vor Ende ihres 
Honigmonds den Leib eines hiibschen Lehrlings schmiicken zu sehen. 
Er war es bald miide, Manteill, Hiiten, Wagen und Hosen Namen zu 
geben. Seine Rocke und Wagen wurden durch andere fast in dem
selben Augenblick nachgeahmt, als er sie in die Offentlichkeit brachte; 
und da es sein Ehrgeiz war, unnachahmbar zu sein, fand er es weit 
besser, auf all diese auBerlichen Besonderheiten zu verzichten und 
sich allein der namenlosen Anmut vornehmer feiner Leichtigkeit 
anzuvertrauen, die er wirklich in bemerkenswertem MaBe besaB2)." 
So erhob er sein Inneres zu bestimmender Wirkung, wahrend sein 
AuBeres es zu sein schien; er lieB die Gesellschaft im Anblick einer 

1) FI'rZGERAI,D: George IV. 2) GRANBY. 
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unfaBlichen Vo11k:ommenheit verzweifeln. Er wurde beriihmtes, un
widersprochenes Vorbild, er schuf einen neuen Typus, den selbst 
fahige Manner vertraten. GRONOW berichtet von SCROPE DAVIES: 
"In seiner Haltung und auBeren Erscheinung vertrat er den echten 
Brummellschen Typus, alles Auffallige wurde sorgfiiltig vermieden. 
Er war ruhig und zuriickhaltend in gewohnlieher Gesellschaft, aber 
voll Geist und Feuer unter Leuten, die Witz und Humor zu schatzen 
wuBten" - er ruft eine ungeheure Welle der Nachahmung hervor 
und sieht sich von den Bemiihungen seiner Nachahmer umringt, 
die durch sorgfaltigste Kopie seines AuBeren ihn zu erreichen streben. 
Geheime Feldziige beginnen, das wirksame Geheimnis des Dandy 
auszukundschaften und seine Dberlegenheit zu iiberwinden, Man 
befragt BRUMMELLS Schneider, man forseht seinen Kammerdiener 
aus. BRUl\1:MELL selbst macht sich zum Lehrer und unterstiitzt die 
Lernbegierigen mit seinen Ratschlagen 1). Sie kommen zu ihm und 
erfahren durch ihn, ob sie vornehm und nach der Mode sind oder 
nicht. Er wird das asthetische Gewissen der Gesellschaft selbst, und 
der Umfang seines Geschmaeks, der das ganze komplizierte Gewebe 
modernen gesellschaftlichen Lebens durchdringt, macht seine Dber
legenheit absolut. Wer Anspruch auf Vornehmheit machen will, kann 
ihn als deren Verkorperer nicht entbehren. Seine Macht waehst un
glaublich. Eine Herzogin bemerkt auf einem Ba11e zu ihrer Tochter, 
sie mochte, fa11s Herr BRUMMELL zufallig sie anzusprechen geruhe, 
die Art dieses Mannes, sich zu geben, sorgfaltig beaehten, von ihm 
lernen 2). Er wird zur Seele des gesellschaftlichen Lebens iiberhaupt, 
es gibt keine gesellschaftliehe Unternehmung von Rang, die BRUMMELL 
hatte entbehren konnen. Seine Anwesenheit, sein Beifall sichert den 
Erfolg eines Festes, seine Abwesenheit, seine Verurteilung machen es 
unmoglich. Die Zeitungen drucken seinen Namen sofort nach den 
erlauchten Gasten, und er dauert auf der Hohe dieser Gewalt nieht 
weniger als IS Jahre, von 1799 bis 18152). 

Von der Seite des Geschmacks her betrachtet, scheint BRUMMELLS 
Aufstieg selbstverstandlieh und nicht des Systems zu bediirfen. Er 
stellt einen iiberlegenen Geschmaek zur Schau und zwingt damit 
die Gesellsehaft, ihm nachzueifern. Indem er aber diesen Geschmaek 
zur Schau stellt, flicht er ihn schon in sein System ein. Er ist nicht 
nur unmittelbar der Geschmack, er reprasentiert ihn und macht ihn 
bewuBt vorbildlich. Zugleich besitzt er die kluge Zuriiekhaltung, 
diese Absicht zu verhilllen und nur die Gesellschaft bemiiht scheinen 
zu lassen, sich nach seiner Dberlegenheit umzubilden. Indem er als 
unaufdringliche asthetisehe Form erscheint, verlegt er sein Inneres 

1) RAIKES. 2) JESSE. 
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in sein AuBeres, das fiir die wahre Wirkung genommen wird; die 
forschende Bemiihung richtet sich auf auBere Nachahmung; der 
Dandy bleibt verhiillt. So ist das AuBere BRUMMELLS absolut zweck
gerichtet, wiihrend es tauschend als zweckfrei erscheint und hierdurch 
seine Macht sichert. Das geistige Prinzip, das seine Hiille durch
dringt, bleibt verborgen; eben hierdurch bleibt dem Betrachter die 
Wirkung dieser Hiille stets wunderbar; er stoBt, stets auf sie ge
richtet, irregeleitet nicht auf das wahre Geheimnis des Dandy. So 
ist es das System, das BRUMMELL iiber den geschmacklichen Men
schen hinaus zum Diktator der Mode erhebt. 

Das nachfahrende Dandytum kann sich mit der zuriickhaltenden 
Vollkommenheit Brummellschen Geschmacks nicht mehr messen. 
Seine Wirkungsmittel gruppieren sich um, man bequemt sich mehr 
den auBeren Gesetzen der Mode an als BRUMMELL es getan, bei sin
kender geschmacklicher Dberlegenheit stiitzt man sich auf den Reiz 
des Wechsels und der Verbliiffung. So fiihrt BULWER einen neuen 
schwarzen Rock ein, der junge DISRAELI erscheint in Gesellschaft 
mit griiner Samthose und schwarzem Hemd und liebt auch in den 
Parks durch auffallende Geziertheit seines AuBeren zu iiberraschen. 
\VILDE betont diese Tendenz des Dandy, zweifellos als Apologie seiner 
eigenen, in seinem Essay iiber WAlNEWRIGH'l': "Er beschloB, wie 
DISRAELI die Stadt als Dandy in Aufregung zu bringen, und seine 
schonen Ringe, seine Busennadel aus einer antiken Kamee, seine 
hellen zitronenfarbenen Handschuhe waren wohlbekannt und werden 
in der Tat von HAZLITT als Zeichen einer neuen Literaturstromung 
betrachtet, wahrend sein reiches gewelltes Haar, seine glanzenden 
Augen, seine vornehme weiBe Hand ihm die gefahrvolle und be
zaubernde Auszeichnung verlieh, anders zu sein als die iibrigen Men
schen1)." - WILDE selbst in seinem asthetischen Kostiim zweckt 
weitgehend auf Verbliiffung abo Diese Extravaganz gibt dem Dandy
tum den Anschein, in die Gewohnheiten der Beaux zuriickzufallen, 
hingegen in Wahrheit seine Prinzipien festgehalten werden. Auch 
dieses auffallende Gebahren ist noch getragen von dem Willen, den 
asthetischen Sondertypus gegen die machtiger werdende Bourgeoisie 
durchzusetzen, es ist eingeschlossen in eine festbestimmte, geistige 
Haltung als ihrem weltanschaulichen Untergrund, es hat keineswegs 
den Anspruch aufgegeben, sich fUr den asthetischen Rahmen der 
Gesellschaft vorbild1ich zu machen. SHERARD betont diese Absicht 
in WILDE: "Nachdem er in Chelsea seine Behausung aufgeschlagen 
hatte, wurde sein Haus das Stelldichein einiger hervorragender 
Geister des zeitgenossischen Englands. Er brachte es dahin, in 

1) Stift, Gift nnd Schrifttum. 
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London als oberster Schiedsrichter der Eleganz betrachtet zu werden. 
Wenn die Herzoginnen ihn iiber die Ausstattung ihrer Schlosser 
befragten und die Schneider von Bond Street sich von ihm als einem 
zweiten Comte d'Orsay inspirieren lieBen, so lernten die Dichter, 
die Schauspieler und Maler in ihm den "Leader" der neuen Kunst
bewegung sehen1). - Und WILDE betont seine Autoritiit in Fragen des 
hoheren Geschmacks in De Profundis: "Es sind wirkliche Briefe, die 
sich bald an meine Urteilsgabe, bald an meinen Humor, dann wieder 
an meine angeborene Neigung zur Schonheit oder an meine Bildung 
wenden und mich auf hunderterlei Weise zart daran erinnern, daB ich 
einst vielen als Autoritiit in ki:instlerischen Stilfragen, einigen als die 
hochste Autoritat galt." - WILDE hat die Autoritiit in geschmack
lichen Dingen mehr gewolit als sie erreichen konnen. Seine Aus
fiihrungen in De Profundis verraten sein in schandlicher Demiitigung 
doppelt aufflammendes SelbstbewuBtsein; der Artikel SHERARDS ist 
mit der freigebigen Liebenswiirdigkeit geschrieben, die er durch 
seine Schulung in Paris gelernt. Hohe des Geschmacks konnte 
WILDE zwar die Moglichkeit asthetischen Ausdrucks geben, nicht 
aber die Wirkung herbeiziehen. Er konnte iiberlegen sein in Dingen 
des aligemeinen asthetischen Rahmens, in seiner Erscheinung selbst 
jedoch schwer seine Eigengesetzlichkeit ausdriicken. Was in seinem 
Heim selbst auserlesen und von raffiniertem Geschmack, wurde auf
faliend, Werkzeug fliichtiger Verbliiffung, sob aId er dies en Geschmack 
in seiner Person selbst ausdriickte. In dieser Aggressivitat aber 
schwacht der Dandy seine Stellung. BRUMMEl,l, ruhte im stoischen 
Schweigen, in unangreifbarer Vornehmheit seines Kostiims; WILDE 
ist aggressiv in seiner Geistigkeit, in seiner Kleidung nur verhullt 
durch die schnellen FlorettstoBe der Verbliiffung. Er ist nicht selbst
verstandlicher Herrscher wie BRUMMEl,l" er erscheint in dauernder 
Notwehr. BRUMMELl, wuBte, daB nur die feinste Art der Verbliiffung 
im Kostiim, die scheinbar urlsachlose Wirkung, wie er sie iibte, den 
Gesetzen der Vornehmheit nicht widersprache; daB man hier nicht 
grob iiberraschen durfe, ohne sich zu erniedrigen. Dazu hort die 
Wirkung der Kleidung, zu sehr auf Verbliiffung gestellt, einmal auf, 
Wirkung zu sein; der Dandy muB sich auf seinen Geist zuriickziehen; 
er lost sich als asthetisches Phiinomen auf. Der spatere WII,DE hat 
diese Zwangslage erkannt und sucht nicht mehr sein Sonderdasein 
in seiner Erscheinung selbst auszudrucken. Er resigniert vor der Mode 
der Zeit, zu der er nicht dauernd Gegensatz sein kann, ohne lacher
lich zu werden. Er bleibt Dandy, doch unleugbar, daB er die dem 
entfalteten Dandysmus unentbehrliche Seite des auBeren asthetischen 

1) SHERARD: Die Gesch. e. unglo Frdscht. 
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Phiinomens nur noch unvollkommen betatigt. Das wundervolle 
Gleichgewicht, worin bei BRUMMELL Inneres und AuBeres ruhte, 
jenes getragen war durch dieses und umgekehrt, ist verloren. Die 
geistigen Tatigkeiten treten betonter in den Vordergrund. 

BRUMMELLS auBere Erscheinung ist so iiberlegen, so liickenlos, 
daB sie scheint in sich selbst ruhen zu konnen. In Erzeugung dieses 
Eindrucks eben offenbart sich die geistige Dberlegenheit dieses Dandy, 
die zuerst seine Erscheinung iiberhaupt hervorbringt, sie sodann 
geistig noch einmal durchdringt, indem er sie zweckhaft wirkungsvoll 
reprasentiert. Dieser Geist ist stark genug, in sich selbst betrachtet 
werden zu konnen, wobei freilich die Suggestion der auBeren ge
schmacklichen Form BRUMMELLS bewuBt bleiben muB, seine vVirkung 
zu verstehen. 

Ais oberstes Prinzip der Erscheinung BRUMMELLS zeigte sich die 
Dberlegenheit, sie ist auch das oberste Gesetz seines Geistes, der 
bewuBte Wille, der seinem Dandystoizismus unterliegt. Die Dber
legenheit BRUMMELLS in der Erscheinung erschien als bloBe ge
schmackliche Form, mithin formal; die seines Geistes nimmt an der 
gleichen Bestimmung teil, sie ist nicht substantielle Freiheit der 
Verwirklichung, sondern negative Unabhangigkeit. Er zieht aus ihr 
zuerst ganz aligemein die Macht, die den Freien, Unberiihrten iiber 
den seinen Trieben und Leidenschaften Unterworfenen erhebt. Der 
Stoizismus wird ihm zur allgemeinen Vorsichtsstellung iiberhaupt, 
sich die Freiheit seines Spiels zu sichern. BRUMMELLS Kunst, immer 
unverbindlich zu bleiben, ist uniibertrefflich. Er schlieBt sich keines
wegs von den Leidenschaften der iibrigen Menschheit aus, er nimmt 
an den vielen kleinen Trieben teil, von denen die Gesellschaft um ihn 
aufrichtig bewegt wird, aber er laBt immer durchscheinen, wie sehr 
er spielt; er verspottet, indem er scheinbar sich anpaBt und teilnimmt. 
Er besitzt den ganzen Apparat an Formeln, den die Gesellschaft 
immer bereithalt, er weiB, wie man zu sprechen und zu schreiben 
hat, wenn man verliebt ist, er weiB, wie man trauern muB; ohne 
verliebt zu sein, ohne zu trauern, bedient er sich dieser Formeln, 
iibersteigert sie leise, vorsichtig genug, nicht offen grotesk zu werden, 
deutlich genug, um seinen Ernst zweifelhaft zu machen. Die Frauen 
tragen ihm Bewunderung entgegen, er antwortet ihnen entziickend, 
spielend leicht, mit vielen graziosen Verbeugungen und heiter be
dauernd lachelnd; seine Antwort ist die vollendetste, gefeilteste Kon
vention; er schlagt die Gesellschaft durch ihr eigenes Gesetz, indem 
er ihr zum Trotz auch da Konvention bleibt, wo sie sein Herz zu 
sehen wUnscht. Er selbst gibt oft genug vor, verliebt zu sein, schreibt 
seIber Liebesbriefe, cleren emphatische Beteuerungen durch die Leichtig-
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keit, mit der sie hingeworfen sind, verspotten, und deren Empfangerin 
weiB, daB BRUMMELL diese Beteuerungen an mehreren Stellen zugleich 
verschwendetl}. So verliert er sich keinen Augen blick aus der Hand; 
er verspottet frei und aufs feinste die pedantische Konvention der Ge
sellschaft, die sie jedem freien Geiste entgegenzustellen pflegt, indem 
er sie wahrhaft zur Grenze seiner Beziehungen zu ihr macht. 

