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Einleitung

In der zweiten Halfte der I860er Jahre entwirft Zola den Plan fiir die Rougon
Macquart-Serie, einen Romanzyklus in AusmaBen, die eines Balzac wiirdig wa
ren . Noch kein anderer Schriftsteller hatte sich vor oder nach Balzac an eine sol
che Aufgabe gewagt.

Da Balzac in einer Zeit schrieb, die sich in wesentlichen Erscheinungen von
der Zolas unterschied, lag es nahe, daB Balzacs Comedie Humaine fiir Zola Vor
bild und Negativfolie zugleich sein wiirde . In der Schrift Differences entre Balzac
et moi reflektiert Zola, inwiefern Balzac sein Vorbild war und inwiefern sich
seine poetischen Verfahren und seine Sehweise von denen Balzacs unterschei
den .
Ein Problem stellte sich beiden Schriftstellern gleichermaBen, narnlich wie

verhindert werden konne, daB der Romanzyklus wegen seines Umfangs ausein
anderbricht und seine Einheit und Koharenz verliert. Balzac loste das Problem,
indem er das Wiedererscheinen der Personen in verschiedenen Romanen als
Klammer benutzte, die den Zyklus zusammenhielt. Zola hat folgende Losungs
rnoglichkeit gesehen:

»[.. .] Prendre avant tout une tendance philosophique, non pour l'etaler, mais pour donner
une suite ames livres. La meilleure serait Ie rnaterialisrne, je veux dire la croyance a des for
ces sur lesquelles je n'avais jamais besoin de m'expliquer.«[1]

Zola deutet hier an, daB er den Rougon-Macquart eine »tendance philosophi
que«, also eine bestimmte Weltanschauung, zugrundelegen will, damit die ein
zelnen Romane nicht unverbunden nebeneinanderstehen, sondern als Folgero
mane und somit als Bestandteile eines geschlossenen Zyklus erkennbar sind .
Welche Schliisse laBt der Hinweis Zolas zu? Eine bestimmte philosophische

Tendenz einnehmen heiBt, sich bewuBt oder unbewuBt zum Verfechter einer be
stimmten Weltanschauung zu machen. Da die Ausformung einer Weltanschau
ung aber nie das Werk eines Individuums ist, sondern ein ProzeB, der sich zu
mindest aus den Erfahrungen einer gesellschaftlichen Gruppe heraus entwickelt,
sind die philosophischen Vorstellungen, die ein Schriftsteller explizit oder impli
zit zur Darstellung bringt, niemals nur seiner spezifischen Personlichkeit zuzu
schreiben. In der Hauptsache werden diese Vorstellungen durch seine Zugeho
rigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht gepragt. Carloni und Fil
loux fassen dies folgendermaBen zusammen:

»En tant qu'ideologie, l'eeuvre litteraire est l'expression d'une vision du monde, d'un cer
tain point de vue sur l'ensemble de la realite qui n'est pas un fait individuel, mais un fait so
cial -Ie systeme de pensee qui dans certaines conditions, s'impose a un groupe d'hommes, a
une c1asse: l'ecrivain pense et sent cette vision et l'exprime.«[2]
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Der Hinweis Zolas, die Koharenz seines Romanzyklus durch eine die einzelnen
Romane verbindende »tendance philosophique« herstellen zu wollen, impliziert
folglich, daB die Rougon-Macquart als asthetische Umsetzung einer »vision du
rnonde« verstanden werden konnen, die einer Gruppe oder Schicht der franzosi
schen Gesellschaft der Troisierne Republique zuzuordnen ist. Diese These wol
len wir auf die beiden Romanzyklen Les Trois Villes und Les Quatre Evangiles
ausweiten, die dem Spatwerk Zolas zugerechnet werden. In der Zola-Forschung
wurde fiir die These, daB sein gesamtes Romanwerk als asthetische Umsetzung
einer bestimmten »vision du monde« zu verstehen ist, der Nachweis noch nicht
oder nur ungeniigend geleistet. Dieser Nachweis ware ein wichtiger Beitrag zu
einem Verstandnis des Zolaschen Werkes, das seinem historischen Stellenwert
gerecht wird und das Besondere seiner Leistung vor dem Hintergrund der gesell
schaftlichen Realitat seiner Zeit faBbar macht.
Von einem groBen Teil der Zola-Interpreten wird bestritten, daBman Zola ein

koharentes Denksystem in Gestalt einer bestimmten »vision du monde« zu
ordnen kann. Deutlich wird dies an zwei Interpretationsstereotypien, die sich in
der Zola-Forschung seit langem hartnackig halten. Es sind Antworten auf die
Fragen, welche Bedeutung die Wissenschaft fiir den Theoretiker und Roman
schreiber Zola hat und in welchem Verhaltnis die Romane der Rougon-Mac
quart zu denen des Spatwerkes stehen.

