
Theatergeschichte

Theaterwissenschaftliche Erganzungen zu 

» Catharina von Georgian «

Im Marzheft, S. 97-103, hat Heidrun Lange 

den Kenntnisstand zu der Stichfolge zu An

dreas Gryphius’ Drama Catharina von Geor- 

gien erweitert. Ihre Uberlegungen sollen hier 

aus theatergeschichtlicher Perspektive erganzt 

werden. Wie sie ausfiihrt, deutet von den bei- 

den grundlegenden Studien zum Biihnenbild 

des protestantischen Schuldramas des 17. Jh.s 

diejenige von Willi Flemming (Andreas 

Gryphius und die Biihne, 192.1) die Stiche als 

Illustrationen einzelner Dramenszenen einer 

konkreten Auffiihrung, wogegen Harald Zielske 

(Andreas Gryphius’ ,Catharina von Georgien1 

auf der Biihne, in: Maske und Kothurn Heft 

17, 1971, S. 1-17) zu dem SchluB kommt, daB 

es sich dabei - wenn auch ausgehend von einer 

bestimmten Auffiihrung - eher um eine Pro- 

jektion handeln diirfte, die von den gesamt- 

europaischen hofischen Auffiihrungsbedin- 

gungen und -konventionen der Theaterkultur 

des 17. Jh.s inspiriert ist.

Das Titelblatt der Stichfolge bezieht sich auf 

»Feste teatrali« des Jahres 1655. Die entspre- 

chende Auffiihrung lokalisiert Flemming im 

nordwestlich von Breslau gelegenen, mit einer 

Saalbiihne ausgestattetem SchloB Wohlau, 

Zielske hingegen zieht das siidostlich von 

Breslau, auf halbem Weg nach Brieg gelegene 

Ohlau in Erwagung, laBt die Frage aber offen. 

Lange schlagt als Ort das Breslauer Magdale- 

nen-Gymnasium und als AnlaB einen Einzug 

der fiirstlichen Familie von Liegnitz-Brieg- 

Wohlau vor. Als Beleg dient ihr der - weder 

von Flemming noch von Zielske beriicksich- 

tigte - Kupferstich von Jan Kuglin aus dem 

Jahre 1644, der den Innenraum der Bibliothek 

des Breslauer Maria-Magdalenen-Gymna- 

siums zeigt. Diese Abbildung weist hinsicht- 

lich der Raumarchitektur wie auch des Bild- 

ausschnittes eine hochgradige Ubereinstim- 

mung mit der vorletzten, die Folterung 

Catharinas darstellenden Radierung (A 1 2710 

g) der Stichfolge auf. Zudem vermochte Lange 

die Identitat des auf dem italienischsprachigen 

Titelblatt angegebenen Szenographen Gregor 

Biber zu bestimmen: Es handelt sich um den 

damaligen Prases des Breslauer Magdalenen- 

Gymnasiums, der u. a. in Frankreich und Ita- 

lien studiert hatte.

So frappierend diese Analogien auch sind, 

besteht doch aus theaterwissenschaftlicher Sicht 

Erganzungsbedarf hinsichtlich der aus dieser 

Quellenlage gezogenen SchluBfolgerung, dafi 

das Magdalenaum »wahrscheinlich [...] der 

Ort der Auffiihrung war« (S. 98). Der Miinch- 

ner Theaterwissenschaftler Christopher Balme 

hat in j lingerer Zeit darauf verwiesen, daB ent- 

sprechende Bildquellen nicht per se als »direkte 

Auffiihrungsdokumente« angesehen werden 

konnen, sondern auch als Produkt bestimmter 

zeitgendssischer ikonographischer, von der 

tatsachlichen Auffiihrungsrealitat abweichen- 

der Codes und Praktiken (Interpreting the Pic

torial Record: Theatre Iconography and the 

Referential Dilemma, in: Theatre Research 

International Vol. 22, Nr. 3, 1997, S. 190- 

201). Angesichts dieses »referentiellen Dilem

mas« verdient daher - neben dem ikonogra- 

phischen Vergleich - auch das ikonologische 

Potential der Stichfolge Beriicksichtigung, so 

daB auf der Basis von Langes Fund auch 

etwaige Zusammenhange zwischen hofischer 

Theaterpraxis und protestantischem Schul- 

theater sowie EinfluBwege der Theaterkultur 

sondiert werden konnen.

