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Zur Funktion der Bühnenmusiken  
in Wagners Tristan und Isolde

Robert Maschka

der akustische normalfall in der gattung Oper lässt sich so beschreiben: Aus dem 
Orchestergraben tönt der instrumentalpart und von der Bühne der gesang der 
solisten und des chors. diesen Opern-normalfall will ich hier nicht ins zentrum 
meiner überlegungen stellen, freilich aber in gebotener kürze vorausschicken, wel-
che funktion dem Orchesterpart in Wagners Tristan und Isolde zukommt. Aus-
gehend von Wagners charakterisierung der leitmotive als »gefühlswegweisern«1 
durch das drama, kann man sagen, dass das Orchester hier als allwissender er-
zähler Auskunft über das innenleben der Bühnenakteure gibt. und so kommt 
im Orchester zum tragen, was insbesondere die Protagonisten des Tristan in der 
Wortsprache nur unzureichend zu artikulieren vermögen, wenn sie nicht sogar voll-
ständig ins schweigen fallen. Wagner selbst beschrieb diesen sachverhalt 1860 in 
seiner Abhandlung Zukunftsmusik so: »in Wahrheit ist die größe des dichters am 
meisten danach zu ermessen, was er verschweigt, um uns das unaussprechliche 
selbst schweigend sagen zu lassen; der Musiker ist es nun, der dieses Verschwiegene 
zum hellen ertönen bringt«.² Mit dieser Vorbemerkung im hinterkopf wenden 
wir uns nun den Bühnenmusiken in Tristan und Isolde zu. hierbei sei die These 
in den Raum gestellt, dass alle Bühnenmusik mit den Akteuren in einem anderen 
zusammenhang steht, als die Musik aus dem Orchestergraben. Wie und mit wel-
cher Absicht Wagner diese Bühnenmusiken einsetzt, das sei im folgenden erörtert. 

Auch sei davon ausgegangen, dass Wagner den einsatz von Bühnenmusik von 
Anfang an genau erwogen und minutiös geplant hat. denn bereits in der konzep-
tionsphase seiner dramen war das ineinander von text, Musik und szene präzise 

1 OuD, s. 360.
2 »zukunftsmusik. An einen französischen freund (fr. Villot) als Vorwort zu einer Prosa-überset-

zung meiner Operndichtungen«, SSD 7, s. 87–137, hier s. 130.
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kalkuliert, wie etwa aus einem Brief vom 30. Januar 1844 hervorgeht, den Wagner 
während seiner Arbeit am Tannhäuser an karl gaillard schrieb: »es ist bei mir nicht 
der fall«, so heißt es dort, 

»daß ich irgend einen beliebigen stoff wähle, ihn in Verse bringe, u. dann 
darüber nachdenke, wie ich auch eine passende Musik dazu machen wolle; – bei 
dieser Art des Verfahren’s würde ich allerdings dem uebelstande ausgesetzt, mich 
zweimal begeistern zu sollen, was unmöglich ist. die Art meiner Production ist 
aber anders: – zunächst kann mich kein stoff anziehen, als nur ein solcher, der 
sich mir nicht nur in seiner dichterischen, sondern auch in seiner musikalischen 
Bedeutung zugleich darstellt. ehe ich dann daran gehe, einen Vers zu machen, 
ja eine scene zu entwerfen, bin ich bereits in dem musikalischen dufte meiner 
schöpfung berauscht, ich habe alle töne, alle charakteristischen Motive im 
kopfe, so daß, wenn dann die Verse fertig u. die scenen geordnet sind, für mich 
die eigentliche Oper ebenfalls schon fertig ist, u. die detaillirte musikalische 
Behandlung mehr eine ruhige u. besonnene nacharbeit ist, der der Moment des 
eigentlichen Produziren’s bereits vorangegangen ist.«³

es ist auffällig, dass Wagner im Tristan die eingangsszenen aller drei Akte so »ge-
ordnet« hat, dass nach Aufzug des Vorhangs jedes Mal Musik aus dem Bühnen-Off 
zu hören ist. in allen drei fällen inszeniert Wagner eine »Aufmerksamkeitsverschie-
bung weg vom Orchestergraben«4 hin auf die Bühne – freilich nicht als Bruch: 
denn obzwar Musik aus dem Bühnenraum erklingt, schweigen die Akteure noch. 
zu Beginn des ersten Akts sind wir überdies mit einem spezialfall konfrontiert: 
Wir hören »aus der höhe, wie vom Maste  her«⁵ – so Wagners Regiebemerkung  – 
die unbegleitete stimme eines unsichtbar bleibenden jungen seemanns (Beispiel 1). 

es ist zu Recht auf die engen musikalischen Beziehungen zwischen diesem solo-
gesang und dem Tristan-Vorspiel hingewiesen worden.6 so setzt der gesang ebenso 
wie das Vorspiel mit einem kleinen sextsprung aufwärts mit anschließender fallender 
kleiner sekunde ein (t. 112 f.). und die erste Phrase »Westwärts schweift der Blick«

3 WB 2, s. 358.
4 gerald fink, Neue Funktionen für eine alte Bühnentradition. Richard Wagners Musik auf 

dem Theater, herzogenaurach 2008, s. 200, <opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de / volltex-
te / 2009 / 3298 / pdf / finkdissertation.pdf> (27. september 2015).