In seinem Roman experimental berniiht sich Zola urn die theoretische Fundie
rung seines Anspruchs, als Romanautor ahnlich wie die Wissenschaften seiner
Zeit zur Erfassung des Unerkannten, Unverstandenen und somit zur Hebung
des gesellschaftlichen Gemeinwohls beizutragen. Diesen Anspruch glaubt er er
fiillen zu konnen, indem er beim Schreiben die von der damaligen Wissenschaft
bereitgestellten Methoden zur Anwendung bringt. Deshalb kann Zola

»La formulenaturalisteen litterature, [...j, est identique ala formule naturaliste dans les
sciences, et particulierement en physiologie.«[3j

Dies hat Zola allgemein den Vorwurf eingebracht, einen Bereich mit der Kunst
in Verbindung bringen zu wollen, der damit unvereinbar sei. Diesem Vorwurf
liegt das Theorem zugrunde, ein Kunstwerk sei nur dann asthetisch wertvoll,
wenn es eine von der allgemein akzeptierten und gesellschaftlich anerkannten
Sichtweise der Realitat abweichende Darstellung und somit neue Erkenntnisse
tiber diese Realitat vermittIe. Oer Ursprung fiir diese neuen Einsichten wird in
der Personlichkeit und Individualitat des Autors gesehen, die durch die Verwen
dung wissenschaftlicher, dem Streben nach Objektivitat dienender Methoden
gerade ausgeschaltet oder zumindest in den Hintergrund gedrangt wtirden.[4]
Sowohl marxistische als auch biirgerliche Kritiker halten an diesem Theorem

fest und finden sich in der Untersuchung des Rougon-Macquart-Zyklus besta
tigt. Lukacs, Schalk und Rita Schober fiihren einstimmig aus, daB der Schriftstel
ler Zola fur den heutigen Leser nur noch Aussagekraft habe, weil oder insofern
er sich von seinem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit gelost und seine originelle
Weltsicht zur Anschauung gebracht habe.[5] Margerit glaubt, daB der EinfluB
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wissenschaftlicher Theorien der Kreativitat des Kiinstlers geschadet habe .[6]
Asthetische Theorie und kiinstlerische Praxis werden nicht als harmonisches
Paar begriffen, sondern als Phanornene, die sich gegenseitig negieren. Einerseits
sei die wissenschaftliche Theorie kunstfeindlich und lasse keine originellen
Kunstwerke zu, andererseits seien Zolas Romane nur insofern Kunstwerke, als
sie diese Theorie unbeachtet lassen. In dieser Position besteht die erste Interpre
tationsstereotypie.
Die zweite Interpretationsstereotypie besteht in der Behauptung, zwischen

den Rougon-Macquart einerseits und den Trois Villes sowie den Quatre Evangi
les andererseits habe Zola einen tiefen geistigen Wandel durchgemacht. Dies
konnen wir anhand der Einschatzung des Romanes Travail, eines der -vier Evan
gelieneZolas , exemplarisch nachvollziehen. Mitterand bezeichnet diesen Roman
als »Anti-Germinal« und konstatiert eine ideologische Hinwendung Zolas zu
paternalistischen und nationalistischen Gedanken, die in der franzosischen Ge
sellschaft unter Petain virulent und seiner Meinung nach vorher nicht in Zolas
Werk angetroffen werden .[?] Wurmser hingegen meint, Zola habe noch nie so
eindeutig mit dem Sozialismus sympathisiert wie in Travail .[8]Beide stellen an
hand dieses Romanes eine ideologische Neuorientierung Zolas fest, auch wenn
sie sich in ihrer Einschatzung grundlegend unterscheiden.
Diese beiden Interpretationsstereotypien, die in variierter Form immer wie

der formuliert werden, enthalten implizit die Ansicht, Zolas theoretisches und
kiinstlerisches Schaffen seien weltanschaulich inkoharent und inkonsistent. Da
sie fiir den Stand der Zola-Forschung durchaus typisch sind, besteht fiir eine Un
tersuchung, die sich urn einen Nachweis fiir die These bemiiht, daB Zolas Ro
manwerk als asthetische Umsetzung einer bestimmten »vision du monde« zu
verstehen ist, eine wichtige Aufgabe zunachst darin, die Frage zu beantworten,
ob iiberhaupt eine koharente »vision du monde« Zolas existiert.
Zwar bemiihen sich einige Zola-Forscher darum, seine Weltanschauung zu er

schlieBen, indem sie die politischen Standpunkte, die asthetischen Prinzipien
oder den EinfluBder Wissenschaft auf Zolas Schaffen untersuchen. Aber die Er
gebnisse dieser Arbeiten sind fiir unser Vorhaben nicht ausreichend, da sie Zolas
Weltanschauung entweder nur an einem einzelnen Werk beobachten[9] oder
aber nur einzelne Aspekte der »vision du monde« und ihre verschiedenen Er
scheinungsformen im Gesamtwerk untersuchen.[10] AuBerdem werden die
Vorstellungen Zolas in den Bereichen Kunst, Wissenschaft und Politik nicht in
ihrem gegenseitigen Verhaltnis analysiert, sondern bewuBt auseinandergehal
ten. Deshalb unterbleibt der Versuch , die gegenseitige Durchdringung und das
Verschmelzen dieser Bereiche zu einer komplexen »vision du monde« zu erfas
sen und darzustellen. Dieser Arbeitsschritt ist aber notwendig, urn die von uns
gestellte Aufgabe zu losen ,