Wird diese stoische V orsicht aus ihrer Zuriickhaltung heraus
gehoben, betont, so ist sie damit ein bewuBtes Wirkungsmittel ge
worden, dem wiederum die drei sich durchdringenden Bestimmungen 
Dberlegenheit, Verhiillung, Verbliiffung zttkommen. BRUMMELL hat 
sich der Wirkungsmoglichkeiten, die im betonten Stoizismus liegen, 
umfassend bedient; das Nil admirari konnte ihn mit einer eisigen 
Dberlegenheit panzern, die um so starker wirkte, als dieses Schau
spiel des Stoizismus auf echten Untergriinden, wirklicher I,eiden
schaftslosigkeit, kaltem Zynismus ruhte. 

I8II kommt es zum Bruch zwischen BRUMMELL und dem Prinzen 
VON WALES, die langjahrigen nahen Beziehungen wandeln sich in 
Feindschaft. Nichts kann bedrohlicher sein als BRUMMELLS Lage. 
Finanziell schon halb ruiniert und in der Hand von Wucherern, sieht 
er den Mann zu seinem Gegner werden, dem sein Rang eine machtige 
Stellung in der Gesellschaft verleiht. LaBt die englische Gesellschaft 
ihn fallen oder ihren kiinftigen Souveran? BRUMMELLS Freunde, die 
schwierige Situation wohl erkennend, suchen zu vermitteln, BRUM
MELl. bleibt kalt, unbeweglich; er scheint mehl' der Versohnung 
entgegengeschoben, er bleibt unbel'iihrt, als sie scheitert. Er be
gegnet dem Prinzen mit erstaunlicher Dberlegenheit. Ein Zufall 
fiihrt die beiden Feinde im Vorraum der Oper nahe zusammen. Das 
Gedrange des sich leerenden Hauses treibt BRUMMELL langsam nach 
rUckwarts auf den Prinzen und seinen Anhang zu, den er da nicht 
vermutet und nicht sieht. Der Prinz sieht einen ZusammenstoB 
voraus, kann aber, eingekeilt in die Massen, nicht fort. Ein Be
gleiter des Prinzen klopft BRUMMELL auf den Riicken, dieser dreht 
sich um und entdeckt seine N ase nur einen FuB von der des Prinzen 
entfernt. Del' Augenzeuge, der diesen Vorfall berichtet, fahrt fort: 
"Ich beobachtete ihn mit scharfer Aufmel'ksamkeit und stellte fest, 
daB seine Miene sich nicht im geringsten verzog, noch wandte er 
seinen Kopf fort; sie sahen einander direkt in die Augen; der Prinz 
war sichtlich verwirl't und beulltuhigt. BRUMMELL hingegen lieB 
seine Standhaftigkeit nicht fallen, noch zeigte er die leiseste Vert 
wirrung. Er zog sich ganz ruhig zuriick, machte vorsichtig Schrit
fUr Schritt nach riickwarts, bis die Menge sich zwischen ihnen 

1) JESSE; nna The Memoirs of HARJE'f'fE WIT,SON. 
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gesch10ssen hatte, wobei er seine Augen kein einziges Mal aus denen 
des Prinzen herausloste1)." 

Diese Dberlegenheit verbliifft, sie muB den Mann, der in ihr ruht, 
unangreifbar scheinen lassen. Sie verhiillt das wahre Antlitz des 
Dandy. BRUMMELL geht noch weiter, er wird offensiv, und es ge1ingt 
ihm wirklich, den Prinzen zuriickzudrangen. Er streut verwegene 
Ausspriiche aus, daB er den Prinzen zu seiner jetzigen Ste11ung empor
gehoben habe, er auch ihn wieder zuriickschleudern konne; er schreckt 
nicht davor zuriick, den Prinzen zu verspotten und lacherlich zu 
machen. Der Prinz trifft zufallig BRUMMELL in Begleitung eines 
Freundes, spricht leutselig mit dem Freunde und schneidet BRUM
MELL. Weitergehend hort er BRUMMELLS erstaunte Frage, wer der 
fette Mann gewesen, den sie soeben getroffen - und am nachsten 
Tag lacht iiber diesen Vorfall ein London, das hamisch weiB, wie 
verzweifelt und vergeblich die Eitelkeit des Prinzen mit seinem 
wachsenden -Fett kampft. Ein bissiger Vers erscheint und wird be
lacht, worin der Prinz sich beklagt, durch BRUMMELL aus der Gunst 
seines Vaters, des alten Konigs, verdrangt zu werden. BRUMMELL 
siegt, seine Dberlegenheit verbliifft, er bringt die Lacher auf seine 
Seite, London feiert ihn mehr denn jell). 

Die stoische Unabhangigkeit BRUMMELLS ist hier wachsend 
aggressiv geworden, sie wandelt ihren Charakter. Diese Wandlung 
schreitet im Dandytum fort. Man hore eine von GRONOW berichtete 
Anekdote. Sir ROBER'!' PEEL, damals erster Sekretar von Irland, 
und sein Freund, der Dandy Lord ALLEN, unter dem Namen King 
Allen bekannt, fahren iiber das Land. Sie haben das Ungliick, eine 
alte Vette1 totzufahren. Darauf Zusammenrottung des Pobels; bei 
Unbeliebtheit PEELS und der damaligen Toryregierung wird die 
Lage bedrohlich. ,Da erhob sich King mit einer Kaltbliitigkeit und 
Beherrschung, die eines BRUMMELL wiirdig gewesen ware, und rief, 
einen Acker weiBer Weste entbloBend, laut aus: "Nun, Post junge, 
vorwarts! Und fahr' uns keine alten Weiber mehr iiber!'" 

Der Stoizismus enthiillt hier seine wahre Natur, den Ursprung 
der in ihm liegenden Macht; er erscheint als die negative Unab
hangigkeit des Zynismus. Der Dandy ist dem Leben, seinen An
reizen nicht bloB stoisch iiberlegen, dieses Leben ist ihm letzthin 
gleichgiiltig3). Hieraus zieht er die raffinierteste seiner Wirkungen. 

1) FITZGERAI,D: "George IV." 2) JESSE. 
3) Die passive Seite des Zynismus im Granby. TREBECK-BRUMMEI,I,: "Das Wort 

Gleichgiiltigkeit ist weit passender ffir meinen Fall. Es ist in der Tat mein Fehler, 
ieh bin gleichgiiltig. Ieh kann reden, laehen und Iiebeln und eine harmlose Spotterei 
anzette1n, mit den tausend hiibsehen Unsiunigkeiten, die einem in Gesellsehaft ein
fallen; aber das ist blo13e Gewohnheit oder Triigheit." 

Mann, Dandy. 7 
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Er hat alle Mittel der Bezauberung entfaltet, mit denen die Natur 
ihn ausgestattet, er hat sie zur Wirkung gebracht und hat in ihr 
gedauert, indem er sie mit allen Mitteln der Verhiillung durchdrang. 
Sein umfassender iiberlegener Geschmack hat ihn zum Fiihrer der 
eleganten Welt erhoben. Dazu reiBt er zugleich durch die Kunst 
seiner Unterhaltung hin. In ihr ist er nicht weniger ratselhaft, unan
greifbar, bezaubernd als in der Macht seiner auBeren asthetischen 
Erscheinung. Ihre Analyse hat sie denselben Gesetzen unterworfen 
gezeigt, die in seiner auBeren Erscheinung sich ausdriicken j auch in 
ihr wirkt er mit raffinierten formalen Mitteln, er laBt diese Kunst 
mit glanzender, betonter Dberlegenheit spie1en, er verbliifft seine 
Zuhorer, er bleibt verhiillt, ein undurchdringliches Wunder. 

So hat der Dandy sich mit formalen Mitteln gegen die Gesell
schaft zur Herrschaft gebracht, eine Herrschaft, die, in ihrer Ganzheit 
betrachtet, nichts ist als eine ungeheure Mystifikation. Ei hat der 
Gesellschaft in der Verhiillung der Mode ein Ideal aufgepreBt, das 
anzunehmen sie sich geweigert hatte, wenn es ihr unverhiillt ent
gegengetreten. Er hat seinen eigenen Willen scheinbar aus sich 
herau~gesetzt und ihn der Gesellschaft eingepflanzt. Er ist nicht mehr 
das ohnmachtige, von der Gewalt der weiterschreitenden Zeit zu 
Boden getretene, spate asthetische Individuum, er erntet nicht mehr 
Verspottung seiner negativen UnzeitgemaBheitj er hat die Gesell
schaft betrogen, sie geschlagen, er hat sie gezwungen, dem Ideal 
nachzustreben, dessen Ohnmacht der Schmerz seiner Jugend war. 
Wird er in diesem Erfolge ruhen und sich gesichert glauben? Oder 
gibt es noch schwierigere, kiinstlichere Verwicklungen, raffiniertere 
Tauschungen, die das Gewebe seiner Wirk1,11}gsmittel immer dichter 
und unzerreiBbarer versch1ingen? 

Indem der Dandy die Gesellschaft gezwungen, ihn als Inbegriff 
der Mode anzuerkennen, hat er zugleich weitere Moglichkeiten der 
Wirkung sich eroffnet. Er wendet seine zynisch stoische Unab
hangigkeit auf das komplizierte System seiner asthetischen Ent
faltung selbst. 1m selben MaBe, wie die Gesellschaft vom geschaffenen 
Ideale abhangig wird, steigert er seine freie Erhebung. Sein negativer 
Geist beherrscht es mit der Freiheit und Notwendigkeit des Gesetz
gebers. Er wird das Gesetz iiberhaupt; er ist frei, wie die Gesellschaft 
gebunden, er befehlender, gesetzgebender Herr, sie gehorchende Die
nerin. Er nimmt die Strenge des Gesetzes an, er wird gefiirchtet. 
Als vornehmster Kavalier Londons, als Held der Mode darf BRUM
MELL die modische Eite1keit seiner Umgebung verspotten, er verspottet 
selbst rechtmaBig, da bei ihm die Macht seines AuBeren nur als ver
mittelte Macht seines Inneren erscheint. Mit dieser Freiheit des 
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Menschen, der letzthin im Geiste wurzelt, diktiert er denen, fiir die die 
Riille alles ist. Die Ironie dieser Rerrschaft liegt in seinem Wissen urn 
die Tauschung; er sieht seine Umgebung angereizt, ihn von auBen zu 
iiberwinden, und stiitzt auf ihren Irrtum, ihren Willen zur Unter
werfung seine Rerrschaft. Er unterwirft sie, indem er sich nach
ahmen l~Bt oder durch offenen iiberlegenen Spott. LISTER stellt 
dieses fein nuancierte Spiel einer zynischen Dberlegenheit, dessen 
Erfolg deutlich heraus: "Er besaB eine hervorstechende Unter
haltungsgabe und einen kiihnen und lebendigen Gebrauch der Spotts 
und konnte die ihm an Rang oder Talent Dberlegenell mit erstaun
lichem Mut niederreden. Er erkannte den Vorteil, ge£iirchtet zu sein, 
und beobachtete mit Spott, wie diejenigen, deren Bosheit er durch 
Verspottung anderer befriedigt hatte, fiir sich selbst durch Unter
wiirfigkeit vergeblich Schonung zu erkaufen suchten. Er hatte die 
Leichtglaubigkeit der Welt gepriift, kannte den genauen Marktwert 
der AnmaBung und fand sich bald als anerkannter Richter, als 
oberste Instanz vieler williger Nachfolger. - Er ge£ahrdete sich 
selten durch Lob oder Verurteilung, sondern lieB vielmehr sein Bei
spiel und dessen Nachahmung sich den Weg bahnen. 1m Urteil war 
er reich und witzig in seinen Wendungen, sparte aber oft mit seinen 
AuBerungen; und wo es unnotig oder gefahrlich war, einen Fehler 
bestimmt zu bezeichnen, konnte er sein Erstaunen durch ein un
glaubiges Lache1n andeuten und AnmaBung durch das Reben einer 
Augenbraue zum Schweigen bringen. Er hatte einen raschen Blick 
£iir die Schwachen seiner Mitmenschen und eine ausgepragte N eigung, 
sie zu verspotten und bloBzustellen. Kein Menageriebesitzer konnte 
besser einen Affen zur Schau stellen als er ein ,Original'. Er konnte 
aufs witzigste sein unwissendes Opfer veranlassen, seine lacherlichen 
Seiten selbst ins beste Licht zu setzen und seinen Spott unter der 
siiBesten Schmeichelei verbergen. Nachahmer liebte er sehr, sie zu 
verspotten aber - noch mehr. Er liebte es, sich gegen die ungliick
lichen N achahmer seiner letzten Tollheit zu wenden und sie sich 
iiberstiirzt aus den Verlegenheiten ziehen zu sehen, in die er sie selbst 
gefiihrt hatte. - In der Kunst des Schneidens schien er unvergleich
Hch; er wuBte das ,Wann, Wo und Wie'. Ohne nutzlose Kurz
sichtigkeit vorzutauschen, konnte er jenen kiihlen, aber irrenden 
Blick annehmen, der wie unbewuBt das ihm zu geringe Individuum 
bestreicht, weder fixiert noch sich fixieren laBt, weder ins Leere 
blickt noch auf einen Gegenstand, weder beschaftigt noch zerstreut, 
ein Blick, der vielleicht bei der Person, die man schneidet, entschuldigt 
und auf jeden Fall sie verhindert, sich einem zu nahern." Dieser Dandy 
ist iiberlegener Rerrscher geworden. Seine bezaubernde Riille scheint 

7* 
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nichts mehr; immer machtiger wirkt durch sie sein Geist hindurch, 
ein gefahrlicher, zielsicherer Geist, dessen oberste Kraft seine kalte 
zynische Dberlegenheit, dessen immer unverhilllteres Ziel die Er
regung von Furcht. In diesem Zwecke betatigt BRUMMELL eine 
echtere, herrschendere Dberlegenheit, als sie in der anmutigen An
ziehung des Salons gelegen, furchteinf10Bend verbliifft er und bleibt 
unangreifbar verhilllt. 

BRUMMELLS Laufbahn drangt zu dieser Rohe, der Existenz als 
furchterregendes Gesetz empor. Der junge BRUMMELL erscheint un
mittelbarer, freigebiger in Wesen und Auftreten, betonter, schmuck
freudiger in der Kleidung, unbefangener in seinem Witz. Mit er
starkender Rerrschaft zieht er sich strenger auf sich selbst zuriick, 
er hort auf, am gesellschaftlichen Leben teilnehmend zu sein, er wird 
dessen kiihler, kritisch richtender Beobachter. Er ist das Gesetz der 
Gesellschaft geworden und stiitzt sich auf die Autoritat, die es, ein
mal angenommen, nun unreflektiert genieBt. In seinem Wesen wird 
etwas von der Sparsamkeit und Diirre des Gesetzes bemerkbar. 
Er erscheint in den Gesellschaften als kritischer Richter und glaubt 
mit geleisteter Kritik seine Aufgabe vollendet. Er ist ein vorziig
Hcher Tanzer, aber der spatere BRUMMELL tanzt nicht mehr. Er 
priift kritisch, kiihl, iiberlegen, er laBt die Rausfrau seine Anerken
nung, seinen Tadel wissen, er wartet nicht das Ende des Festes ab, 
er laBt sich zum Klub fahren und weiB, daB morgen sein Urteil im 
gesellschaftlichen London widerhallen wird 1). 