Bereits Zielske geht davon aus, daB das Genre 

des protestantischen Schultheaters mit dieser 

Bilderfolge in die Nahe der Konventionen des 

europaischen hofischen Theaters in der Mitte 

des 17. Jh.s geriickt werden sollte. Davon 

zeugt schon die Verwendung der italienischen 

Sprache auf dem Titelblatt. Die Bezeichnung 

»Feste Teatrali« ist nicht zwingend als Hin- 

weis auf eine wiederholte Auffiihrung zu inter-
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Abb. i Titelblatt zu »La finta pazza«. Wolfen- 

biittel, Herzog August Bibliothek, Sign. M: Lk 4° 

61 (HAB)

pretieren (so Lange, S. 98), sondern bezeichnet 

mehraktige Musiktheaterdarbietungen, zuweilen 

mit ausufernden Intermezzi, wie sie an Fiir- 

stenhofen oder den venezianischen und nea- 

politanischen Opernhausern aufgefiihrt war

den. Mit dem Zusatz »tragiche« ist der Begriff 

hingegen nicht gelaufig. Sollte damit der Ita- 

lienkenner Biber - entweder augenzwinkernd 

oder ernsthaft ambitioniert - eine Ver- 

quickung von musikalisch-hofischer Auf- 

fiihrungspraxis und Sprechtheater anvisieren? 

Das direkte Vorbild fur die Stichfolge zur Ca

tharina von Georgien ist, wie Zielske ausfin- 

dig gemacht hat, die mit sechs Bildtafeln ver- 

sehene Edition des Opernlibrettos La finta 

pazza von Giulio Strozzi mit Musik von Fran

cesco Sacrati (G. S., Feste theatrali per la finta 

pazza, Rappresentate nel piccolo Borbone in 

Parigi quest anno 1645/Drama del Sign. Giu

lio Strozzi, Paris [ohne Verlegerangabe] 1645). 

1641 in Venedig uraufgefiihrt und verlegt (La 

finta pazza, Venedig: Surian 1641), wurde das 

Werk 1645 in Paris im Petit Bourbon, wo sich 

der Theatersaal der italienischen Truppen 

befand, unter der Leitung von Giacomo 

Torelli, der schon die venezianische Urauf- 

fiihrung ausgestattet hatte, vor hofischem 

Publikum aufgefiihrt und gilt als erste in Paris 

aufgefiihrte italienische Oper. Torelli erhielt 

1645 auch das konigliche Druckprivileg fur 

die italienischsprachige Buchausgabe des 

Librettos samt Beschreibung der szenischen 

Aktionen der Intermedien; die Stiche wurden 

nach seinen Entwiirfen ausgefiihrt von Noel 

Cochin. Die frappierende Ahnlichkeit zwi- 

schen der Stichfolge der Catharina von Geor

gien und La finta pazza fallt bereits beim Ver- 

gleich der Titelblatter ins Auge (Abb. 1).

Biber und Using haben die Gestaltung der an 

einen Sockel mit Inschrift lehnenden Frauen- 

gestalt iibernommen, die Parisansicht im Hin- 

tergrund zur Vedute von Breslau umgestaltet 

und um die als Chach Abas identifizierbare 

Gestalt sowie um den herabfliegenden Engel 

mit Krone und Palmwedel erganzt. Der Wort- 

laut der Widmung diente Biber als direkte 

Vorlage, lediglich der von Torelli angegebene 

Auffiihrungsort findet sich hier nicht. 

Torelli: »Feste Theatrali per la finta pazza 

Drama del Sig.r Giulio Strozzi, rappresentate 

nel piccolo Borbone in Parigi quest anno 

MDC.XLV. et da Giacomo Torelli da Fano 

Inventore, Dedicate ad Anna d’Austria Regina 

di Francia Regnante, cum Privilegio.«

Biber: »Feste Theatrali Tragiche per la Catha

rina di Giorgia del Sig. Andrea Gryphi, Dedi

cate a Lodovica Duchessa di Ligniz, Brieg, e 

Wohlaw, [...] Rappresentate da Vigilio Castore 

Budorgese, Inventore Fatte coll aqua forte da 

Giovan Using Pittore MDCLV.«

Durch Ubernahme der Bezeichnung »inven

tore« stellt sich Biber auf eine Stufe mit Torelli, 

dem beriihmtesten Biihnenbildner und Thea- 

termaschinisten jener Zeit. Die Analogien zur 

Druckausgabe von La finta pazza sind damit 

nicht erschopft: Die Graphik At 2710 f der
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Abb. 2 

Agostino Carracci, 

Apollo erlegt Python.