Zum Herausarbeiten einer »vision du monde« eignen sich dichterische Werke
»erst in sekundarer Instanz , dann allerdings in hervorragender Weise. [...JDer
erste Erkenntnisschritt sollte sich allerdings stets, wenn irgend moglich, auf
nicht-dichterische Schriften stiitzen.«[llj Dies bedeutet, daBwir uns zum Her-
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ausarbeiten der Weltanschauung Zolas zunachst nicht seiner Romane bedienen
konnen, sondern dafiir anderes Material heranziehen mtissen. Zola war nicht nur
wahrend seiner schriftstellerischen Anfangsphase als Journalist tatig, sondern
schrieb auch dann noch regelmallig Zeitungsartikel, als er schon ein bekannter
und gutverdienender Schriftsteller war. 1m Normalfall verbirgt sich hinter der
Zeitungsnachricht ein anonymer Journalist, der sich der politischen Tendenz
seiner Zeitung mehr oder weniger unterordnen muB und kaum Spielraum zur
personlichen Meinungsauberung hat.[12] Zola hingegen war wahrend seines ge
samten journalistischen Schaffens nach 1870 gerade wegen seiner pers6nlichen
Meinung gefragt , die nicht unbedingt mit der Tendenz der Zeitung.iibereinstim
men muBte, fiir die er gerade schrieb.[13] Da er durchweg als »publizistische
Pers6nlichkeit«[14] engagiert wurde, der man einen relativ groBen Spielraum
lieB,bringen seine Zeitungsartikel seine weltanschaulichen Positionen unmittel
barer zum Ausdruck als seine Romane. Deshalb werden wir uns zur Erfassung
seiner »vision du monde« der Zeitungsartikel bedienen, die er zwischen 1870
und 1900 verfaBt hat.

Die Weltanschauung Zolas konnte in der Sekundarliteratur anhand seiner
Zeitungsartikel unter anderem deshalb noch nicht befriedigend als koharentes
System dargestellt werden, weil man an der Ftille seiner konkreten Stellungnah
men haften blieb und die Modifizierung konkreter Aussagen zum Teil mit einem
grundsatzlichen Denkwandel in eins setzte .[15] Urn unsere Aufgabe erfiillen zu
konnen, mtissen wir von diesem Vorgehen Abstand nehmen und zu erfassen su
chen, welche Kategorien oder Prinzipien die konkreten Stellungnahmen in Zolas
Artikeln strukturieren und letztlich inhaltlich pragen. Mit Hilfe dieses Vorge
hens und aufgrund der Berticksichtigung des genannten groBen Untersuchungs
zeitraumes konnen die Fragen nach der Koharenz und der Kontinuitat gleichzei
tig beantwortet werden. 1m AnschluB an die Erfassung der »vision du monde«
Zolas und an die Darstellung ihrer Kontinuitat sollen die Versuche der Sekun
darliteratur, Zolas Weltanschauung auf die Ideologie und Denkweise einer be
stimmten Gesellschaftsgruppe seiner Zeit zurtickzufiihren, iiberpriift und ihre
Ergebnisse korrigiert bzw. modifiziert werden .
Nach der Bewaltigung dieser Aufgaben konnen wir unser eigentliches Ziel zu

erreichen suchen, namlich die Beantwortung der Frage, ob Zolas Romanwerk
Ausdruck einer bestimmten »vision du monde« ist. Dies konnen wir leisten, in
dem wir iiberprufen, ob die anhand der Zeitungsartikel erschlossene Weltan
schauung Zolas der Gestaltung seiner Romane zugrundeliegt. Dabei ist ein wich
tiges Problem zu beachten: Zeitungsartikel und Romane sind zwei verschiedene
Textsorten, in denen sich die gleiche Weltanschauung unterschiedlich konkreti
siert. Folglich wtirde der Versuch, weltanschauliche Ubereinstimmungen zwi
schen diesen Textsorten alleine auf der inhaltlichen Ebene dingfest zu machen,
nicht sehr weit fiihren. Deshalb mtissen wir wie bei der Untersuchung der Zei
tungsartikel fragen, welche Kategorien oder Prinzipien sich hinter den Aussagen
und Darstellungen in Zolas Romanen verbergen, diese ausformen und struktu
rieren.
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Da wir fiir die dafiir erforderlichen Untersuchungen nicht aile Romane Zolas
beriicksichtigen konnen, beschranken wir uns auf drei Romane des Rougon
Macquart-Zyklus: L'Assommoir, nach dessen Erscheinen Zola zu einem erfolg
reich en und vielgelesenen Autor avanciert und der zu den wenigen als -Meister
werke- anerkannten Romanen zahlt, Au Bonheur des Dames, der unserer Mei
nung nach in der Zola-Forschung bisher zu Unrecht vernachlassigt wurde und
unbedingt zu den reifsten Werken Zolas gezahlt werden muB; schlieBlich La De
bacle, das dem gesamten Zyklus eine historisch begriindete Geschlossenheit ver
leiht. Urn einen Nachweis dafiir erbringen zu konnen, daB nicht nur den Rou
gon-Macquart die gleiche »vision du monde« zugrundeliegt, sondern ebenfalls
den beiden anderen Romanzyklen, werden wir eine Analyse des Romanes Tra
vail aus den Quatre Evangiles anschlieBen. Dieser Roman eignet sich fur unsere
Fragestellung deshalb besonders, wei! Zola darin eine soziale Utopie entwirft,
die im Hinblick auf seine Weltanschauung sehr aussagekraftig ist. Da die Unter
schiede in der Konzeption zwischen den Rougon-Macquart und den Quatre
Evangiles nicht zu verkennen sind , besteht eine wichtige Aufgabe darin zu kla
ren, worin die Ursachen fiir diese Unterschiede zu suchen sind.