In der wachsenden Zuriickhaltung BRUMMELLS wird ein Grund
satz verspiirbar, der, gilltig fiir das Dandytum in allen Stadien, 
doch dann erst sich ausreifen kann, wenn der Dandy den Stand der 
GesetzmaBigkeit erreicht hat: die Ausnutzung der Okonomie als 
auBeres Mittel, den Betrug der Wirkung festzuhalten. Er befiehlt 
dem Dandy zu bleiben, bis die erstrebte Wirkung erreicht, dann aber 
zu gehen 2). Die Notwendigkeit dieses Kunstgriffes ergibt sich aus der 
Art der dandyhaften Wirkungsmittel iiberhaupt. Formal, auf Dber
raSchUngen eingestellt, sind sie auf den giinstigsten Moment ange
wiesen; sie wagen nicht mit der Dauerwirkung zu wetteifern, die 
substantieller Dberlegenheit zukommt. Indem der Dandy im rechten 
Augenblick abzubrechen weiB, halt er sich und seine Schwache ver
hilllt und iiberlaBt seine Opfer der Nachwirkung der soeben in ihnen 
erzeugten Verbliiffung. Zugleich wird diese Okonomie iiber die 

1) JESSE. 
2) Siehe PEI.HAM: "Bleibe, bis du ge£a1len hast, aber ziehe dich im Momente nach 

deinem Er£olge zuriick. Ein groLler Genius sollte nie zu lange weilen, weder im Salon 
noch in der Welt. Er muLl beidemitEklat verlassen." Ahnlich bei BARBEY D'AuRE
VII.I.Y. 
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Vorsicht hinaus zum Effektmittel selbst. Der plotzliche Aufbruch des 
Dandy im Momente des hochsten Erfolges erscheint als freie Dber
legenheit iiber diesen Erfolg selbst; der Grad seiner Unabhangigkeit 
verbliifft, die Verbliiffung halt ihn verhiillt. In hochster Auspragung 
erscheint diese Okonomie bei BRUMMELL als souveraner Ausdruck 
seiner gesetzgebenden Kraft. BRUMMELL nimmt alle in ihr liegenden 
Wirkungen mit auf, die Vorsicht, nur dem giinstigsten Augenblick 
sich anzuvertrauen, die Reprasentation der in ihr ausgedriickten 
freien Dberlegenheit; er gipfelt sie nur auf, indem er sich in ihr auch 
als Gesetz geltend macht. Der spate BRUMMELL hat von der Teil
nahme am gesellschaftlichen Leben sich nahezu ganz zuriickgezogen, 
er beschrankt selbst seinen Aufenthalt in dieser Gesellschaft; er ist 
nur noch Gesetz, mit dessen Kiirze, Verschlossenheit, Dnangreif
barkeit. 

Damit hat der Dandy auch im praktischen Verhalten seine Iso
lation von der Umwelt auf die Spitze getrieben. Diese Tendenz de! 
Isolation war iiberall bemerklich, in der Raltung seines Stoizismus, 
in der Eigenart seiner geistigen AuBerung. Der Riickzug aus dem 
Treiben der Gesellschaft selbst, nach auBen Erstarrung in Reprasen
tation des Gesetzes, nach innen wachsende Abtrennung des Ichs, 
Mangel an Korrektur und zielloses, korrumpierendes Fortwuchern 
lassen den Dandy nicht auf dieser Spitze seines Dandytums dauern: 
das Spiel zersprengt seine glanzende Riille in der Dberspannung 
seiner "\Villkiir, und deren grausame Folgen werden offenbar. 

VI. Die Konsequenzen. 
BRUMMELL ist der einzige iiberlegene Dandy, der seine Rolle zu 

Ende gespielt hat und Kraft zu so ausdauerndem Spiele besaB. 
Durch alle Wechselfalle seines spateren Schicksals hindurch -
seine ersten noch glanzenden Jahre in Calais, die ihn, besucht und 
unterstiitzt von Freunden, von Frankreich aus noch London be
herrschen sahen, seine wachsenden geldlichen Schwierigkeiten, sein 
Konsulposten in Caen, nach dessen Verlust Dberschuldung, endlich 
das Schuldgefangnis - in diesem Schicksal bleibt er Dandy, schwei
gend, nicht ohne Reroismus seine ungliickliche Verbannung tragend, 
bis die Paralyse seinen Geist zerbricht. Er ist nicht groB durch 
kraftvolle Dberwindung des Geschickes, sondern durch gemessene 
Duldung. Er hat in London tatlos durch stoische Raltung gesiegt 
und glaubt vielleicht mit dieser Festigkeit auch hier siegen zu konnen. 
Das Leben in Reprasentation, im Scheine hat die Energien des Seins 
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in ihm erstickt. Er sucht seiner Lage zu geniigen, indem er diesen 
Schein nie fallen laBt. Wahrend ihn Schulden iiberschwemmen, er 
mit dem Konsulposten seinen letzten Rettungsanker verliert, das 
Schuldgefangnis ihn bedroht, die Attacken der Paralyse sich heftiger 
wiederholen und Geist und K6rper erschiittern, bleibt er unwankend 
iiberlegen. Das Alter zermiirbt ihn, seine Schonheit zerHillt, sein 
AuBeres wird eingeschrankter, sein Geist verliert an Spannkraft -
und doch sehen seine Bewunderer noch den alten Dandy vor sieh, 
lachelnd, liebenswiirdig, unangreifbar, der nie mehr als 50 Jahre zu
gibt und vergessell. macht, daB sein leckes Schiff dem Scheitern nahel). 

Doch auch BRUMMELL scheitert nur seheinbar an der AuBer
lichkeit des Geldmangels, der Naturgesetzlichkeit des Alterns, der 
Krankheit. Seine Verschuldung, die ihn zur Flucht aus Frankreich 
zwang, entspringt seiner Leidenschaft flir das Spiel, die den spateren 
BRUMMELL immer hemmungsloser ergriff und ihn dem Sturze ent
gegenriB. Andere Dandys verraten das eigentiimliche Verhangnis, 
mit dem der Dandysmus belastet ist, noch deutlicher, die Verbrechen 
W AlNEWRIGHTS, die Schmach WILDES, zu schweigen von einer an
sehnlichen Anzahl unbedeutender. Dandys, die durch finanziellen 
Ruin, Aushoh1ung von Korper und Geist ein tragisches Ende fanden. 
Andere Dandys sehen hellsichtig das Verhangnis von weitem nahen 
und suchen Rettung vor ihm durch Flucht in eine tragkraftigere 
Idee, besonders der katholischen Kirche, so BARBEY D' AUREVILLY, 
BAUDELAIRE, HUYSMANS. Andere wieder, die auch als Dandys 
lebten und mit echter Neigung, sehen sich mit wachsender Reife in 
positive Bahnen gedrangt und iiberwinden ihren Dandysmus durch 
die Tat, so BULWER und DISRAELI. 

Damit nimmt der Dandysmus im Verhaltnis zu seinem Trager 
eine dreifache Form an; er wird durch positive Tat iiberwunden, 
der Dandy rettet sich aus ihm in eine positive Idee, er tragt ihn und 
seine Konsequenzen zu Ende. 

1. Der Dandysmus als CIbergang zum positiven Leben. 

Von BULWER wie von DISRAELI ist es bekannt, mit welch unge
meinem Ehrgeiz sie ihre Laufbahn begannen und ohne feste GewiB
heit, auf welchem Gebiete sie ihren Drang nach Ruhm befriedigen 

1) JESSE berichtet BRUMMELI,S Abscheu VOl' Alter und physischer Zerstorung, 
Ziige, die ausgepragt sich in WILDE wiederfinden. WILDE machte sich 2 Jahre jiinger, 
ebenso BAUDELAIRE und BARBEY D' AUREVILLY. Hier ist einmal del' Schonheitskult 
diesel' Manner Ursache, dann gewiLI auch das negative Zeiterlebnis, das die Zeit iiber
wiegend als vernichtend erfahrt. Da Schein und Tauschung dem Dandy selbst
verstandlich, begegnet er auch dem Problem des Alterns mit einer Scheinlosung. 
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wiirden. Sich ihrer Gaben bewuBt, veranlagt fUr Politik wie fiir 
Literatur und doch noch ohne feste Bestimmung, die ihnen Halt 
und Befriedigung leiht, gehen sie in eine Haltung ein, die Geltung 
verschafft und zugleich den verzehrenden Durst nach Ruhm durch 
unverbindliches, gesellschaftliches Spiel verhiillt. DaB der Dandys
mus dem Ehrgeiz DISRAELIS entspringt, hat GEORG BRANDES schon 
gesehen: "Man denke sich nun diesen leidenschaftlichen Drang, sich 
einen Weg zu bahnen, dessen element ares Symptom immer die Be
strebung ist, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, auf ein ent
schieden und echt morgenlandisches Temperament gepfropft, und 
man wird verstehen, daB DISRAELI zUerst seiner Umgebung in der 
sonderbaren Form des Dandytums sich darste1lte1)." 

Weniger betont ist das Moment der Resignation. Wie in allen 
Zeiten, in denen der Voranstrebende auf eine groBe Vergangenheit 
zuriickblickt, nahrt auch die Phantasie DISRAELIS, die BULWERS 
sich aus diesem unerschopflichen Quell des Ansporns und der Ent
mutigung. Der friihzeitig entziindete Wille iiberwiegt in ihnen die 
verwirklichende Kraft, und sie erstreben Geltung mit formalen 
lVIitteln, bis ihre Fahigkeiten sich zur Tat herangebildet haben. Ihr 
Dandy tum macht sie bekannt und rettet sie zugleich vor der Tragik 
des erfolglosen Strebers, au'f dessen Wunden die Welt Spott hauft. 

2. Der Umschlag in der Bekehrung. 

Tiefer in die letzten Zusammenhange des Dandysmus fiihrt das 
Schicksal der Bekehrten, die am reichsten in Frankreich zu finden. 
Hier erinnere man sich der Lage Frankreichs iiberhaupt, seiner Er
schiitterung durch die Revolution, des Regiments Napoleons, seiner 
Unterdriickung, die auch die Restauration nicht loste, des Auseinander
fallens der enttauschten Romantik. In solchen Zeiten der Not wachst 
die Macht der Religion. Die Auflosung der Ideenmachte hatte die 
Reaktion hervorgerufen, die alles Heil von der Autoritat der Kirche 
erwartete und a:ls kirchenpolitische Stromung auftrat. Hinter dieser 
Bewegung aber standen Geister, die nicht nur kalte Politiker waren, 
sondern ihre Zeit durchlebt, oft im tiefsten durchlitten hatten. Diese 
Reaktionare hatten oft keineswegs im Konservativismus beg onnen, 
sondern erst im Gegenschlag gegen die auflosende Zeit verankerten 
sie sich selbst urn so fanatischer in der Idee. Der Fluch der Freiheit, 
den sie urn sich wiiten sahen und in ihrem eigenen Ungliick erfuhren, 
trieb sie zu neuer Gebundenheit. Nur von DE MAISTRE, von BONALD 
ist anzunehmen, daB sie unreflektiert Katholiken waren und nicht 

1) BRANDES: Beaconsfield. 



104 DIE KONSEQUENZEN. 

aus individue11er Not, sondern aus Einsicht in die Not der Zeit ihr 
Reaktionswerk einleiteten. Hingegen CHATEAUBRIAND als Atheist 
begann und in buBfertiger Bekehrung endete, LAMMENAIS durch 
Jahre verzweifelt rang, bis er die Priesterweihe auf sich nahm und 
seinen Wi11en dem des Papstes opferte - um, nun endlich geweiht, 
die Welt in seine eigene Fessel zu schlagen. Hier wirkt ein person
liches Bediirfnis nach Sicherung, das eine eigentiimliche Form re
flektierter Religiositat und nach Kraft des Bekehrten einen Fanatis
mus hervorbringt, der dem unreflektiert im religiosen BewuBtsein 
Geborenen weit leichter fernbleibt. Diese Religiositat der person
lichen Rettung vor Chaos ist auch die des Dandy. 

BARBEY D' AUREVILLY vo11zieht diesen Sprung in den Katholizis
mus so radikal wie nur moglich. N achdem er von seinem 20. bis 
28. Lebensjahre a11e Leiden einer sich steigernden Dekadenz ausge
kostet, sich schlieBlich im Dandysmus beruhigt und seine Krafte 
dem Salon und Aufsehen zugewandt, fiihlt er langsam unbefriedigter 
die Leere und Realisationslosigkeit dieser asthetischen Haltung. Er 
ist zu sehr Normanne, um dauernd leicht beschwingt im Salon herr
schen zu konnen, zu ehrgeizig, um sich mit dem schne11 gespendeten 
und schnell verrauschten Ruhme zu befriedigen, den die Mode ge
wahrt, zu tief, zu aufrichtig nach Erfiilltheit sehnsiichtig, als daB 
eine Haltung ihn dauernd iiber seinen Raub am Leben hinweg
tauschen konnte. 10 Jahre lang halt ihn das asthetische Treiben, 
dann rettet er sich in den Glauben. Dieser Glaube nun zeigt alle die 
bedeutsamen Merkmale der Bekehrung, den inneren Krampf, den 
die Herrschaft des zum Glauben drangenden Willens iiber die im 
Innersten skeptische Seele erzeugt, den Fanatismus seiner Ver
tretung, in dieser Tatigkeit keinen Raum zu lassen zu auflosender 
Selbstbesinnung - kurz, die Haltung des Menschen, der eine Dber
zeugung sich und seiner Umwelt so unermiidlich einzupragen weiB, bis 
er sie selbst zu glauben vermeint. BARBEY D'AuREVILLY begniigt 
sich nicht Katholik zu sein; der angeborene Wille zur Tat, sein ur
spriinglicher Ehrgeiz, sein Drang zur kulturgefiillten geschlossenen 
Gemeins~haft suchen hier groBere Wirkungsmoglichkeiten als der 
Dandysmus sie dargeboten. Er beginnt, sich zu DE MAISTRE und 
BONALD zu bekennen und bewundernd iiber sie zu schreiben, er laBt 
sich als Agitator anwerben von der Societe Catholique, die eine 
kiinstlerisch-religiose Bewegung in Frankreich zu entfachen strebte, 
analog der PUGINS und RUSKINS in England, er wird Hauptmitarbeiter 
an deren Zeitschrift "Revue du Monde Catholique"l). Die Jahre 
verscharfen seine Ideen, und zum Katholizismus nimmt er noch die 

1) GREI,E. 
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Idee der Monarchie in sich auf. Er fUhlt sich, von diesen Ideen ge
tragen, immer berufener, der Zeit das Urteil zu sprechen; seine 
Artikel gegen seine Zeitgenossen nehmen an Scharfe zu, und er lebt 
in einer Atmosphare dauernder Skandale. Der Skandal macht ihn 
in der Offentlichkeit bekannt wie sein Dandysmus zuvor in den 
Salons. Er muB wirken, er genieBt das Aufsehen, freut sich des 
Skandals und verrat durch dieses Verhalten, daB sein Dandytum 
nie ganz erlischt und er die Wirkung seiner Religiositat mehr ge
nieBt als diese selbst. Die Notwendigkeit, nicht nur zu sein, sondern 
sein Wesen auch zu reprasentieren, halt ihn fest. Als er r856 endlich 
wieder zur Heimat zuriickkehrt, nun Katholik, traditionstreuer 
Normanne, nach Zerbrechen seiner jungen Revolutionen sich unter
werfend und demiitig zu seinen Eltern, seiner Familie zuriickkehrend, 
von denen er sich seit seiner Flucht nach Paris gelost - da mischt 
sich in seine Melancholie iiber entschwundene Jugend, zerstorte 
Heimat, in die bitteren Gedanken iiber die nutzlose Flucht des 
Lebens der Vorsatz, sich enger ans Normannentum anzuschlieBen, 
und er schreibt in sein Tagebuch: "Ich habe mir soeben einen Mantel 
gekauft, wie ihn hier die normannischen Fuhrleute tragen und mit 
dem ich in diesem Winter meinen Dandysmus bekleiden will." 