Szenenbild sines 

Intermediums der 

Florentiner 

Fiirstenhochzeit von 

1589 (The Illustrated 

Bartsch 39 [formerly 

vol. 18], part 1, 

Italian Masters of the 

16th Century, 

New York 1980, S. 164)

Stichfolge zu Catharina von Georgien ist 

offensichtlich inspiriert von der ersten, nach 

dem Text des Prologs eingebundenen (unpagi- 

nierten) Bildtafel. Diese zeigt eine Apotheose 

vor einer zentralperspektivisch angeordneten 

Pappelallee, die bei Biber und Using auf die 

Hinterbiihne verlegt ist. Ebenso diirfte die im 

Vordergrund von Kolonnadengangen und im 

Hintergrund von einer Stadtansicht domi- 

nierte Graphik At 2710 h in Anlehnung an die 

dritte und vierte Bildtafel von La tints pazza 

konzipiert worden sein.

Neben diesen Ubereinstimmungen der in eini- 

gen Graphiken abgebildeten Biihnenraumge- 

staltung entstammen auch einzelne Details 

druckgraphisch iiberlieferten »Hdhenkamm«- 

Inszenierungen der hofischen Festkultur. Der 

den Bildmittelpunkt bildende Drache in Gra

phik A 1 2710 b ist ein bildliches Zitat der 

Hochzeitsfeier von Ferdinand I. von Medici 

mit Christine von Lothringen am 2. Mai 1589 

in Florenz. Aufgefiihrt wurde das Stuck La 

Pellegrina von Girolamo Bargagli mit sechs 

musikalischen Intermedien verschiedener 

Komponisten mit fulminanter Theatermaschi- 

nerie unter der Leitung von Bernardo Buon- 

talenti. Im dritten Intermedium II combatti- 

mento pitico d’Apollo wird der Kampf zwi- 

schen Apoll und dem als Drache dargestellten 

Python gezeigt. Der Biihnenzauber Buontaien- 

tis wurde von Agostino Carracci in einem 

Stich festgehalten und diirfte so Biber und 

Using als Vorlage gedient haben (Abb. 2).

Bei der auf einer Wolke herabschwebenden 

Personifikation der Ewigkeit auf demselben 

Blatt wird eine Stichwiedergabe des Biihnen- 

bildes des I. Akts von Pierre Corneilles erfolg- 

reichem Maschinenstiick Andromede zitiert, 

einer Auftragsarbeit fiir Kardinal Mazarin, die 

1650 im Petit Bourbon in der Ausstattung von 

Torelli und mit Musik von Charles Coypeau 

D’Assoucy aufgefiihrt wurde (P. C., Andro

mede: tragedie representee avec les machines 

sur le Theatre royal de Bourbon, Rouen: Lau

rens Maurry, 1651; Quartausgabe mit 6 Sti- 

chen). Uber einer Stadtansicht erscheint hier 

Venus auf einer Wolke vor einem Hintergrund 

mit Stern und Strahlenkranz (Abb. 3).

Dieser Umbildung der antiken Venus in die 

Personifikation der (christlichen) Aeternitas 

kann im Kontext von Gryphius’ Martyrer- 

tragodie vor allem aus literatur- und theaterhi-
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storischer Sicht programmatischer Charakter 

zugeschrieben werden. Wahrend in Corneilles 

popularem Martyrerdrama Polyeucte Martyr 

(entst. 1642, Erstdruck 1643) das christliche 

Tugendideal mit einer Liebeshandlung ver- 

kniipft ist, fordert Gryphius im Vorwort der 

Erstausgabe von Leo Armenius von 1650 

durch den Vergleich seiner wohl um 1647, 

nach seiner Riickkehr aus Frankreich verfafi- 

ten Catharina von Georgien mit Corneilles 

Stuck die Ausblendung des Liebesmotivs 

zugunsten eines christlichen Stoizismus-Ideals. 