Die Frage, ob Zolas Romanwerk Ausdruck einer bestimmten Weltanschau
ung ist, soil nicht durch eine oberflachliche Ideologieanalyse beantwortet wer
den, sondern durch eine Analyse der Verwendung asthetischer Mittel. Eine
Analyse aber, die aufzudecken sucht, durch welche asthetischen Techniken der
Transfer von Ideologie im einzelnen geleistet wird, kann kaum auf Vorarbeiten
zuriickgreifen.(16) Da der Held oder allgemein die Hauptpersonen eines Roma
nes Teil eines »domaine d'une rhetorique (une ssocio-styhstique.) du personna
ge, domaine fortement tributaire des contraintes ideologiques et des filtres cultu
rels«[I7) sind, also in ganz besonderem MaB von den ideologischen Zwangen
und kulturellen Filtern einer Gesellschaft gepragt werden, wollen wir mit Hilfe
einer semiotisch orientierten Personenanalyse, die die Kategorie der »intellek
tuellen Physiognomie«(18) beriicksichtigt, unsere Aufgabe in Angriff nehmen,
nachdem wir unser Begriffsinstrumentarium dargelegt haben .
Robert, Herriot, Margerit und Schalk gehen davon aus, daB Zolas wissen

schaftlicher Anspruch fur die Gestaltung seiner Romane im Grunde bedeu
tungslos sei[ 19) und bestenfalls beim SammeIn des Stoffs verwirklicht wer
de .[20)Nach Robert und Burns kennzeichnet die Darstellung der Wirklichkeit in
seinen Romanen eine Verschiebung und Uberhohung, ja sogar Damonisierung
der Wirklichkeit, die nur mit der Zola eigenen Phantasie und seinem kiinstleri
schen Temperament zu erklaren sei .[21) Ais charakteristische Ausformung sei
nes kiinstlerischen Temperaments gelten die Schwellmetaphern und Hyperbeln
in seinen Romanen. Auch die Gestaltung der Metaphern wird als unvereinbar
mit seinem wissenschaftlichen Anspruch erachtet. Wir wollen entgegen dieser
Meinung zeigen, inwiefern wissenschaftliche Theorien die Ausgestaltung und
Verwendung dieser Metaphern durch Zola priigen.
Bei der Analyse der Romane unter den beiden genannten Aspekten wird sich

erweisen, daB die Leistungen Zolas, die seinem spezifischen kiinstlerischen
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Temperament zugeschrieben werden, der schopferischen Anwendung eines von
wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden gepragten Denkens entsprin
gen, das typisch fur eine ganze Gesellschaftsgruppe der Troisieme Republique
ist. Damit soli nicht geleugnet werden, daBZola die Wirklichkeit in einer ihm ei
genen, spezifischen Art und Weise zur Darstellung bringt, sondern hervorgeho
ben werden, daB seine Darstellung in der vorliegenden Weise nicht ohne seine
Zugehorigkeit zu dieser Gesellschaftsgruppe moglich gewesen ware .



1. Die »vision du monde« Zolas und ihr Zusammenhang
mit der Denkweise der technisch-wissenschaftlichen
Intelligenz seiner Zeit

Unsere Aufg abe in diesem Teil besteht darin, die »vision du monde« Zolas zu er
fasse n und darzuste llen , daB die Grundlagen seines Denkens kont inuierlich
gleichgeblieben sind. Der Begriff »vision du monde« ist in der Zol a-Forschung in
einer Weise vorbelas te t, die se ine Brauchbarkeit fiir unser Vorhaben bee in
trachtigt . Dies macht es erforderlich , diesen Begriff in Abgrenzung zu seiner bis
herigen Verwendung so zu best immen , daBer der Losung unserer Aufgabe dien
lich ist.

Die Darstellung der Kontinuitat in Zolas Denken ist nicht unproblematisch,
weil auBer Zweifel steht, daBZola in den friihen 1860er Jahren Einfliissen aus
gesetzt ist, die mit seinen spateren Theorien nicht mehr vereinbar sind. Es han
delt sich urn die der romantischen Tr adition .[1] Deshalb miissen wir zuallererst
den Zeitpunkt bestimmen , von dem an eine Kont inuitat im Denken ZoJas ange
nommen werden kann .