Der Dandysmus bleibt schicksalshaft fUr BARBEY D'AUREVILLY, 
der nie aufhort, extravagant zu sein; sein Stil, gesucht, gewaltsam, 
paradox, beruhigt sich nicht mit seiner Bekehrung. Dennoch ist 
nicht zu leugnen, daB er bekehrt war und nun ein positives, schrift
stellerisch reiches und bedeutsames Leben verwirklicht. Er ent
flieht nicht dem Schauspiel, aber dieses Schauspiel ist ernst und 
fruchtbar. Als er mit 80 Jahren stirbt, ein Schriftsteller mit Namen, 
ein Kritiker von Rang, duldsamer geworden in hoherem Alter, kann 
in diesem wiirdevollen Greise kaum noch der Dandy, der Schau
spieler der friiheren J ahrzehnte geahnt werden. Der Katholizismus 
hat ihn gerettet. 

Dieser Glaube aber tritt immer mehr als Wille zur Bindung, Be
taubung, zur Uberwindung tiefster Skepsis auf, nicht als unreflektierte 
GewiBheit. Die Skepsis des wahrhaft religiosen Menschen richtet sich 
nicht auf den Glauben selbst, sondern die Art seiner Erscheinungs
weise, nicht auf den Sinn des Daseins selbst, sondern die Art von 
dessen Verwirklichung. Das Ewige ruht in ihm, bewegt ihn, tragt 
ihn, es durchgoldet seine Irdischkeit mit unverganglichem Sinn; es ist 
immer gegenwartig und sichert die auBersten Grenzen seiner Existenz. 
Auf diese Weise religios zu sein, ist nicht Frage des Willens, sondern 
des Schicksals, nicht des Werdens in der Zeit, sondern des urspriing
lichen Geborenseins. Hier wird urspriinglich das Irdische als das 
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Begrenzte, Unfreie erfahren, das Gottlkhe als das Unendliche und 
die sinnvolle Freiheit. Die Unterwerfung des eigenen Willens be
deutet nur, einen hoheren, letzthinnig eigensten Willen in sich auf
zunehmen und in ihm des wahrhaften Seins teilhaftig zu werden. 
An diesem Positivismus nimmt der Spatbekehrte nicht mehr teil. 
Keine Gebundenheit von Mutterleib an fesselt ihn an die Religion; 
unabhangig von ihr, oft selbst nicht frei von Abneigung oder HaB 
beginnt er seine Bahn. Erst Isolation, Reflexion, Selbstzerstorung 
lassen ihn die Machte iiberpriifen, in deren Besitz die Welt um ihn 
gesichert und friedlich fortrollt. Der Klang der Kirchenglocken 
ruft in ihm die Erinnerung an die Kindheit wach, in der er selbst 
noch friedvoll vor dem Altare kniete. Die Kultformen der Messe 
bewegen mit Pracht und Geheimnis seine iiberfeinerten, asthetisch 
bediirftigen Sinne, und der Schauer, mit dem er der Magie dieser 
Vorgange nachsinnt, erweckt in ihm eine Ahnung religioser Erleb
nisse. Er sieht die Menschen bekiimmert knien und froh sich erheben, 
bedriickt zum Beichtstuhl treten und leicht fortgehen. Diese Kirche 
erscheint ihm wie ein Meer, in das sich tauchend er alle Beschwer
nisse des Lebens von sich gespiilt sieht und dessen Unendlichkeit 
immer ungetriibt bleibt, wieviel auch an Kummer, Not, Verzweiflung, 
Verderbnis in seinen Fluten versinken mag. Er erfaBt nicht das 
Problem der Religion, seine Verzweiflung um so kraftiger das Problem 
der Kirche, die Sicherung des Lebens durch den autoritativen Macht
spruch, die Aufgabe der Selbstbestimmung und Unterwerfung unter 
die Kirche. Er ist durch Erfahrung gleich ihr iiberzeugt, daB der 
Mensch seine Freiheit nicht tragen konne und nur Glied sein in 
einem heiligen Zusammenhang; er sieht umgekelirt, daB Aufgabe der 
Freiheit, Preisgebung des individuellen Willens Zahllosen die Pforte 
des Gliickes offnet. Selbst zu dieser Seligkeit zu gelangen, bedarf es 
nur einer Voraussetzung: an die gottliche Autoritat der Kirche zu 
glauben; und der gliickliche Friede der Glaubigen, die eigene Not 
lassen ihm die gottliche Bestimmung der Kirche immer wahrschein
licher erscheinen. Von hier aus ist es nur ein kleiner Schritt, sich 
ganz in die Arme der Kirche zu stiirzen. Der Wille zur Selbst
aufgabe, Vergessen, Verantwortungslosigkeit 1aBt ihn den Um
schvvung vollziehen, mit dessen Vollendung er glaubt, nichts mehr 
wollen zu miissen, nicht mehr von Skepsis zernagt zu sein, sondern 
nur zu glauben und im G1auben zu ruhen. Die Hoffnung tauscht, 
sie hat auch BARBEY D' AUREVILLY getauscht, wenn er geglaubt hat, 
Frieden im G1auben zu finden. Dieser G1aube rettete ihn nicht vor 
neuen Anstiirmen des Ennuy, die ihn bis ins hohe Alter verfolgten; 
aber wie der Monch sich in Anfechtung vor das Christusbild nieder-
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wirft, konnte er sieh vor den Altar der Kirche werfen und Selbst
aufgabe und Unterwerfung stammeln. Er fand keinen Frieden, 
aber er konnte sieh betauben, indem er der Kirche vorkampfte, und 
indem er ihr vorkampfte, im Kampfe wiederum seinen Glauben 
starken. Dabei wurde er kein Apostel, denn obschon sein Katholizis
mus aus tiefer Angst und echter Verzweiflung geboren, besaB er 
nieht, was ohne Angst und ohne Verzweiflung DE MAISTRE und 
BONALD besaBen: unreflektierte Dberzeugung und einen machtigen 
staatsbildenden Willen. Er blieb isoliertes Subjekt in seiner De
kadenz, seinem Dandytum, seinem Katholizismus; er rettete nur 
noch sieh selbst auf die Planke der Religion, nieht, wie er glaubte 
und hoffte, Frankreieh. 

BARBEY D'AuREVILLY als starkste dieser bekehrten Dandy
gestalten bleibt in der Welt, er kampft, er findet nicht Frieden, doch 
eine Haltung, die ihn siehert. BAUDELAIRE, der gleiehfalls katho
lisch wird, sieh zu DE MAISTRE bekennt, ein priesterliches Aussehen 
annimmt, kampft nicht mehr; die Religion rettet ihn selbst nicht 
mehr. Seine Verzweiflung findet nieht mehr Halt in spirituellen 
Betaubungen, er geht an Schwache, gesteigert durch den GenuB 
gefahrlicher Reizmittel, zugrunde. HUYSMANS, nachdem er seine 
traurige Rolle in dieser Welt zu Ende gespielt, seine autobiographi
schen Romane am Ende von "A Rebours" ihn in ·totaler Verzweif
lung darstellten, nach Erschopfung aller asthetischen Moglichkeiten, 
die dort Dandy tum und Drang nach isoliertem SelbstgenuB und 
Betaubung ihm gewahrt, flieht ins Kloster und nimmt seine Ver
gangenheit zuriick. 

Die Neigung der deutschen Romantik zum Katholizismus ver
kniipft sieh eng mit der erstrebten Erneuerung des Mittelalters, der 
Neuerweckung der glaubigen Gefiihlswelt gegen die erkaltende Ratio; 
Kultus des Gefiihls, des Unbestimmten, Geheimnisvollen, Wunder
baren, dazu die asthetische Rauschwirkung des Katholizismus auf 
ihre Sensibilitat treibt sie in die Arme der Kirche, und nur die zer
setztesten ihrer Glieder, wie FRIEDRICH SCHLEGEL und BRENTANO, 
lassen vermuten, daB sie Unterwerfung suchen; die franzosischen 
Reaktionare suchen im Katholizismus die Autoritat, ein Prinzip, mit 
dem sieh herrschen und der bestehende Zustand sichern laBt - die 
bekehrten Dandys suchen Aufgabe ihrer Freiheit, Unterwerfung. 
Ihre Bekehrung ist Flucht vor dem Bankerott und zugleich dessen 
Eingestandnis. Sie sprechen die schlieBliche Tragodie des asthetischen 
Spattypus aus: kein geschloss,enes kiinstlerisches BewuBtsein tragt 
noch als schopferische Kraft seine Existenz und laBt ihn in ihr sich 
verwirklichen; keine iiberlegene stolze Freiheit laBt ihn im Wiiten 
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seines Ungliicks ausharren und freien 'l'od haher schatzen als unter
worfenes Leben - tragt der diinne Gehalt nicht mehr, der selbst 
nur Modifikation der asthetischen Form war, so muB fUr sie ein 
neuer Inhalt gesucht werden, den sie aus sich selbst nicht hervor
bringen kann; sie geht in die Macht ein, die, stets fertig, stets garan
tierend, stets eigene Verantwortung und Produktivitat auf ein Min
destmaB herabdriickend bereitsteht, in die katholische Kirche, und 
sucht in deren Gehalten Erfiillung, fUr ihren Trager Frieden. 

3. Das ausgetragene DandyschicksaL 

Die Freiheit, mit der der Dandy seine bloB asthetische Haltung 
verneint, bleibt scheinbar; nicht das Individuum zerbricht sein 
Dandy tum und schlagt nun eine andere Richtung ein, sondern das 
Dandy tum zerbricht in ihm, es stellt seinen 'l'rager vor eine Kata
strophe und die Wahl, auf 'l'riimmern zu verharren oder eine neue 
Existenz zu suchen; die Freiheit des Individuums wird durch die 
elende Maglichkeit ausgemacht, die Zwangslage, worin das. erste 
Ergreifen des Dandysmus es gebracht, durch einen neuen Zwang 
abzul6sen, der Unterwerfung unter die Kirche. Die Unm6glichkeit 
des Verharrens ist zu tiefst im Wesen des Dandysmus angelegt. 

Der Dandy existiert in einem System von 'l'auschungen, im steten 
Austausche des Seins gegen den Schein. Diese 'l'auschung, urspriing
lich auf die Umwelt gerichtet, nimmt bald den verhangnisvollen 
Charakter an, der ihren tieferen Ursprung verrat. In Unwahrheit 
geboren, sie auslebend, wird der Dandy fortschreitend in sein eigenes 
Gewebe verstrickt. Das dauernde Wirken im Scheine, seine schick
salshafte Verkniipfung mit ihm lassen ihn bald Schein und Sein 
vertauschen. In seinem Empfindungsleben betrachtet, existiert er 
im Reize statt in der Zweckverwirklichung durch ihn. In dieser Ver
selbstandigung des Reizes dem Gehalte gegeniiber, dem tiefen Ver
stoBe gegen die Gesetzlichkeit des Lebens iiberhaupt ert6tet er seine 
tragende Idee und erliegt mit ihrem Hinsterben immer willenloser 
der Naturgesetzlichkeit des bloBen Reizlebens, seiner Pervertierung. 

Die moderne Kunst hat eine herrschende Richtung ausgebildet, 
die ihre Wirkung aus dem BewuBtsein in die Nerven verlegt. Sie 
hat eine neue Sinnlichkeit erzeugt, nicht ruhig, klar, geweitet und 
getragen durch die Idee, sondern dunkel, damonisch, aufpeitschend, 
verwirrend und nicht erl6send. Ob ins Diesseitige, obins Jenseitige 
gerichtet, stets war es die machtige metaphysische Wurzel, aus der 
einst die sinnliche Erscheinung der Kmlst auftrieb und sich mit 
ewigem Sinngehalte sattigte. Die Bachschen Passionen, Messen 
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sind nicht von dieser Welt, das machtige Schreiten ihrer Oktaven
gange durchroUt sie wie der Zorn Gottes, die Schreie aus der Tiefe 
heben ihre Verzweiflung und BuBe vor das gottliche Angesicht und 
eine siiBe Geige senkt sich von oben herab wie der heilige Geist in 
Gestalt einer Taube. Der sichere voUendete Schwung einer Beethoven
schen Symphonie lost iiberraschend das bewuBte Ich auf, um hohere 
Krafte in Tatigkeit zu bringen, den erhobenen Horer in Glanz und 
Fiille schweben zu lassen und ihn gliicklicher dieser Welt zuriick
zugeben - hingegen die romantische, die nachromantische Musik? 
Diese Musik ist neu, aber geflihrlich, sie betiiubt die Sinne, irritiert 
die Nerven, aber sie schafft kein BewuBtsein; sie zieht immer wieder 
in ihren Bann, aber sie entliiBt den Horer ermiidet, a1s entflohe er 
einer Orgie. Eine neue ungeistige Melodie, deren Schonheit SCHU
MANN, deren Schwachen MENDELSOHN offenbart, eine neue Auf
fassung des Seelischen, fern Bachscher Herbheit und Tiefe, fern der 
siiBen und doch so gemessenen Klarheit MOZARTS, eine Minderung 
an Geistigkeit, ein ZuschuB an Sinnlichkeit, raffinierter Popularitiit, 
Handgreiflichkeit, volksliedmiiBigen Einschliigen; dazu eine neue 
kiihne Harmonie, die mit immer neuen Klangeffekten iiberrascht, 
eine Verkomplizierung des Rhythmus, der die Instrumente ver
selbstandigt, durcheinanderwirbelt, Disharmonie und Reiz erhoht: 
dies sind die Hauptmerkma1e dieser neuen Musik. Der so instinkt
sichere BAUDELAIRE fand in der "briinstigen despotischen Musik" 
W AGNERS bisweilen "auf den Grund der Finsternis gema1t, die 
schwindelnden Spuren des 'Opiums wieder" - der Musik ChOPINS 
verwandt, dem Meister voU Glanz und Schwermut, Sklave und 
Herrscher entnervender dunkler Traume und ohne Aufschwung und 
Freiheit des Geistes. So auch der Obergang von der iiberlegenen, 
tiefen Harmonie der REMBRANDTschen Farbe zu der genia1en Auf
peitschung eines DELACROIX, der Plastik MICHELANGELOS zu der 
RODINS, von dem SHAKESPEAREschen Sonett zu dem BAUDELAIRES. 