Damit begriindet er das schlesische Martyrer

drama als eigenstandige regionale Gattung in 

Abgrenzung zum dominierenden franzdsi- 

schen Muster und ermoglicht so dessen Rezep- 

tion im protestantischen Schultheater.

Gleichzeitig kann die Stichfolge interpretiert 

werden als ein - zumindest suggerierter - 

Annaherungsversuch des Schultheaters an das 

hofische Theaterleben. Schon einige Jahre 

zuvor inszenierte der Gelehrte und Hauslehrer 

Justus Georg Schottelius am Hof von August 

d. J. von Wolfenbiittel und Braunschweig sein 

allegorisches Zeit-Stiick Neu erfundenes Freu- 

den-Spielgenandt FriedensSieg (Urauffiihrung 

1642, Erstdruck mit Stichen zur Auffiihrung 

ersch. 1648,- quer-8°) mit seinen Zoglingen, 

den Sohnen von August, in Anlehnung an die 

hofische Theaterasthetik mit Musik- und Tanz- 

einlagen sowie kleinen Trionfi.

Beriihrungen von hofischem Theater und 

Schultheater finden sich zeitgleich in Paris, wo 

Jesuiten-Schultheater ab 1641 auf Initiative 

des Kardinals Richelieu auch vor hofischem 

Publikum in deren Residenzen und Theater- 

salen gespielt wurde und Schuler gelegentlich 

auch bei professionellen Musik- und Tanz- 

theaterauffiihrungen in offentlichen Hausern 

mitwirkten (siehe hierzu: Erneste Boysse, Le 

theatre des jesuites, Paris: Henri Vaton, 1880, 

S. 7&ff. und S. 1I4ff.). Da Biber, wie aus Lan

ges Ausfiihrungen (S. 98) hervorgeht, in 

Frankreich studiert hat und daher sowohl mit 

der dortigen wie auch der deutschsprachigen 

Theater- und Editionspraxis vertraut war, ist 

ein solches Vorhaben der Annaherung von 

Hoftheater und protestantischem Schultheater 

im Kontext einer Auffiihrung der Catharina 

von Georgien fur das Haus Liegnitz, Brieg und 

Wohlau keineswegs abwegig. Damit kbnnte 

auch die - von Flemming, Zielske und Lange 

jeweils unterschiedlich entschiedene - Frage 

nach dem tatsachlichen Auffiihrungsort letzt- 

lich von sekundarer Bedeutung sein, da eine 

Mitwirkung der Schuler des Magdalenaums 

unter der Leitung von Biber, sei es nun im Rah- 

men eines hofischen Auffiihrungskontextes 

oder im Breslauer Magdalenaum selbst, 

jeweils durchaus moglich ware.

Im Rahmen der an den hofischen Auf- 

fiihrungskonventionen des 17. Jh.s orientier- 

ten Bilderfolge stellt nun allerdings das in Gra- 

phik A 1 2710 g abgebildete, im Drama nur 

als Botenbericht dargestellte Martyrium Ca

tharinas einen Bruch dar. Hier folgen Biber 

und Using offensichtlich der Mitte des 17. Jh.s 

gangigen Tradition, zentrale, aber szenisch 

nicht prasentierbare Ereignisse des Dramas, 

insb. Toten und Sterben, druckgraphisch auf 

den Titelblattern oder Frontispizen der jewei- 

ligen Buchausgaben zu visualisieren. Promi- 

nente zeitgendssische Beispiele hierfiir sind 

etwa der Titelkupfer der Erstausgabe von Cor

neilles Polyeucte (1643), der die Zerstdrung 

von Gotzenbildern zeigt, die im Drama selbst 

nur durch den Bericht Stratonices von der 

Tempelschandung Nearques und den blasphe- 

mischen Aufierungen Polyeuctes in III,2 the- 

matisiert werden, wie auch die Darstellung des 

Brudermords im Erstdruck von Corneilles 

Horace (1641) oder die Abbildung des toten 

Vaters der Chimene in den deutschen Uberset- 

zungen des Cid von Georg Greflinger (1650) 

und Isaac Claufi (1655).