1.1. Die Bestimmung des Begriffes »vision du monde«

Der Begriff »vision du rnonde« spielt in der Zola-Forschung eine wichtige Rolle
bei der Darstellung der An schauungen des Autors. Er wird in erster Linie von
Interpreten benutzt , die sich mit dem Verhaltnis zwischen zu gestaltender Reali
tat und ges talteter Realitat in Zol as Romanen beschaftigen und den EinfluB sei
ner Romantheorie oder allgemeinen asthe tischen Vorstellungen auf dieses Ver
haltnis unt ersuchen .[1] An Stelle von »vision du monde« werden noch andere
gle ichwerti ge Begriffe gebraucht : Burns spricht von der »vision plus que reali ste
[. . .] du monde« [22], Lapp von der »vision symbolique et creatrice« und der »vi
sion unique de la vie « [3], Matthews von der »vision si personnelle« [4] und Saba
tini von der »vision personnelle du monde«. [5] Zwar kommen in diesen Begrif
fen verschiedene Asp ekte zum Au sdruck, aber sie sind weitgehend synonym,
denn mit ihnen werden die Stell en in Zolas Romanen charakterisiert, wo er nach
Meinung der Int erpreten die Abbildung der »banalen«, »flachen« Wirklichkeit
iiberwindet und sich zu einer originell en Sicht- und Darstellungsweise auf
schwingt. Mit diesen Begriffen wird im allgemeinen also das individuelle, subjek
tive Element in der Darstellung gegeniiber dem objektiven signal isiert , das zum
Beispiel im wissenschaftlichen An spruch Zolas seine Entsprechung findet. Somit
umfaBt die »vision du monde« bei diesen Interpreten die orginellen Vorstellun
gen , die sich das Individuum Zol a von der gesellschaftlichen Wirkl ichkeit mach
teo Den Teil seiner Weltansch auung der dem mit wissenschaftlichen Erkla-
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rungsmustern arbeitenden Theoretiker zugeschrieben wird, erfaBt dieser Begriff

nicht. Er ste llt in der Zol a-Forschung folglich ein begriffliches Pendant zu der In
terpretation sstereotypie dar, daB Zola den im Roman experimental formul ierten
wissen sch aftlichen Anspruch in se inen Romanen tiberwunden hab e , und steh t in
unmittelbarem Zusammenhang mit der Vorstellung, sein Denken se i inkoha
rent.

Der in un serer Einleitung von Carloni und Filloux tibernommene Begriff »vi

sion du monde« wurde in Lucien Goldrnanns Untersuchung tiber die Pensees
Pascals und Racines Theater zum ersten Mal systematisch e ingef tihrt.[6] Der von
uns gebrauchte deutsche Ausdruck sWeltanschauung- bez ieht sich ausdrticklich
auf da s Goldmannsche Verstandn is der »vision du monde« und nicht auf die von

Dilthey entscheidend beeinfluBte geistesgeschichtliche Kategorie. Folgende

zwei A spekte der Goldmannschen Bestimmung sind fur un s wichtig: Der Aus
druck »vision du monde« bezeichnet das KollektivbewuBtsein einer sozia len
Gruppe, das allgemein die »Totalschau menschlicher Beziehungen und der Be

ziehungen zwischen Mensch und Universum«[7] umfaBt. Da jedes Individuum

in einer Gesellsch aft mindestens einer sozialen Gruppe angehort und dies auf
sein Denken, Empfinden und Verhalten zurtickwirkt , sind die Ubereinst irnmun
gen mit den anderen Mitgl iedern der Gruppe das bestimmende Moment in se i
nem Denken . Deshalb nehmen wir an, daB auch ail e die jenigen Elem ente in Zo
las Denken und Kunst, die wie zum Bei spiel seine Metaphern a ls Zeich en seiner
Indi vidualit at und Originalitat gewertet werden , von einem Koll ektivbewuBtse in

beeinfluBt sind und ihn let ztlich als Mit glied eincr bestimmten gesell schaftlichen
Gruppe der Troisierne Republique ausweis en.

Eine weitere fur un s wichtige These Goldmanns besagt , daB eine grundle
gende E igen sch aft des Denken s und Verhalt en s dar auf beruhe ,

»daB es unabh angig von der immanenten Tendenz zur Bedeutung, die sich auf jedem
strukturierten Teilgebiet zeigt, bei Individuen und somit bei sozialen Gruppen auch die
Te ndenz gibt , eine globale Kohdrenz aller Teilsektoren diesen Typs zu schaffen.«[8)