Der ruhende, ein BewuBtsein bildende Geha1t sinkt, der auf die 
Sinnlichkeit abzweckende Reiz steigt. Der Dandy, a1s das extremste, 
nur im Reiz existierende Individuum, beleuchtet die letzten Konse
quenzen dieser Daseinsweise. Er hat vergessen, daB Kultur erhohte, 
geformte, durchgeistigte Natur ist und ohne deren Untergrund nicth 
bliihen kann. Seine Idee, a1s bloB forma1, triigt nicht mehr das N atur
gesetz, worin sie erscheint; der Reiz hort auf, Vermittler von Ge
ha1ten zu sein; im Grauen bloBer Naturgesetzlichkeit geht die zarte 
Bliite des Dandysmus zugrunde. Gegen dieses Gesetz, entfesselt 
durch den VerstoB gegen die Natur, kiirilpfen Besinnung und Vorsicht 
des "Dandy vergeblich. Selbst die Kaltbliitigkeit und Dberlegetiheit 
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BRUMMELLS scheitert einmal an den Konsequenzen seiner Kiinst
lichkeit. Wohin er sich bewegen mag, existiert er im Reize. Er 
bildet seine Sinne zur auBersten Scharfe aus, die feinsten Regungen 
geschmack1ichen Tastvermogens zu erfiihlen. Er genieBt diese Ver
feinerung, die auBerste Sensibilitiit als Reiz, sowohl die differen
zierten Genusse, die sie ihm verschafft, als die Reflexion darauf, 
daB er sie besitzt; tritt er in die Gese11schaft, genieBt er den Reiz 
der Dberlegenheit, der Verbliiffung, des Sichverhiillens, und die 
Verlogenheit dieser Gesellschaft erhoht den GenuB dieses Schauspiels, 
worin er, der uberlegene Schauspieler, sich mit ihr, dem dilettan
tischen miBt. Der Reiz stumpft sich ab, BRUMMELL muB seinen Weg 
nach oben oder unten nehmen, den Reiz verfeinem oder vergrobern. 
Fur den iisthetischen Spiittypus, schon in Dbersensibilitiit geboren, 
ist die Reizgrenze nach oben gefiihrlich schnell erreicht. HUYSMANS 
liiBt seinen Des Esseintes an raffinierten Reizen der Sinne auskosten, 
was nur die ubersteigerte Phantasie erfinden kann, Geruchssympho
nien, komplizierte Zusammenste11ungen zum Aufpeitschen des Ge
schmackssinns, berauschende und seltene Orchideen, um ihn in diesen 
einsamen niichtlichen Orgien eines Dekadenten leerbrennen zu lassen. 
BRUMMELL bleibt im Rahmen der Gesellschaft, es ist nicht bekannt, 
daB er ausschweifend geworden; doch wie er die obere Reizgrenze 
erreicht hat, liiBt sich verspuren, daB er brutaleren Wirkungen zu
strebt. Des Esseintes hat sie restlos und brutal ausgekostet, BRUM
MELL bleibt gemessener und stellt sich nicht auBerhalb des guten 
Tones, der zu seiner Zeit freilich viel Spielraum lieB. Es ist traurig, 
die Vergroberung'eines so kunstvoll organisierten Menschen zu beob
achten. Er beginnt, aus der Gesel1schaft mehr in die Klubs uber
zusiede1n, in denen der Ton freier war, in denen starker getrunken 
werden durfte, in denen man um unglaubliche Summen spielte. Es 
gehorte damals zum guten Ton, zu trinken und zu spielen; eine 
Seuche, die durch die gesamte zivilisierte Welt Europas grassierte. 
Der junge BRUMMELL trank miiBig und spielte nicht, so rettete er, 
entgegen den gesellschaftlichen Gewohnheiten, seine Freiheit und 
vertraute sich seiner Vernunft an statt den Zufiillen des Clucks. 
Der spiitere BRUMMELL trank starker und, was schlimmer, spielte 
leidenschaftlich. Es ist moglich, daB er ruhig begonnen hat; er sol1 
zu Anfang seiner Spielzeit besonnen gespielt haben, jedenfaUs spielte 
er gliicklich. Er rang mit dem Spielgliick und erprobte am griinen 
Tisch seine Dberlegenheit wie in der Gesellschaft. Sein Gegner im 
Spiel war gefiihrlicher, unberechenbarer, darum um so anreizender. 
Was zuerst Erhohung des Reizes gewesen, wurde bald Leidenschaft, 
Betiiubung; BRUMMELL verlor sich im Spiel aus der Hand, er war 
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besessen von ihm und hatte hiermit seine Dandyste11ung schon 
durchbrochen. JESSE berichtet, daB ein Freund BRUMMELLS diesem 
nach verlustreichem Spiel 10 Pfund geliehen unter der Bedingung, 
daB BRUMMELL ihm 1000 Pfund schuldig sei, wenn er innerhalb 
eines Monats wieder spiele. Es vergingen 14 Tage, und BRUMMELL 
unterlag seiner gefahrvollen Leidenschaft. Das Spiel sollte ihn stiir
zen; er geriet in die Hande der Wucherer, und seine Schulden zwangen 
ihn endlich zur Flucht nach Calais. 

Man verfolge das Schicksal WILDES. Niemand wuBte mehr als 
er den Eindruck eines ruhigen, gliicklichen, lebensfreudigen Men
schen hervorzurufen; und es ist zweifelhaft, ob er als Englander 
nicht selbst oft geglaubt hat, es zu sein. Er besaB sich selbst gegen
iiber. die englische Fahigkcit, seine Mangel in Vorziige umzudeuten; 
und auch seine Freunde, eingesponnen in den Zauber seiner Per
sonlichkeit, gaben WILDES Selbstauffassung weitgehend recht. Es 
bedurfte der amerikanischen Niichternheit eines HARRIS, des bissigen, 
unbestechlichen Scharfblicks eines B. SHAW, urn die Tauschung dieser 
Existenz zu erkennen1). Diese Tauschung, ihre gewaltsame Aufrecht
erhaltung gegen sich selbst und die Welt war es letzthin, die WILDE 
der Katastrophe entgegenriB - ein Verhangnis, urspriinglich und 
tief in der Wildeschen Natur verankert und nur als Ausentwicklung 
seines angelegten Schicksals begreifbar. 

Dieses Verhangnis ist in WILDE friih erkennbar und keineswegs 
mit einer Formel zu erklaren. Verschiedene Strome durchdringen sich 
hier, die gesondert analysiert werden wollen. Zuerst die Tatsachen 
selbst. 1881 erscheintWILDES erstes literarisches Werk, ein Gedicht
band, mit gutem Erfolge im Publikum, zweifelhaftem in der Presse. 
AuBer kiinstlerischen Einwenden tadelt die Kritik die Art der Sinn
lichkeit, die in diesen Gedichten sich ausdriicke. Es laBt sich nicht 
leugnen, daB in einigen dieser Gedichte sich das asthetische Er
lebnis eigentiimlich mit dem erotischen zusammenschlingt; die asthe
tische Schau wandelt sich in pervertierte sexuelle Begierde. N ach
dem WILDE aus Amerika zUrUck, trifft SHERARD ihn in Paris, die 
beiden Literaten schlieBen schnell Freundschaft, und eine gliickliche 
Zeit beginnt. WILDE scheint ganz Gesundheit, Kraft, Dberlegenheit, 
ein verkappter Titan, dessen Krafte bald sich offenbaren sollen. 
Zugleich aber fiihlt er sich seltsam zu den gefahrlichen Extremen 
des Lebens hingezogen. Durch BAUDELAIRE angereizt, versucht er 
die Wirkungen des Absinthgenusses und durchforscht mit grausigem 
Interesse den langsamen ZerstorungsprozeB des ungliicklichen 
Dichters. Den Dichter und Musiker MAURICE ROLLINAT, damals 

1) HARRIS. _ Essay von SHAW im Anhang von HARRIS. 
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verseucht durch aufpeitschende Gifte und vor dem Zusarnmenbruch, 
ladt er zu sich und laBt ihn deklamieren. "Es war ein wahres Schwel
gen im Krankhaften. Po~ hatte den Ozean durchkreuzt, um an
wesend sein zu konnen. OSCAR WILD~ gab seiner hochsten Zufrieden
heit Ausdruck1)." 

Seine raffinierten asthetischen N eigungen schlagen immer wieder 
in den GenuB des Ungewohnlichen, Aufpeitschenden um, Antike, 
Renaissance machen in ihm die gleiche Zersetzung durch, wie sie in 
GAUTIER schon zu beobachten; aus ihrem Zentrum gleitet er stets 
zu ihrer Peripherie ab, ihren Auflosungen, Entartungen. Er ist un
fahig, das Schone in seiner geklarten Idee zu genieBen; wie Des 
Esseintes in "A Rebours" ist ihm Deformierung, der leichte Ge
schmack der Faulnis vom Wesen des Schonen unabtrennbar. Er 
findet seine Vorbilder in der spaten Antike und begeistert sich fiir die 
franzosischen "decadents". Seine Gestaltung befliigelt sich da, wo 
er den schrankenlosen GenieBer der Gegenwart, den Menschen der 
verfallenden Antike darstellt. Er schafft den Dorian Gray, den er 
alle Stufen selbstsiichtigen asthetischen Genusses durchlaufen laBt, 
der iibersattigt sich in die niedere Ausschweifung der Opiumhohlen 
stiirzt und in Mord und Zerstorung- endet; eine Gestalt, iiber die 
SHERARD vortrefflich geurteilt hat: "Dorian Gray ist ein biBchen 
G~RARD D~ N~RVAL, ein biBchen Po~ und sehr viel N~R02)." - Er 
schreibt die Salome und ist nirgends meisterhafter als in der Schil
derung der Pestluft, die den Hof des Herodes iiberlagert, der fana
tischen, entarteten erotischen Gier. Zerstorung, Verbrechen er
scheinen letzthin als die Machte, die diesen' iiberfeinerten GenuB
menschen anziehen, und er gesteht SHERARD, daB die Verbrecher
klass'en irnmer eine wunderbare Anziehungskraft auf ihn ausgeiibt 
hatten1). 

Seine nach neuen Reizen tastenden Vorste11ungen lockern sich 
mit den J ahren auf; er beginnt sie zu betatigen. Zur selben Zeit, 
als sein .Name beriihmt wird, seit 1892, beginnt er selbst zu stiirzen. 
Geriichte iiber seine Ausschweifungen durchziehen immer beang
stigender London und verschlieBen ihm allmahlich weitgehend die 
1'iiren der guten Gesellschaft3). Zugleich wird er von einer sich 
steigernden Unruhe fortgepeitscht. Man findet ihn in Frankreich, 
in Agypten, in Algier; seine Reisen gleichen wie die A. D~ CuSTINES 
einer dauernden Flucht. Dieser WILD~ besaB noch alle Mangel 
seiner friiheren Zeit, hatte seine Vorziige eingebiiBt und statt ihrer 

1) SHItRARD: Die Gesch. e. ungl. Frdscht. 
B) Gaulois 1891. Im Anhang SHItRARD: Die Gesch. e. ungl. Frdscht. 
3) HARRIS. 
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neue Mangel hinzuerworben. Die Freunde, die ihn kurz vor der 
Katastrophe sehen, berichten tiber ihn voll trauriger Enttauschtheit. 
SHERARD schreibt: "Sein Gesicht schien seine durchgeistigte Schon
heit verloren zu haben und in korperlichem W ohlbefinden zu schwel
gen. Aber auch sein Gesprach war nicht angenehm1)." Friihjahr r895 
trifft GmE WII,DE in Algier und urtei1t tiber ihn nahezu wie SHERARD. 
Sein Blick ist weniger sanft, sein Lachen rauh, seine Freude ausge
lassener. Er strebt nicht mehr zu gefallen, scheint aber tiberzeugt, 
es zu tun;' seine Gespraehskunst ist nahezu erlosehen. Die Gefahr 
seiner Lage, die Moglichkeit eines Skandals ist GmE bekannt, und 
er warnt WII,DE,naeh London zurtickzukehren. WILDE antwortet: 
"Meine Freunde sind seltsam, sie bitten mieh, vorsiehtig zu sein -
vorsiehtig? Aber kann ich vorsiehtig sein? Das wiirde einen Sehritt 
zuriick bedeuten. Ieh muB so weit wie moglich gehen. Ieh kann nieht 
viel weiter gehen. Irgend etwas muB gesehehen - irgend etwas2)." 

So spricht der Verzweifelte, den sein Sehieksal voranpeitseht, fiir den 
es letzthin gleichgilltig, was gesehieht, wenn nur die tote, unertrag
liehe Gegenwart im Gesehehen sich begrabt. 