Mit der Situierung von Catharinas Martyrer- 

tod auf dem durch Kuglins Stich von 1644 

(Abb. 2 bei Lange) dem Breslauer Publikum 

wohl bekannten heimischen Bibliotheks- 

Schauplatz wird in Graphik A 1 2710 g zudem 

auf die zentrale Rolle der Buchkultur und 

Buchgraphik angespielt, die iiberhaupt erst die
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Voraussetzungen fur die Verbreitung der sich 

in den Stichen A i 2710 b-f dokumentierenden 

Bezugnahme auf die transnationale Auf- 

fiihrungpraxis jener Zeit bilden. Die Zirkula- 

tion des Wissens und die Kenntnis von Thea

ter vollziehen sich schon Mitte des 17. Jh.s 

weniger in Form direkter Anschauung (diese 

bleibt oft den begiiterten Reisenden vorbehal- 

ten), sondern zuvorderst durch den Druck.

So erscheint mir denn auch Langes These, da£> 

»die Serie [...] einem Prachtdruck des Dra- 

mentextes zu einer Auffiihrung beigegeben 

werden [sollte]« (S. pyf), im Hinblick auf die 

sich in den Ausgaben von FriedensSieg, La 

finta pazza und Andromede dokumentierende 

damalige Editionspraxis problematisch. Cor

neille lief? zur Urauffiihrung seines Maschi- 

nenstiickes 1650 zwar ein Programmbuch mit 

Inhaltsangabe und Biihnenbildbeschreibung 

drucken (»Dessein de la tragedie d’Andro- 

mede representee sur le theatre royal de Bour

bon, contenant 1’ordre des scenes, la descrip

tion des theatres et des machines et les paroles 

qui se chantent en musique,« Rouen [Eigen- 

verlag PC. ] 1650), jedoch ohne Abbildungen. 

Die genannten Prachtausgaben erschienen alle 

erst, nachdem das Stuck bereits langere Zeit - 

offentlich oder bei Hofe - gespielt worden 

war, und auf dem Titelstich ist stets der Auf- 

fiihrungsort exakt benannt. Auch die wohl 

von Gryphius selbst besorgte und ebenfalls der 

Herzogin Luise von Liegnitz, Brieg und 

Wohlau gewidmete Erstausgabe des Dramas 

(in: Andreae Gryphii Deutscher Gedichte / 

Erster TheiL Breslau: Lischke, 1657) enthalt - 

bis auf einen allgemeinen Titelkupfer - keine 

Abbildungen geschweige denn Auffiihrungs- 

hinweise.

In ihrer Kombination von Bildzitaten, die der 

hofischen Auffiihrungspraxis von Maschinen- 

stiicken entlehnt sind, und der bildlichen Dar- 

stellung des Botenberichts, die an die damalige 

Praxis der Dramen-Edition anschliefit, stellt 

die Stichfolge ein bislang singulares Doku- 

ment dar. Angesichts der momentanen Quel-

Abb. 3 Pierre Corneille, Andromede. Tragedie. 

Representee avec les Machines sur le Theatre 

royal de Bourbon. Rouen, Laurens Maurry 

1651, Stick ohne Paginierung, nach Aiiii verso 

(Raimondo Guarino, La tragedia e le macchine, 

Rom 1982, Abb. 6)

lenlage erscheint es miiBig, sie allein als ein 

Auffiihrungsdokument i. S. einer Parallelitat 

von hofischer Festkultur und protestanti- 

schem Schuldrama zu betrachten, wie es noch 

Zielske (1971, S. 15-17) vorgeschlagen hat. 

Gleichzeitig dokumentiert sich in der Graphik 

A 1 2710 g auch die Funktion von Theater- 

texten jenseits des szenisch Spektakularen im 

Kontext einer meist protestantisch gepragten 

volkssprachlichen Lese- und Bildungskultur 

seit der Mitte des 17. Jh.s, die nicht nur im 

Schultheater, sondern auch in Adelskreisen, 

Sprachgesellschaften und akademischen Zir- 

keln zu finden ist. Insofern bestatigen Langes 

Entdeckung der Identitat von Biber und ihr 

Verweis auf den Bibliotheks-Schauplatz die 

Ergebnisse neuerer Forschungen, die nicht nur 

der Biihne, sondern auch dem Buch eine tra- 

gende Rolle im ProzeS der Internationalisie- 

rung, Professionalisierung und Institutionali- 

sierung des Theaters der Friihen Neuzeit 

zuschreiben.

Katharina Keim

Fur die freundliche Unterstiitzung meiner 

Recherchen zu Theatertexteditionen des 17. 

Jh.s danke ich der HAB Wolfenbiittel.
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