Bish er ist es tibl ich , die einzelnen Bereiche in Zolas Denken zu atomisieren und

quasi als nicht miteinander in Verbindung stehende gedankliche Inseln zu be

handeln. Es gibt eine Fiille von Untersuchungen tiber Zolas politische Vorstel
lungen einerseits und seine asthetischen Po sitionen andererseits[9], unseres Wis
sens aber keine, die darstellt , ob und wie diese beiden Bereiche im Denken Zolas

zusammenhangen. Syntheti siert werden von den Interpreten nur die Untersu

chungsergebnisse eines E inzelbereiches. Deshalb konnen sie bestenfalls Ein

drticke tiber die verschie de nen Weltbilder vermitteln[lO], die man einzelnen Be
reich en zuordnen kann, nicht abe r die Weltanschauung Zolas in ihrer Gesamt

he it erfassen. Aufgrund der Erkenntnisse Goldmanns begreifen wir die »vision

du rnond e« als koharentes System aller se ine r Ideen und Vorstellungen . Da im
Vordergrund de s Schaffen s Zolas vo r allem die Be schaftigung mit den gesell

scha ftliche n, asthetischen und naturwissenschaftlichen Strornungen seiner Zeit
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steht, verstehen wir im weiteren unter der »vision du rnonde« Zol as die Synthese
der An schauungen, die er zu den Bereichen Politik, Wissen schaft und Kunst
entwickelt hat.

1.2. Die weltanschauliche Inkohdrenz in Zolas Jugendbriefen und ihre
Uberwindung

Zol a wird in seiner Jugend von den verschiedensten geistigen Stromungen seiner
Zeit beeinfluBt. Dies konnen wir anhand seiner Korrespondenz vor allem mit
seinen Freunden Cezanne und Bailie nachvollziehen, die Zola nach seinem
Wechsel nach Paris seit 1858 von dort aus fiihrt . In den Briefen der Jahre zwi
schen 1858 und 1862 stehen Begriffe wie -Poesie ., .Liebe-, >Seele< , .Welt
schrnerze (mal du siecle), allesamt zentrale Begriffe der Romantik[l], im Vor
dergrund und belegen, wie groB der EinfluB der romantischen Denktradition auf
Zola ist, zu der er sich auch offen bekennt.(2] Wie seinen romantischen Vorlau
fern sind ihm metaphysische Gedankengiinge ebenso vertraut wie das Empfin
den der Nahe Gottes.[3] Allerdings distanziert er sich schon friih von dem , was er
die »rornantische Schule« nennt. In einem Brief von 1861 schreibt er :

»Maintenant encore, je crois for tement que l'ecole romantique est morte et qu'il faut abso
lument reagir contre elle.«(4)

Diese Stellungnahme ist Au sdruck seiner schon seit einiger Ze it gefiihrten krit i
schen Au seinandersetzung vor allem mit George Sand.[5] Zolas Auseinander
setzung mit inha ltlichen und dann auch asthetischen Fragen wird nach anfangli
chen Schwierigkeiten immer gehaltvoller und liiBteine langsame Loslosung von
der »mytho-poetischen«[6] Tradition erkennen.

In dieser Phase sind Zolas Anschauungen letztlich weder der romanti schen
Denktradition noch dem wissenschaftlich orientierten Denken, das in den
1860er Jahren immer mehr Anhanger gewinnt und sparer die Theorie und Praxis
des Naturalismus ent scheidend beeinfluBt[7], zuzuordnen. Deutlich wird dies an
der Inkonsistenz der in den Briefen verwandten Begrifflichkeit. So spricht er
zum Beispiel von seinem »dedain de poete pour notre siecle de Iumiere-qx] und
verficht das Ideal des »artiste sublime se servant dignement de la lyre que Dieu
lui a confiee« .[9] Die aus seinen Stellungnahmen sprechende radikale Ableh
nung des in der Tradition der Aufklarung stehenden Rationalismus und die aus
dem Bild des Dichters von Gottesgnaden sprechende Gottesschwarrnerei sind
fester Bestandteil des romantischen Weltbildes[lO] und belegen, daB Zola noch
in dieser Tradition verwurzelt ist. Zur gleichen Zeit aber erk ennt er in seinen
Briefen an , daB die »exakten Wissenschaften« die Grundlage fiir jede menschli
che Erkenntnis sind[11] und der Dichter sich als »Mann des Fortschritts« erwei
sen muB.[12] Die aus dem Vertrauen in die Erkenntnisrnoglichkeiten der Wis
senschaft sprechende Wissenschaftsgliiubigkeit ist ebenso kennzeichnend fiir
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den Wissenschaftsenthusiasmus, der mit der Ablehnung von Metaphysik und Ir
rationalitat, zwei Merkmalen des romantischen Weltbildes[I3], einhergeht, wie
die Forderung, der Schriftsteller habe ein Mann des Fortschritts zu sein. Zola
verknupft in dieser Phase folglich Hypothesen, die fur die romantische Tradition
typisch sind, von der er sich zu losen im Begriffist[ 14], mit solchen, die Bestand
teil des Wissenschaftsdenkens sind und sein Schaffen spater entscheidend pra
gen . Dies bedeutet, daB er sich auf Denkweisen stutzt, die sich gegenseitig aus
schlieBen, sein Denken folglich weltanschaulich inkoharent ist.