WII,DE erkennt in· De Profundis diese Entwieklung. Er sieht 
zuerst seine kulturelle Rolle in maBloser Obersteigerung. Man wird 
ihm zustimmen, wenn er sich Reprasentant der Kunst und KUltur 
seines Zeitalters nennt, da er wirklieh die Problematik dieser Zeit 
offenbart; doeh erst aunt sein, wenn er sieh tiber BYRON stellt. Diese 
Se1bstauffassung ist interessant genug, hierher gesetzt zu werden; 
sie laBt, sobald sie der Wildesehen Wertung entkleidet wird, weit
gehend die Bestimmungen erkennen, die dem asthetischen Spat
typus zukommen: "Die Gotter hatten mir fast alles verliehen. Ich 
besaB Genie, einen erlauehten Namen, eine hohe soziale Stellung, 
Ruhm, Glanz, intellektuellen Wagemut; ieh habe die Kunst zu einer 
Philosophie, die Philosophie zu einer Kunst gemacht; ich habe die 
Mensehen anders denken gelehrt und den Dingen andere Farben 
gegeben; alles, was ich sagte oder tat, setzte die Leute in Erstaunen. 
Ieh nahm das Drama, die objektivste Form, die die Kunst kennt, 
und machte es zu einem so personlichen Ausdrueksmittel wie das 
lyrische Gedieht oder das Sonett; zugleich erweiterte ich seinen 
Bezirk und bereieherte es in der Charakteristik. Drama, Roman, 
Gedicht in Prosa, Versgedieht, den geistreiehen oder den phantastischen 
Dialog - alles, was ich beriihrte, hiillte ieh in ein neues Gewand der 
Sehonheit; der Wahrheit selbst gab ieh das Falsehe ebenso wie das 
Wahre als ihr reehtmaBiges Reich und zeigte, daB das Falsehe und 
das Wahte lediglieh intellektuelle Daseinsformen sind. Die Kunst 

1) SimRARD: Die Gesch. e. ungl. l"rdscht. 
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behandelte ich als die oberste Wirklichkeit, das Leben nur als einen 
Zweig der Dichtung. Ich erweckte die Phantasie meines Jahr
hunderts, so daB es rings um mich My then und Legenden erschuf. 
Aile philosophischen Systeme faBte ich in einen Satz, das ganze Da
sein in ein Epigramm zusammen. Daneben hatte ich noch anderes.-" 

Die Fortsetzung dieses GesHindnisses enthiillt aufs deutlichste 
die ungeheure Tauschung, in der 'VILDE gefangen war, be£angen 
sein wollte: "Aber ich lieB mich in lange Perioden eines sinnlosen, 
sinnlichen Wohlbehagens locken. Ich belustigte mich damit, ein 
Flaneur, ein Dandy, ein Modeheld zu sein. Ich umgab mich mit den 
kleineren N aturen und den geringeren Geistern. Ich ward zum 
Verschwender meines eigenen Genies und fand absonderliches Wohl
gefallen daran, eine ewige Jugend zu vergeuden. Miide, auf den 
Hohen zu wandeln, stieg ich aus freien Stiicken in die Tiefen und 
fahndete nach neuen Reizen. Was mir das Paradoxe in der Sphare 
des Denkens war, wurde mir das Perverse im Bereich der Leiden
schaft. Die Begierde war schlieBlich eine Krankheit oder Wahnsinn 
oder beides. Ich kiimmerte mich nicht mehr um das Leben anderer. 
Ich vergniigte mich, wo es mir beliebte, und schritt weiter. Ich ver
gaB, daB jede kleine Handlung des Alltags den Charakter pragt oder 
zerstort, und daB man deshalb das, was man im geheimen Zimmer 
getan hat, eines Tages mit lauter Stimme yom Dache herunterrufen 
muB. Ich verlor die Herrschaft iiber mich. Ich war nicht mehr der 
Steuermann meiner Seele und wuBte es nicht. Ich lieB mich yom 
Vergniigen knechten. Ich endete in greulicher Schande." -

WILDE sieht, daB er nach neuen Reizen fahndete und in diesem 
Triebe stiirzte. Er hat beide Seiten ausgekostet, worin die Reiz
existenz sich verwirklicht, die hoher asthetische Sphare, GenuB des 
iiberlegenen sUbjektiven Spiels mit dem Erscheinenden, Kultus der 
schonen Form; dann Entartung, Entfesselung, das Sichverlieren in 
pervertierte Leidenschaften, Sturz und Schande. WILDE hat die 
Synthese dieser beiden Abschnitte seines Lebens nicht gefunden 
und kennt keine andere Begriindung als die hier ausgesprochene: 
"Miide, auf den Hohen zu wandeln, stieg ich aus freien Stiicken in 
die Tiefe." Der spater kommende Betrachter, den die Einheit der 
Gestalt mehr reizt als der Versuch, ihr gewaltsam Genialitat zu ent
pressen, ist nicht verbunden, den Flitter der Wildeschen Selbst
huldigungen beizubehalten. WILDES wohltonende Worte verdecken 
ihm nicht das grausame Gesetz: das im Reize existierende Indi
viduum erschopft sich an seiner Verfeinerung; unfahig, auf das Sub
limste zu reagieren, greift es zur GeiBel und zerbricht in dieser ver
wiistenden Ausschweifung seine Reprasentation des differenzierten 
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Kulturmenschen, seine asthetische Dberlegenheit. Dies ist das Ende 
des Dandytums, geboren aus seinen eigenen Prinzipien. 

: Das Wildesche Streben zum Extrem zeigt, in concreto betrachtet, 
zwei Neigungen ausgebildet, zur geschlechtlichen Perversitat und zum 
Verbrechen. Die Wurzeln dieser Neigung verzweigen sich weit. Zweifel
los griinden sich solche Neigungen mit in dem ungemessenen Drang 
zum Neuen, Absonderlichen, die Regel Durchbrechenden, unterliegen 
dem Gesetz des gesteigerten Reizes, doch fiiIlt diese Bestimmung kaum 
die ganze Sphare ihrer Erscheinung. Den Reiz an Stelle der Substanz 
zu genieBen, ist dem asthetischen Spattypus iiberhaupt eigentiimlich, 
die Formen jedoch, die diese Neigung hervortreibt, setzen die engeren 
Bestimmungen des Dandysmus mit voraus, sein Ideal in der Antike, 
seinen verhiillten Aufruhr gegen das Gegenwartige. 

WILDE, sexueller Verfehlungen angeklagt, hat in jenem Prozesse l ), 

der ihn vernichtete, eine edle Erklarung seiner Beziehungen zur 
mannlichen J ugend abgegeben: "Die Liebe, die ihren N amen in diesem 
J ahrhundert nicht zu nennen wagt, ist dieselbe groBe Zuneigung 
eines alteren zu einem jiingeren Manne, die zwischen DAVID und 
JONATHAN bestand, die PLATO zur tiefsten Grundlage seiner Philo
sophie gemacht hat, und die in MrCHELANGELOS und SHAKESPEARES 
Sonetten wiederklingt - eine innige geistige Zuneigung, die ebenso 
rein wie vollkommen ist und die zu groBen Kunstwerken anregt, 
wie zu SHAKESPEARES und MrCHELANGELOS Schopfungen, eine Zu
neigung, die in diesem J ahrhundert so falsch gedeutet wird. Sie ist 

'" etwas Schones und Feines, sie ist die Zuneigung in ihrer ede1sten 
Form - ein geistiges Band, das wiederholentlich einen ii.lteren mit 
einem jiingeren Manne verkniipft hat, wenn der altere geistige Gaben 
besitzt und der jiingere den ganzen Frohsinn, die Hoffnung und den 
Reiz des Lebens in sich tragt 2)." Es ist schwer moglich, in dem Wilde
schen Verhii.ltnis zu Lord Douglas von Pervertierung zu reden, 
und nicht hier ist die Problematik der geschlechtlichen Einstellung 
WILDES zu suchen. WILDES Beziehungen zu jungen Mannern er
schopfen sich keitieswegs in diesem einen Falle idealer Freundschaft. 

Seine friihe Reise nach Griechenland, unter der kundigen Fiih
rung MAHAFFYS, hatte seinen Sinn fiir antike Schonheit geweckt 
und ein Erlebnis der Form in ihm ausgelost, das fiir ihn entscheidend 
wurde. Er fiihlte sich als Grieche und wurde nicht miide, die Wunder 
dieser alten Welt zu preisen. Dieser Kuhus griechischer Formen-

1) Marquis Queensberry, Vater des jungen Lord Douglas, hatte WII,DE ZtU' Klage 
getrieten, indem er ihn offentlich rus Verfiihrer seines Sohnes gebrandtnarkt. Siehe 
SHERARD: "Die Geschichte einer ungliicklichen Freundschaft" und "Oscar Wilde" 
und HARRIS. 

2) HARRIS. 
8* 
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schonheit zieht leicht genug die griechischen Sitten wach; und WILDES 
Labilitat der Einfiiblung, sein nie ruhendes Bediirfnis, der Gegenwart 
zu entfliehen durch Umschaffung in fremde Kulturkreise, mag die 
Nachahmung griechiseher Sitte gefordert haben. In Wahrheit aber 
war niem,and entfernter davon, wirklieh Grieche zu sein, WINKEL
MANN, GOETHE hatten nur eine vermittelte, ved8.lschte Antike in 
sich aufgenommen, vielleicht abecdesto kra£tiger ihre Kunstideale 
in sie hineinprojizieren konnen; WILDE, der die wahre Antike in 
ihrer Heimat selbst hatte in sich 8:ufsaugen duden, blieb steri! .. Auch 
er sieht die Antike nicht rein historisch, sondern in enger Beziehung 
zu seinem LebensbewuBtsein - abe'rdie Sehnsueht, mit der er sie 
erfaBt, ist die leere Sehnsucht nach einer iiberlegenen Epoche, die er nut 
noch im Scheine zu reprasentieren vermag. Dnter seinen Handen fault 
die herrliche Gestalt der Antike dahin, und er sieht sich· am Ende ver
giftet von einer Begleitung, die ihn rei~igen, erhohen, heiligen sollte. 

Er kraftigtzuerst an ihr seine Vorliebe fUr den mannlichen 
Korper, die ihm immer die weiblichen Reize in den Hintergrund 
gedrangt hat Sein GenuB dieser Form war iiberschwenglich und 
schnell belastet mit ursprunglichen sexuellen Anreizungen, die der 
weibliche Korper nicht in ihm ausloste. Es ist auBerst aufschluB
reich, wie er im Dispute mit lIARRIs die. asthetische Dberlegenheit 
des mannlichen Korpers vor dem weiblichen zu beweisen sueht -
ein Beweis, der nur zu ftihren, wenn von vornherein der mannliche 
Korper als anreizender empfunden wird. Dieses asthetische Form
erlebnis des rtlannlichen Korpers faUt fur WILDE frUher als die see
lische Vereinigung in der Freundsehafttnit Douglas. Die Komplexe 
konnen zu.sammenschmelzen, ebenso kann der asthetische Form
genuB isoliert fortwuehern, wie dies sicher weitgehend bei WILDE 
gesehah. Aueh hier genieBtWILDE die Form als bIoSes Reizmittel 
des asthetiseh bedurftigen Auges und ohne den kiinstleriseh reli
giosen Gehalt, den der Grieehe in ihr sehaute. BAUDELAIRE bemerkt 
an ein'i;r Stelle, daB die unmaBige Liebe zur Fo.rm: zu ungeheuren, 
unbekannten Ausschweifungen treibe, und WILDE bestatigt diese Be
bbaehtung. Der FormgenuB reizt ihn langsam zu ausschweifenden Ge
danken an, die ihn endlieh seinem sinnlichen Taumel iiberantworten. 
Gedichte wie "Klage um Itys", "Charmides", "Sphinx" offenbaren 
diese Steigerung in pervertierte Leidensehaften, die sich an asthetjschen 
Gegenstanden entziinden. WILDE wiinsch-t die Eos von Florenz in Liebes
lust zu umarmen, er laBt Charmides die Statueder Athene sehanden, 
er traumt in entfesselter Erotik die Liebeserlebn.isse der Sphinx .. 

Diese Gedichte sind fruh, Produkte . einer -kalten Erhitztheit, 
allgemein und unverbindlich; eloeh cler spatere WILDE bestiitigt sie. 
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Er beginnt a1.1miih1ich mitjungen Leuten in Beziehung zu treten, 
deren niedriger Stand, gemeines Aussehen und Betragen bin Gleich
nis zwischen SOxRATES und Ar.cmIADES zulassen, bei denen nicht 
-einma! der GenuS der Form a1s kittendes Element angenommen 
-werden kann - sondern WII,DE ist in den Kot gewatet, in ihm neue 
Aufpeitschungen, Befriedigungen seiner entarteten Triebe zu finden. 
Es kommt zum ProzeB, und zum Entsetzen der Freunde WII,DES 
enthiillt die gegnensche. Seite em vernichtendes Material. WILDE 
hat weitgehend vertraulichen Umgang mit jungen Leuten gehabt, 
niederen Ranges, ohne Bildu.ng, zweifelhaften Charakters und se1bst 
mit Elementen, die auf der mannlichen ProstituierteN.1iste standen 1). 

Dieser -FormgenuB hatte Wn,.DE von zwei Seiten zugleich dem 
Verhangnis entgegengerissen. Als bloBer ReizgenuB, lockerte er 
dnma! seine gefahrlichen, nach AUSschweifung drangenden Instinkte 
auf - zum anderen vertiefte er die Isolation .des geniel3enden Sub
jekts, riB es absoluter aus seinen letzten Zusammenhangen heraus, 
schwachte sein BewuBtsein fiir Verantwortliehkeit und lieB seine 
Handlungen in Willkiir iibergehen. 
, SCHOPENHAUER laBt das Individuum im kontemplativen asthe

tischen GenuB Erlosung von den Leiden des Willens genieBen. Dieser 
echt asthetische GenuS isoliert zwar das Subjekt von seinen Be
ziehungen zur Umwelt, befreit es von eigenen Strebungen, setzt es 
aber zugleich mit einer hoheren Wirklichkeit in Verbindung, die nicht 
erstrebt werden muB, weil sie in das Subjekt eindringt und es in sie 
aufnimmt. Die Willenlosigkeit ·des Subjekts ist Hingabe ~m ein 
Dberindividuelles und Aufgehen in ihm; es darf ruben, wei1·es im 
Glanze 'eines unzerstorbaren Sinns, einer hoheren Wahrheit ruht. 
Dieser GenuB erlost, weil er das Subjekt in einer hoheren Wirklichkeit 
erlost . und ......:. metaphysisch betrachtet - es so erst realisiert. Er 
setzt voraus, daB in ihm ein Inhalt, eine Giiltigkeit, eine Wirklichkeit 
ergriffen wird, so kommt das Subjekt in ihm zu seinem tiefsten Selbst, 
und seine Isolation wird zur Bindung an die Wahrheit. 

1m bloB en Formgemlsse hingegen tritt das Subjekt mit keiner 
aufsehaffenden Wirkliehkeit in Verbindung; seine I.solation trennt 
es nichi: nur nach auBen, auch nach'innen abo An Stelle der Ver
schmelzung des SUbjekts mitder kiinstlerischen Wahrheit bleibt es 
in sieh und laBt. sich vom Reize bewegen. Dieses isolierte eigen! 
siichtige Au£Peitsehen des Reizes verlegt das Zentrum alter Stre
bungen in den GenuB des Ieh. Der asthetische GenuB, rein in sieh 
begriffen, ist asozial, aber' er wirkt in die Gemeinschaft zuruek und 
bildet Gemeinsehaft. Der FormgenuB ist und bleibt aSQzial, e~ drangt 

1) HARRIS. 
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das Subj(;!kt immer mehr auf und in sich selbst zuriick. Die Umwelt 
wird als Hemmung im Kreisen um das Ich gefunden, im schwachen 
Individuum selbst unertraglich, schmerzvoll, bis jener Zustand eines 
Des Esseintes erreicht ist, absolute Flucht vor der AuBenwelt, Sich
zuriickziehen in ein einsames Leben der Nacht und der Schein
existenz zahlloser Reizgeniisse. 

