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Angelika Jacobs: Goethe und die Renaissance. Studien zum Konnex von historischem Be
wufltsein und asthetischer Identitiitskonstruktion. Miinchen 1997, 439 S. 

Urn 1800 tritt ein noch stark veranderliches Bild von ,der Renaissance' neben die klassisch-romantisch 
dichotomisierte Rede von Antike und Mittelalter. Goethes ausgepragtes Interesse an kulturgeschichtli
chen Phanomenen, die Michelet und Burckhardt eine bis zwei Generationen spater als Epochenkonzept 
fassen, wurde in der Forschung im Vergleich mit dem von den Romantikem programmatisch vorange
triebenen HistorisierungsprozeB immer wieder als naive Strategie der Identitiitssicherung, als reiner 
Versuch einer ahistorischen Spiegelung im Dienste genialer Selbststilisierung prasentiert. Demge
geniiber arbeitet die vorliegende Untersuchung eine biographisch-autobiographisch orientierte Linie 
zunehmender Historisierung in Goethes Renaissance-Rezeption heraus, die von den Dramen Egmont 
und Torquato Tasso iiber die kunst- und wissenschaftsgeschichtlichen Studien zu den Viten Cellinis 
und Cardanos (Geschichte der Farbenlehre) zu Dichtung und Wahrheitfiihrt. Hier zeigt sich, daB sich 
gerade der identifikatorische Impetus der Goetheschen Beschiiftigung mit Renaissance-Biographien an 
der Wahrnehmung von Alteritiitsmomenten bricht. Goethes Gespiir fur die Fremdheit der studierten 
Renaissance-Konzepte von Kunst, Wissenschaft und genialer Selbstauffassung zieht das Bediirfnis 
nach historisch-hertneneutischer Kontextualisierung nach sich und miindet in die Neukonzipierung 
der eigenen fragmentarisierten Autobiographie auf historischer Basis. 

Als mentalitiitsgeschichtliche Voraussetzung dieses modemen Bediirfnisses nach Selbstdeutung 
und Identitiitskonstruktion, das sich in Goethes Renaissance-Rezeption artikuliert, werden neben den 
Folgeproblemen des aufkommenden GeschichtsbewuBtseins die identitiitstheoretischen Vorgaben 
der Entzweiungsphilosophie Rousseaus in den Blick genommen. Die in sich abgeschlossenen, vor
wiegend rezeptionsgeschichtlichen Textinterpretationen zeigen auf, wie die latente Auseinanderset
zung Goethes mit Rousseau im fortschreitenden epistemologischen ProzeB der Verzeitlichung in die 
klassische Funktionsbestimmung der Kunst und des Kiinstlertums eingeht und sich - keinswegs 
bruchlos - zur Antwort auf ein epochales Identitiitsproblem verdichtet. 

Selbstrezension 

Larissa Kritschil: Zwischen "schiipferischer Kraft" und "selbstgeschaffnem Wahn". Die 
Imagination in Goethes Romanen. Wiirzburg 1999, 322 S. 

AbgestoBen und angezogen in einem zeigt sich das 18. Jahrhundert von der Einbildungskraft. Sie wird 
als enfant terrible oder als "liebstes Kind" im iisthetischen und anthropologischen Diskurs kontrovers 
gehandelt. Wiihrend die Rationalisten sie durch den Primat der Vemunft ducken wollen, glorifizieren 
die Friihromantiker im Gegenzug die unbegrenzte Phantasie als Ertn6glichung eines Goldenen Zeit
alters. 

In Goethes gesamtem Werk, seinen poetischen und theoretischen Schriften, spielt die Einbildungs
kraft - die eigene wie die der gedichteten Figuren - eine zentrale Rolle: als poetologische oder episte
mologische Kategorie ebenso wie als essentielles Phiinomen im menschlichen Dasein. Analoge Struk
turen lassen sich erkennen. 

Nicht nur als Erfindungsgabe des Kiinstlers ist die Imagination von Bedeutung. Sie stellt einen we
sentlichen Bestandteil der menschlichen GrundausrUstung dar: Die s c h i:i P fer i s c h e Imagination 
fungiert auch als notwendiger Entwurf, als treibende Kraft fur die Entwicklung eines Menschen, wie 
es Goethe etwa an der eigenen Biographie in Dichtung und Wahrheit oder an der Geschichte des Prot
agonisten im Wilhelm Meisterdemonstriert. Diese Einbildungskraft entspricht der Idee, die den Kiinst
ler anleitet, oder der Hypothese, die der Forscher fur seine Versuche braucht. 
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