Die zunachst aus einem spontanen Widerspruch heraus geflihrte Auseinan
dersetzung Zolas mit der Romantik oder zumindest dem, was er filr die Roman
tik halt, entspringt immer mehr seiner bewuBten Parteinahme fur die wissen
schaftliche Bewegung seiner Zeit, und spatestens im Jahre 1866 erkennt man,
daB seine Beschaftigung mit wichtigen Vertretern des »esprit scientifique« die
vollige Uberwindung seiner romantisch-metaphysischen Denkansatze bewirkt
hat. In einem Brief vom Januar oder Februar 1866 an Valabregue schreibt er :

»Et ici,entendezmoi: ilseraitbonque, desdemainvousvousmettiezauneceuvreperson
nelle;maisquecettecsuvrenevousfassepasoublierlamassededocumentsdontvousavez
besoinpour la rude tache que vous entreprenez.Monpauvre ami, vousquittez la poesie
trouvant Ieversunterriblelutteurqu'ilestdifficile dedompter.Combienvousallezsouffrir
aux prises avec la raison et la science.«[15]

Die Verwendung der Begriffe »document«, »raison« und »science« laBt erken
nen, daB Zola unter dem EinfluB Taines steht. Noch im gleichen Jahr gibt er in
einem Brief an denselben Adressaten bekannt, daB er in einer »Definition des
Romans« die Methode Taines zur Anwendung gebracht habe. DieseMethode ist
der zeitgenossischen Biologie und Psychologie verpflichtet und laBt keinen
Raum mehr fiir romantische Denkansatze, Kunst ist fiir Taine »une sorte de 10
gique immediate, une methode de connaissance«.[16] Deshalb versteht er seine
Kunsttheorie nicht als Asthetik, sondern als »rnethode d'utilisation des ceuvres
d'art en vue d'en tirer des renseignements historiques et d'aboutir finalement a
des lois.«[1?] Da Kunst und Wissenschaft das gleiche Ziel verfolgen, unterschei
det sie Taine nur deshalb, weil ihnen unterschiedliche Mittel zur Erreichung ih
res Zieles zur Verftigung stehen. Kunst und Wissenschaft schlieBen sich in seiner
Konzeption nicht gegenseitig aus, sondern erganzen sich.

In einem Vorgriff konnen wir die These formulieren, daB das Denken Zolas
etwa ab 1866 koharent ist, da er in diesem Jahr romantische Einfliisse, die sein
Denken zuvor inkoharent erscheinen lassen, uberwindet, und sich fiir die mo
dernen Denkstromungen seiner Zeit entscheidet. Wenn wir im folgenden nach
weisen konnen, daB Zolas Weltanschauung auf der Grundlage dieser Strornun
gen ein koharentes System bildet, das bis zu seinem Lebensende seine Kontinui
tat bewahrt hat, dann schlieBt diese Feststellung nicht seine Jugend mit ein , son
dern bezieht sich auf den Zeitraum nach 1866.[18]
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1.3. Die Erfassung des Zolaschen Denkens in seiner Kohdren: und Kon
tinuitiit

1.3 .1. Die Bestimmung der pol itischen Prinzip ien Zolas anhand seiner Zeitungs
artikel

Mit dem Namen Emile Zola verbindet sich im allgemeinen die Vorstellung des
Kiinstiers, der mit seinen Romanen und seinem Roman experimental den Natu
ralismus entscheidend gepragt und zu seiner Schule gemacht hat. Der Journalist
Zola hingegen ist bis auf seinen beriihmten Artikel J'Accuse , der sein offentli
ches Engagement fiir den jiidischen Offizier Dreyfus einleitet, kaum bekannt.
Dies iiberrascht deshalb, weil sein journalistisches Schaffen sehr umfangreich ist
und sein gesamtes kiinstierisches Schaffen begleitet. In der kritischen Ausgabe
von Henri Mitterand werden die Zeitungsartikel, die Zola nach 1870 schreibt, in
folgenden Artikelsamrnlungen zusammengefaBt:
- La Republique en marche (Repuma) .[I] Diese Artikelsammlung erfaBt Zolas

Tatigkeit als Pariamentsberichterstatter fiir die republikanische Zeitung La
Cloche[2] zwischen dem 12. Februar 1871 und dem 5. August 1872.

- Etudes sur la France contemporaine (EsuF).[3] Sie umfaBt Artikel, die Zola
zwischen 1875 und 1878 fiir eine Zeitung in St. Petersburg schreibt.

- Une Campagne (Camp).[4] Diese Sammlung umfaBt aIle Artikel, die Zola
zwischen dem 20 . September 1880 und dem 27 . Juni 1881 fiir die Zeitung Le
Figaro schreibt, die 1880 ihre monarchistische Tendenz aufgibt und von da an
die republikanische Regierung unterstiitzt.(5] Diese Sammlung erscheint
1882 in Buchform.
Une nouvelle Campagne (NouC).[6] Sie faBt, mit Ausnahme des letzten, Arti
kel zusammen, die Zola 1895/96 fiir den Figaro schreibt.