Man spanne den Bogen nicht zu diesem Extrem, man halte nur 
fest, daB das Individuum im Genusse der Form sich auflockert und 
durch Isolation, im Genusse des Ich, dieses immer mehr als Zentrum, 
als ein unabhangig Seiendes erfaBt, das sich nicht mehr an der AuBen
welt korrigiert. Dazu bedenke man, daB die Reprasentation der 
Formexistenz von vornherein yom vertretenden Individuum als 
Opposition gegen die AuBenwelt aufgefaBt wurde, als Verkorperung 
eines neuen individuellen Gesetzes gegen das vulgare HerdenbewuBt
sein der Demokratie. Die Reprasentation hat seinem Ich Macht 
verschafft, und es befriedigt in dieser Dberlegenheit die Abneigung, 
die es gegen die Umwelt hegt. Das BewuBtsein der Macht wird ge
fahrlich entfesse1t durch die Isolation im FormgenuB, die dem Ge
nieBenden die Umwelt als Realitat vemichtet; es halt sein Ich £iir 
allmachtig, glaubt, bei frUher Verachtung der Umwelt, verant
wortungslos und willkiirlich handeln zukonnen, es besitzt keine 
Hemmungen mehr, nur den kalten oder verzweifelten GenuB, die 
Welt unter die FiiBe zu treten. Diese Lagerung der Komponenten 
ist bei WILDE zu finden. Der Formenkultus schleudert ihn ganz 
auf sein Ich zuriick, dessen Unersattlichkeit, Drang nach Ausleben 
steigt, und WILDE, schwach und durch Erfolg verwohnt, lebt sich 
aus, bis die Katastrophe ihn seinem Taumel entreiBt. Noch zu Be
ginn des Prozesses ist dieses hemmungslose MachtbewuBtsein seines 
Ich in ihm lebendig. Nur maBloser Glaube an seine Macht konnte 
ihn vermogen, sich in diesen ProzeB einzulassen, den er vermeiden 
konnte, der aber, einmal im Gange, ihn vernichten muBte. Dieselbe 
spielende Macht, mit der er im Leben triumphierte, glaubte er den 
kalten Staatsgesetzen entgegenstellen zu konnen und zerbrach an 
ihnen. Nach der Katastrophe von SHERARD befragt, wie er sich in die 
Gefahren seiner Lebensweise, in den sinnlosen ProzeB habe einlassen 
konnen, weiB er nur zu antworten: "Das GlUck hatte mir den Kopf so 
verdreht, daB ich glaub1;e, alles tun zu konnen, was ich nur wollte1)." 

Man denke sich in solchem Individuum den zynischen Unter
grund gesteigert und als Opposition in der Tat gegen die Umwelt 
wirksam.,":so verwandelt sich der Dandy in den Verbrecher. Dieses 
Problem durchzieht den Dandysmus weitgehend. WILDES Interesse 

1) SBERAlU>; Die Gesch. e. ungt. Frdscht. 
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am Verbrecher ist bekannt. "Er p£1egte zu sagen, daB die einzigen 
Leute, die ibn interessieren, jene sind, die entweder schon sind 
oder schone Dinge hervorbringen. Es ist wahr, daB er manchmal 
noch eine dritte Kategorie hinzufiigt, die Verbrecher1)." - Er hat 
im Dorian Gray die Umwandlung eines asthetischen Spattypus zum 
Verbrecher dargeste1lt, er ist - nach englischer Sittenanschauung -
zum Verbrecher geworden. BAUDEI,AIRE schreibt: "Aber ein Dandy 
kann nie ein aUtaglicher Mensch sein. Wenn er ein Verbrechen beginge, 
so wiirde er darum nicht herabgesunken sein; wenn dieses Verbrechen 
jedoch einer trivialen QueUe entstammte, ware die Schande nicht wieder 
gutzumachen 2)." - WAINEWRIGHT verkorperte in sich den vollkom
menen Dandy und skrupellosesten, unverbesserlichsten Giftmorder. 

Die Elemente, die den Dandysmus in Verbrechen iibergehen 
lassen, sind schon vorhanden und wollen hier nur in besonderer 
Lagerung betrachtet werden; zuerst das urspriingliche Geborensein 
des Dandy als asthetischer Spattypus, das ihn unmittelbar von der 
Umwelt isoliert und gegen sie, die er nicht versteht, die ihn nicht 
versteht, zur Verachtung und Auflehnung zugleich reizt; dann der 
verkappte Ehrgeiz, Drang nach Macht, der um so heftiger treibt, 
als seine Befriedigung scheinbar unmoglich. Ein solches Mittel nun 
wird gewonnen in der formalen Verkorperung eines Kulturideals 
und in dieser Reprasentation Anerkennung des Dandy. In dieser 
Daseinsweise aber als Reizexistenz entartet er, kapselt sich immer 
unkontrollierter in sein Ich ein und iibersteigert dieses gewaltsam, 
indem er jede Relation zur AuBenwelt einbiiBt. Der schrankenlose 
GenuB des Ich wird zu seiner bestimmenden Betatigung. Ein ex
tremer Hedonismus taucht auf, der das Ungli.ick der Welt, das Fehlen 
groBer iiberlegener Gestalten in der Abtotung zu finden glaubt, 
mit der ein starres System von Konvention und Moralgesetzen den 
Individualismus, damit freie urspriingliche Kraft in der Geburt schon 
erstickt. Die AuBenwelt, das ewig Erbarmliche, das Unwertige gegen 
den eigenen Aristokratismus, muB niedergetreten werden. Sie wachst zu 
dem Feinde auf, der jede Genialitat hemmt, den Dandy seiner wahren 
GroBe der Tat beraubt, gegen den keine Reaktion zu scharf sein kann. 
Das Individuum muB sich restlos in ihr ausdriicken, so handeln, als 
ware sie nicht vorhanden, vielleicht selbst so, daB die AuBenwelt er
kennt, wie wenig sie flir das freie iiberlegene Individuum vorhanden ist. 

Damit sinkt die AuBenwelt, zuerst machtig und gefiirchtet, zum 
bloBen Material eines ungehemmten Ichwillens herab; der Dandy 
wandelt sich in den Verbrecher hiniiber. Indem er aber Verbrecher 
wird, ist er in Wahrheit den Gesetzen seines Schicksals, clas ihn 

1) SHERARD: Die Gesch. e. ung!. Frdscht. 2) Der Dandy. 
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unfrei will, nicht entronnen. Nicht die schrankenlose Freiheit des 
Ich allein ist es, die den Dandyzum Verbrechen treibt,sondern deren 
Einwirkung auf seine urspriingliche Opposition gegen die AuBen
welt. Er begnugt sich nicht, frei zusein, er stellt seine Freiheit im 
Verbrechen dar und hat sie damit· au£gegeben. Darum begibt er sich 
nicht in die Gefahr, sein Verbrechen offen'daqulegen, doch er traumt 
von ihm im Gen.usse seiner eignen Schrankenlosigkeit,er durch
kostet den Kitzel seines allmachtigen Subjekts, er berauscht sich an 
dem BewuBtsein, Emporer und Nihilist .zu sein. Sein Verbrechen 
ist eine reprasentative, also dandyhafte Tat; es wird begangen als 
Gegenformel, U mkehrung . der burgerlichen Norm. Wenn Dorian 
Gray Basil Hallward ermordet, W AINEWRIGH't ein wahrer Virtuose 
des Giftmordes wird, so entspringt ihr Verbrechen der Vereinigung 
von Opposition und zynischer Ichentfesselung, und sie erfii1len die 
Forderung BAUDELAIRES, daB ihr Verbrechen keiner trivialen Quelle 
entstammen durfe. Die auBeren Anlasse sind freilich trivial, doch 
gleichen sie nur der leichten Erschi:itterung, die im Gebirge ein 
lockeres Felsstuck' zum Niedersturzen bringt.. Diese Dandys sind 
Verbrecher nicht trotz ihres Dandytums, sonderri weil sie Dandys 
sind und zu den letzten Konsequenzen dieser Haltung vordtingen. 

So ballen sich hinter dem glanzenden, faszinierenden Schauspiel 
des Dandysmus die Gewitter zusammen, die es donnernd wegfegen 
werden. Kein Ausweg winkt diesen beharrlichen KomQdianten 
Flucht, die in sich schon die Auszehrung des baldigen Sturzes fuhlen 
und ihn tatlos, unfiihig, sich zu neuem Leben zu. erheben, unfiihig 
selbst, die gefiihrliche Maske von sich zu schleudern, erwarten. 
WILDE, zerbrochen, nachdem seine Hulle, die sein Wesen war, 
zerfetzt, sinkt einem ruhmlosen Grabe zu, sein Romanheld Dorian 
Gray entleibt sich selbst. Endlich in Van Diemensland stirbt W AINE
WRIGH't, einst glanzender Dandy der Londoner GeseUsch,aft,' ein 
Jiingling, geistvoll und schonund beschenkt mit allen Gaben kunst
voller Geselligkeit; nun deportiert, einsam, verlassen und verachtet, 
zerbrochen vom Genusse, verwustet in der Ausschweifung. Er halt 
sich nicht wie BRUMMELL in der Idee und sucht in Wiirde untet
zugehen, er strebt nicht wie Wrr,DE nach seinem Sturze im Ethischen 
sich neu zu erheben. Kalt kostet er die Auswirkungen seiner Dandy
haltung aus und beHichelt sich selbst hohnisch, wie die glanzvolle 
Draperie seiner Rolle zerreiBt, seine Bezauberung von Jahr zu J ahr 
sich bOsartigem Gifte entgegenwandelt und er sich am Ende kalt, 
zynisch, ausgebrannt sieht, ein Dandy, dem nichts geblieben ats seine 
letzte Konsequenz: Schamlosigkeit und Verbrechen. 
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Anmerkungen zur unterliegenden Literatur. 
Die Quellen, auf die die Erforschung des Dandysmus sich stiitzt, 

wechseln mit dessen Wandlungen. Das getatigte, sich literarisch gemein
hin ni$t fixierende Dandytum in England- von 1800 -, 1830 erschlieBt 
sich iiberwiegen.d aus den Memoiren dieser Zeit, §odann einzelnen lite
rarischen Niederschlagen, die unmittel.bardem Umkreis des Dandytums 
entstammen .. Das· Wichtigste dies~r MemoiJ:en, Bride, Autobiographien, 
Schilderungen des Gesellschaftlebens siehe in der Bibliographie unter 
BERKELEY, BYRON, CHAMBRE, GRANVILLE, ORRVILLE, LENNOX, MARSH, 
MOORE, PUCKLER-MuSKAu, - RAIKEs, RICHARDSON, 'STANHOPE, WILSON; 
der literarischen Niederschlage unter CORRY, Fashion, LUTRELL, Neck
clothitania, Pursuits of Fashion. ~ Diese Zeit hat mehrfach Bcltandlung 
gefunden unter Betiutzung -des . sehr zerstreuten Materials, am vorziig
lichsten durchLEWIs J\{ELVILLE: 'the Beaux: of the Regency, ausgezeichnet 
auch .durch seine Bibliographie, die nahezu vollstandig das den englischen 
Dandysmus angehende Material anfiihrt. 

Entsprechend dem Zuriicktreten des getatigten Dandysmus in Frank
reich ist hier die gesellschaftliche' Memoiren1iteratur von geringerem 
Interesse; eine Sammlung des auBerlich 'tatsachlichen, dazu Literatur-
angabe in BOULENGER: Les Dandys sous Louis Philippe. . 

Dafiir ist in Frankreich die Darstellung des' Dandysmus im Roman 
reicher. Auch in England nicht unbedeutend (s. HAZLITT: 'the Dandy 
School), verkniipft sie sich in Fran:krei~ mit den bedeutendsten Ro
manciers, von STENDHAL, BALZAC .. bis in die Gegenwart hinauf,. BOURGET 
und HUYSMANS (5: KOHLER: Der Dandysmus im franzosischen Roman). 

Was die Biographien angeht, so ist nur BRUMMELL seines Dandytums 
wegen behande1t worden, die iibrigen Dandys nur, soweit ihnen auBer 
dieser Rolle Bedeutung zukam. Das urspriingliche Material der Brummell
Forschung ist das gleiche, wovon die Erforschuug der englischen Dandy
epoche 1800-1830 zehrt. Die grundlegende Materialsammlung die 
fleiBige Biographie von JESSE, die jeden nur erreichbaren Stoff zusammen
tragt; dann die verstandnisvolle Behandlung von MELVILLE; morali
sierend und absprechend FITZGERALD in "Georg IV."; R. BOUTET DE 
MONVEL: Beau Brummell, bringt an Inhalt und Auffassung nichts Neues. 

Wesenserfassung wird von keiner dieser Arbeiten erreicht, wenn auch 
von JESSE und MELVILLE angestrebt. Von erfolgreichen Versuchen in 
England ist BULWER mit seinem "Pelham" zu nennen, dessen Russe1ton
Brummell, nach der Wirklichkeit entworfen, in seinen einzelnen AuBe
rungen freilich vom Verfasser erfunden wurde. In diesem Zusammen
hang sehr bedeutsam auch die Novelle LISTERS: "Granby", worin BRUMMELL 
als 'trebeck auftritt. BRUMMELL gestand im Exil, daB der Verfasser ihn 
genauer gekannt haben miisse, und das hier entworfene Bild BRUMMELLS 
deckt sich in bedeutenden Ziigen mit dem, das die sonstigen Oberliefe
rungen vermitteln. Dann die sehr verstandnisvolle Behandlung BRUMMELLS 
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durch WHIBLEY in "The Pageantry of Life", schlieBlich der Versuch 
SIEVEKINGS, Dandysm and Brummell, hier Herausstellung der Bedeutung 
des Granby und Kritik JESSES. Die glanzendste wesenerfassende Schrift 
iiber BRUMMELL entstand in Frankreich., BARBEY D' AUREVILL Y: Du 
Dandysme et de George Brummell. Es ist von dem Brummell dieser 
Schrift behauptet worden, er sei eine geniale Erfindung BARBEY D' AURE
VILLYS. (So SCHAUKAL in seinem Vorwort zur deutschen Dberset:z;ung 
dieser Abhandlung tmd, wahrscheinlich nach ihm" KOHLER im "Dandys
mus im franzosischen Roman".) Man hat unter Hinweis auf die Armut 
der BARBEY D'AuREVILLY zur Verfiigung stehenden Quellen selbst die 
Moglichkeit bestritten, aus dem gegebenen Material einenhistorischen 
Brummell aufzubauen. Die Einwande gegen die Que1len BARBEY D' AURE
VILLYS beriicksichtigen nicht, daBder Biograph BRUMMELL in Caen selbst 
noch gekannt hat - was das Dichten angeht, so muB jede Gestalt, die der 
Historiker lebendig neu anschaffen will,. in gewissem Sinne von ibm ge
dichtet werden, d. h. als eine Einheit begiiffen, die das empirische Material 
nie unmittelbar an die Hand gibt. Die Frage ist nicht, ob BARBEY D'AuRE
VILLY gedichtet habe oder nicht, sondern ob er es willkiirlich getan habe 
oder in kiins1;lerischer Einfiihlung in die Gestalt BRUMMELLS. Dies letztere 
aber ist zu bejahen; trotz einzelner stilisierender Ziige, die BRUMMELL 
umbiegen und einengen, istunter der Feder BARBEY D'AuREVILLYSeine 
Gestalt von typisch englischem Geprage entstanden und merkwiirdig 
nah der Atmosphare, die in den Memoiren jener Zeit weht. Die Kritik 
schaltet nicht den ganzen Brummell· BARBEY D' AUREVILL YS aus, sondern 
korrigiert ihn an den wenigen Punkten, an denen er sichtlich der histo
rischen Dberlieferung nicht genugt. 

GEORG DER VIERTE. Das Allgemeine s. unter FITZGERALD, HurSH, 
hinsichtlich des Dandytums MELVILLE: The first Gentleman of Europe; 
Charakteristik siehe THACKEREY. Bibliographie in MELVILLE: The first 
Gentleman of Europe. 

Dber die spateren Dandygestalten unterrichten ganz iiberwiegend 
Biographien und eigenes schriftste1lerisches Werle 

BULWER, DISREALI, s. Bibliographie, die nm das hier Wichtigste 
auffiihrt, weiteres Material siehe Dictionary of National Biography. 

Bedeutsamer W AINEWRiGHT. Hier zuerst seine eignen Schriften, die 
seine Geisteshaltung enthiillen, The Life of Egomet Bonmot, sodann 
Essays and Critizisms. - Das grundlegende biographische Material in 
der Studie HAZLITTS zu Beginn derEssays and Criticisms, bier alles Be
deutsame gesammelt; erganzend DE QUINCEY: "Charles Lamb"; TAL~ 
FOURD: "Final Memorials of Ch. Lamb." Zm kiinstlerisch wesenhaften 
Erfassung SWINBURNE: ,,\Villianl Blake", hier WAINEWRIGHT als moder
ner Kritiker gewiirdigt ;·WILDE: "Pen, Pencil, and Poison", ein glallzendes 
Gemalde asthetischer amoralischer Lebenshaltung, fUr WAINEWRIGHT 
nicht weniger charakteristisch als fUr WILDE s~lbst; eine ausgezeichnete 
Studie von H. RICHTER in "Geschichte derenglischen Romantik",Her
ausarbeitung des Mangels an wahrer Gestaltungskraft, wie er diesen Ge
stalten eigentiimlich, ebensoder tiefen Verwandtschaft mit WILDE undo 
der Vorwegnahme von dessen Tendenzen,de.r Begeisterung fUr die Antike, 
Erfassung des Lebens selbstals Kunst.' ~ Die 'literarischen Abbilder 
\VAINEWRIGHTS, Varney in BULWERS "Lucretia" und Slinkton in 
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DICKENS' "Hunted Down" sind sehr frei gezeichnet. - Bibliographie in 
"Dictionary of National Biography". 

WILDE. Die deutsche Ausgabe seiner Werke, Wien I906-(II) von 
sehr ungleichem Wert. Die besten Obersetzungen von MEYERFELD und 
LACHMANN. In diesem Zusammenhang von den Wildeschen Werken am 
bedeutendsten seine Gedichte, sein Roman "Dorian Gray", seine Abhand
lung: "Die See1e des Menschen und der Sozialismus", seine kunstkritischen 
Essays, als "Intentions" gesammelt, die Trag6die "Salome", die Kom6dien 
"Lady Windermeres Facher", "Eine Frau ohne Bedeutung", "Ein idealer 
Gatte", "Bunbury". - De Profundis, die bedeutende Rechtfertigungs
schrift WILDES, entstanden in den letzten Monaten seiner Gefangniszeit 
und als Brief an LORD DOUGLAS gedacht, ist in dieser Ausgabe nicht ent
halten und gesondert von MEYERFELD herausgegeben, von demse1ben 
sodann der Brief ungekiirzt, mit seiner Flut pers6nlicher Auslassungen 
gegen DOUGLAS unter dem Tite1: Epistola in Carcere et Vinculis. 

An Biographien zuerst die unentbehrlichen, wenn auch nicht mangel
losen Werke von SHERARD. Sie sind reich an se1bsterfahrenem Material, 
leiden aber an einzelnen Ungenauigkeiten, Sch6nfarbungen, ~iicksicht
nahme auf noch lebende Zeitgenossen. Hier erganzt HARRIS: Osc. Wilde, 
ein riickhaltlos offenes Buch, Aufdeckung der Wildeschen perversen 
N eigungen, seines spaten Verfalls. Erganzend GIDE: Osc. Wilde, POLLARD: 
Recollections of Osc. Wilde. Ober den ProzeB eine anonyme Schrift, 
worin Wiedergabe der Wildeschen Verh6re: Osc. Wilde, three times 
tried - iiber WILDES Verha.ltnis zu DOUGLAS die entstellenden Bekennt
nisse der enttauschten Freunde, Wilde in den "Epistola", DOUGLAS in "Osc. 
Wilde and Myself", weiter in RANSOME: Osc. Wilde. -Bedeutsam durch 
Herausarbeitung der Epochen der Wildeschen Existenz und Material
sammlung aus erster Hand von INGLEBY: Osc. Wilde. 

Neben diesen Originalarbeiten verdienen die zahlreichen Wilde
Biographien aus zweiter Hand, die zahllosen Artike1 iiber diesen interes
santen Schriftsteller nicht genannt zu werden. Sie f6rdern kein neues 
Material, als Wesenserfassung sind sie iiberwiegend ungliicklich, wenn 
nicht gar leichtfertig und flach. Relativ gut die Studie H. LACHMANNS: 
Osc. Wilde. Berlin I905. 

Bibliographie: STUART MASON: Bibliography of Osc. Wilde: London 
I914· 

Fiir den literarischen Dandysmus in Frankreich: KOHLER: Der Dandys-
mus im franz6sischen Roman des 19. J ahrhunderts. Hier werden die 
wichtigsten Erscheinungen aufgefiihrt, zu erganzen ist nur der fUr obigen 
Zusammenhang weniger bedeutsame, als Dandy und decadent doch be
merkenswerte A. MARQUIS DE CUSTlNE,dessen Briefwechse1 mit V ARN
HAGEN, Berlin I870, sein Roman "Aloys", Paris 1829, sodann Memoires 
et voyages, Paris r830. 

BARBEY D'AuREVILLY. Von seiner ausgedehnten Produktion hier am 
wichtigsten: Du dandysme et de George Brummell, sodann die Memo
randa, Briefe an Trebutien, seine kritischen Auseinandersetzungen Les 
muvres et les hommes. Dber seine friihe Produktion siehe GRELE: Un 
roman de Barbey d' Aurevilly. Germaine. 

Die grundlegende Biographie von GRELE, worin das umfassendste 
Material verarbeitet. Vortreffliche Studien von BOURGET und LEMAITRE.-
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Bibliographie: E. GRELE: Essai d'une bibliographie generale, Caen 1904, 
und G. LANSON: Manuel Bibliographie de la litterature fran~aise modeme, 
Paris 192I. 

BAUDELAIRE. Seine Reflexionen iiber den Dandysmus in seiner Ab
handlung: Der Dandy, einleitend s~ Essay iiber Constantin Guys, 
sodann seine Tagebiicher, Mon creur mis a nu und Fusees. 

Die grundlegenden Biographien von ASSELINEAU und CRftPET, worin 
alles Material von Bedeutung gesammelt; Erganzungen BANVILLE. Die 
besten Studien von BOURGET und TH. GAUTIER. - Bibliographie: Vicomte 
COMTE DE SPOELBERCH DE LOVENJOUL: Les lundis d'un chercheur, Paris 
1894, und G. LANSON: Manuel Bibliographie de la litterature fran~se 
modeme. Paris 192I. 

In diesem ausgedehnten Stoff findet die Erkenntnis kaum Haltepunkte, 
so gut wie nirgends feste Begriffe. Das Schwanken der Auffassung des 
Dandysmus ist nicht nur ungewohnlich bei den nachfahrenden Theore
tikel11 dieser Lebenshaltung, auch bei den Dandys selbst. In England von 
seiten der Dandys mehr Apologie a1s Erkliirung. BULWER, DISREALI 
entziinden sich an der riitselhaften Macht bloBer iiberlegener Haltung, 
gebietender Sitte; so der erste im Pelham, der zweite im Vivian Grey. 
WAINEWRIGHT feiert den dandyhaften Asthetizismus, s. Life of Egomet 
Bonmot, Essays and Criticisms. In WILDE streiten sich zwei Begriffe, ein 
hOherer und vorherrschender Begriff, Dandysmus als Philosophie (Lord 
Goring im Idealen Gatten), durchgangig iisthetisch orientierte, erlesene 
Lebenshaltung (Stift, Gift und Schrifttum), Versuch, die Modemitiit der 
Schonheit zu bezeugen (Dorian Gray), der Dandy selbst als der auserlesene 
Mensch der Zukunft. Umgekehrt auch bei ihm der niedere Begriff des 
Dandy als Flaneur, Modeheld (De Profundis). 

Der abgeschlossenste, zugleich umfanglichste Begriff bei BARBEY 
D'AuREVILLY, herausgearbeitet bei LEMAITRE: Les Contemporains, und 
KOHLER: Der Dandysmus im franzosischen Roman. Mangel dieser Analyse 
in Hauptsache, daB die zeitliche Stellung des Dandysmus, sein tiefster 
Ursprung aus der Zeit nicht deutlich bestimmt wird. 

Hier erganzend BAUDELAIRE: Dandysmus als Aufrichtung der Aristo
kratie gegen Demokratie; trotz einze1ner tiefer Erkenntnisse hindert der 
vollige Mangel eines planmiiBigen Fortschreitens im Denken den Dichter, 
einen gesch10ssenen Begriff des Dandysmus zu finden. Einze1ne Erhel
lungen ohne sichtbaren, oft selbst ohne moglichen Zusammenhang. 

Bedeutsam auch die Begriffsbestimmung bei LEMAITRE, der der Nach
zeichnung des Begriffes BARBEY D' AUREVILLYS eine interessante Wendung 
zufligt. Das komplizierte, raffinierte Wirkungs- und Tiiuschungssystem 
des Dandys vermag nur dann seinen hohen Anspruch der Uberlegenheit 
ganz zu wahren, wenn diese Tiiuschung gegen die Umwelt nicht zugleich 
in eine Tiiuschung seiner selbst umsch1iigt, ein fUr den Dandy kaum ver
meidliches Verhangnis. 

Ebensowenig letzte Erhellung bei nachfahrenden Theoretikem. Die 
meisten erliegen, oft bei bestem Willen zur Erkliirung, den Schwierigkeiten, 
die der Dandysmus der Erfassung selbst entgegensetzt. Wo er konsequent 
in sich auf tritt, stellt er eine verschlossene. iisthetische Lebenshaltung dar, 
die liberall indirekt ergriffen werden will. An Stelle des Selbstbekenntnisses, 
des Werkes tritt die Schilderung der Zeitgenossen, deren Berichte wechse1n 
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zwischen geistlosen Beschreibungen und Wirkungsschilderungen, die dazu 
der vergroberten, verfiilschten Nachahmung als am sichtbarsten groBeren 
Raum geben als dem echten Dandys"mus,. Hierdurch ist das Urtei1 tiber 
den Dandysmus oft sehr niedrig gestimmt; Wiirdigungen, einze1ne Ein
blicke nur aus Kreisen, die existentiell dem Dandysmus nahe, so WHIBLEY, 
The Pageantry ~of Life,' SCHAUKAL: Leben und Meinungen des Herro 
H. v. B. 

Als Versuch aus der eXakten Forschung heraus zu nennen KOHLER: 
Der DandySmus im franzOsischen Roman. Hier werden schon die Um
sch1age im Dandysmus gesehen, ebenso $ublimierungen. Die Arbeit wird 
gehemmt durch die begrenzte Aufgabe, den historischen Begriff heraus
zuarbeiten, wodurch die Untersuchung zu eng und geistlos am Material 
festklebt. Sodann erweist sich das Denken hier nicht schwungkriiftig 
genug, die Umsch1age in ihrer Dialektik lebendig zu machen. Die Subli
mierungen weiten den Begriff des Dandysmus leicht zu weit· aus und 
verwischen ihn, sind dazu nicht immer deutlich genug gedacht. Wenn 
z. B. das dandyhafte Machtstreben in BAUDELAIRE in den Machtwillen 
tiber das Perverse umsch1agen soIl, so ist nicht gesehen, daB Perversitat 
eine Umkehrung des erfassenden Subjekts, nie aber ein Qbjekt ist, worauf 
es eine ~rfassung richten kann. . 
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Die Psychologie macht in der Gegenwart eine schwere Krisis durch. 
Sie befindet sich in der Gefahr, auf der einen Seite in trockenen Labo
ratoriumsproblemen zu versinken und dadurch die Verbindung mit den 
lebendigen Einzelwissenschaften und der Philosophie zu verlieren, auf der 
anderen Seite ganz im Bearbeiten rein praktisch-technischer Fragen auf
zugehen und dabei die eigentliche psychologische Arbeit v611ig auJ3er acht 
zu lassen. Die Zeitschrift macht es sich zur Aufgabe, diese Krise zu 
liberwinden und die Erwartungen wieder zu rechtfertigen, die man an 
die moderne Psychologie bei ihrer Grlindung durch Gustav Theodor 
Fechner in weitesten Kreisen geknlipft hat. J ede Art psychologischer 
Arbeit, die streng auf Wesentliches vorwartsdringt, sol1 nach Kraften 
gefOrdert werden. Auch Arbeiten liber angewandte Probleme sol1en nicht 
ausgeschlossen bleiben, sofern sie zur Erforschung der beteiligten psychischen 
Funktionen und zur Grundlegung der Methoden beitragen. 

Auf Schulrichtung sol1 es hier nicht ankommen. Da aber ein Haupt
impuls der gegenwartig neu auf1ebenden Psychologie von der "Gestalt
theorie" ausgeht, so werden gestalttheoretische Untersuchungen einen 
breiten Raumeinnehmen. 

AuBer Originalarbeiten bringt die Zeitschrift Besprechungen und 
Referate liber Neuerscheinungen von Belang. AuBerdem erscheinen liber 
die Problemlage in bestimmten Einzelgebieten von Zeit zu Zeit zu
sammenfassende Ubersichten, 