- La Verite en Marche (VeMa) .[7] Die Artikel dieser Sammlung werden zwi
schen dem 25. November 1897 und dem 8.Marz 1901 entweder alsBroschiire
verkauft oder erscheinen im Figaro oder in L'Aurore, einer Zeitung ohne ein
heitliche politische Tendenz, die allgemein den »journaux republicains de
gauche« zugerechnet wird .[8]
Diejenigen Zola-Interpreten, die sich mit seinem politischen Denken ausein

andersetzen, erkennen im allgemeinen an, daB die Vielzahl seiner Zeitungsarti
kel wichtiges Material zur Bestimmung seines politischen Denkens bereit
stellt.[9] Dieser Aussage kann man zustimmen, sie bedarf aber einer Prazisie
rung. Die Zahl der Zeitungsartikel zum Thema sPolitik. ist im Verhaltnis zur Ge
samtzahl der Artikel relativ gering.j lfl] Zola beschaftigt sich nur wahrend seiner
Tatigkeit als Parlamentsberichterstatter in den Jahren 1871/72 umfassend und
ausschIieBIich mit den politischen Fragen seiner Zeit. Sparer ist seine journalisti
sche Tatigkeit vorrangig auf das kiinstlerische und gesellschaftliche Leben seiner
Zeit gerichtet. Er greift mit Ausnahme der Artikel, die er wahrend der Drey
fus-Affaire schreibt, nur noch beilaufig politische Themen auf, weil er von den
Zeitungen vor allern als Spezialist »de la -Causerie-asujet libreej l l] engagiert
wird.
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Da unser Ziel darin besteht, die politischen Prinzipien Zolas moglichst urnfas
send zu erschlieBen, und Zola in der Artikelsammlung La Republique en marche
umfassend zu den politischen Fragen seiner Zeit Stellung nimmt, wollen wir
diese in den Mittelpunkt unserer Untersuchung stellen. Nicht aile politischen
Prinzipien Zolas sind zur Zeit der Abfassung der darin enthaltenen Artikel vollig
entwickelt, sondern sie reifen im Laufe der Zeit erst noch und werden modifi
ziert. Deshalb mtissen wir von Fall zu Fall auf die anderen genannten Artikel
sammlungen zurtickgreifen. Diese werden nach der Erfassung der politischen
Prinzipien starker berticksichtigt, wenn es im AnschluB daran gilt, die Kontinui
Hit des politischen Denkens darzustellen.

1.3.1.1. Die mit dem Untersuchungscorpus .Zeitungsartikek verbundenen Pro
bleme
Die Erfassung der politischen Prinzipien Zolas anhand seiner Zeitungsartikel
erweist sich als problematisch, denn Zola begreift sich als »greffier«, der einzig
darauf bedacht ist, dem Leser aus der Haltung eines unbeteiligten und unpartei
lichen Beobachters heraus den »proces verbal« der Ereignisse im Parlament
oder anderswo zu tibermitteln .[12] Er vertritt damit eine Position, die wesentli
cher Bestandteil des Selbstverstandnisses des Journalisten ist.[13] Ihr entspricht
das Streben des Journalisten nach Objektivitat und das Bemtihen, die Informa
tion ohne manipulatives Zutun mitzuteilen. Wie konnen nun aber Zeitungsarti
kel, deren Verfasser die Informationen neutral zu tibermitteln trachtet, ohne
damit ein personliches Interesse zu verfolgen, dazu benutzt werden, urn das poli
tische Denken dieses Verfassers zu erschlieBen? Sind diese Artikel aufgrund die
ser Tatsache tiberhaupt ein geeigneter Untersuchungsgegenstand, urn unser Ziel
zu erreichen?

Bei der Lekttire der Zeitungsartikel ist nicht zu tibersehen, daB Zola explizite
Hinweise auf seinen politischen Standort gibt, indem er sich zum Beispiel mit ei
ner bestimmten politischen Strornung identifiziert. So spricht er von den Linken
als von seinen Freunden (Repuma S. 363) oder erklart, daB ihn einzig die Arbeit
der Linken mit Hoffnung erftille. (Repuma S. 649) Diese expliziten Hinweise auf
Zolas Denken bilden in der Zola-Forschung bisher das Hauptmaterial ftir die
Bestimmung seiner politischen Ideen. Aile Interpreten sind sich darin einig, daB
Zola zumindest bis Anfang der 1890er Jahre dem Republikanismus zuzuordnen
sei und er das politische und gesellschaftliche Geschehen in seinen Artikeln von
der Position des Republikaners aus geschildert habe. Zugleich hat diese Er
kenntnis einige Zola-Interpreten zu der Feststellung veranlaBt, die neutrale Hal
tung Zolas sei nur ein Anspruch , der bei der Abfassung seiner Artikel in den
Hintergrund getreten sei.[14] Die Tatsache, daB Zola zum Teil eindeutig Partei
ergriffen habe, sei der Grund dafiir, daB sein Neutralitatsanspruch nicht reali
siert werden konnte und seine Artikelletztlich das Werk eines »partisan« sei
en .[1S]
Dieser korrekte Ansatz gegentiber den Zeitungsartikeln Zolas hat allerdings

nicht zu der Erkenntnis geftihrt, daB auch die sog. neutralen Passagen im Hin-