5 Tristan und Isolde, textbuch aus ›gesammelte schriften und dichtungen‹ (letzte fassung), SW 27, 
s. 307. die Angaben folgen der dortigen Verszählung.

6 siehe dazu bspw. egon Voss, »Musikalische komposition und dramatischer sinn. Beobachtungen 
am tristan«, in: Bayreuther Festspiele 2005, Programmheft, hrsg. von Wolfgang Wagner, Bayreuth 
2005, s. 15 f.
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Beispiel 1: gesang des jungen seemanns, t. 112–137

nimmt mit dem tritonussprung zum schluss ein intervall auf, das bereits den aller-
ersten zusammenklang des Vorspiels, den tristan-Akkord, mitgeprägt hat. Vor al-
lem aber verunklart der tritonus die tonalen Verhältnisse der seemannweise: Mög-
licherweise würde der hörer erwarten, dass sich die tritonusspannung leittönig 
nach oben, also nach g1 löst. Wagner aber biegt mit der zweiten Phrase »Ostwärts 
streift das schiff« nach unten ab zum f1 (t. 113). damit antwortet dem tonal fragi-
len, auch rhythmisch instabilen gebilde der ersten Phrase eine tonal grundsolide 
und den ¾-takt deutlich markierende Wendung, die auf den schlusston es1 (t. 114) 
zielt. die antithetische fügung der Phrasen prägt nun den gesang des seemanns 
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insgesamt und zwar analog zum text. dieser teilt dem Publikum nicht nur mit, wo 
sich die szene zuträgt, eben auf einem von irland nach Osten, sprich: nach korn-
wall segelnden schiff; vielmehr wird noch vor einsetzen der handlung der hörer 
mit einer liebesgeschichte konfrontiert: einem trennungsschicksal. egon Voss hat 
dem gesang eine originelle deutung gegeben. er versteht nämlich die fazitartige 
schlusswendung »irische Maid, du wilde, minnige Maid!« (t. 132–135) in ihrer fes-
ten B-dur-tonalität so, dass der sänger froh sei, den fängen der wilden frau aus 
irland glücklich entkommen zu sein: wie ein zweiter Odysseus, der den lockungen 
der sirenen widerstanden hat.7

isolde wiederum glaubt sich als »wilde irische Maid« angesungen und verhöhnt. 
das ist merkwürdig. denn isoldes schicksal einer nach kornwall zwangsverhei-
rateten königstochter lässt sich mit dem der in irland zurückgelassenen geliebten 
eigentlich nicht verwechseln. isoldes erzürnte Reaktion auf den gesang ist also 
schief. freilich bringt isoldes Aufwallung die handlung in gang. es sei nur kurz 
darauf hingewiesen, dass die gesangsphrase »frisch weht der Wind der heimat zu« 
alsbald ins Orchester wandert und zu einem leitmotiv wird, welches der heimkehr 
nach kornwall zugeordnet ist (erstmals t. 146 mit Auftakt ff.). Jedoch wollen wir 
uns dem gesang des seemanns noch einmal zuwenden, wenn nämlich ein Aus-
schnitt daraus abermals erklingt (Beispiel 2): 

hier blickt isolde während des gesangs auf tristan. und der seemann schließt 
dieses Mal nicht mit dem lobpreis auf die »wilde minnige Maid«, sondern bereits 
mit dem unmittelbar vorausgegangenen Vers »Weh! Ach wehe, mein kind!« (t. 308–
310). hier fällt zweierlei auf: zum einen der leidensgestus, der sich in der fallenden 
chromatik der schlusswendung kundtut. zum anderen ist dem gesang dieses Mal 
das tremolo der streicherbässe unterlegt, das von g (t. 296) aus chromatisch nach d 
(t. 310) sinkt. damit beschreibt dieser abwärtsführende Quartgang die linie eines 
passus duriusculus, seit Alters her eine formel für kummer und schmerz. Offen-
bar sollen wir in dieser Basslinie nun isoldes andere Wahrnehmung nachvollziehen. 
nun hört sie aus dem gesang des seemanns eben nicht jene Verhöhnung heraus, 
der sie alsbald während des spottlieds von kurwenal und der schiffsmannschaft tat-
sächlich ausgesetzt sein wird. Vielmehr bietet ihr der gesang aufgrund seines inhä-
renten leidensgestus’ die Möglichkeit zur identifikation. und so kehrt sich in isol-
des zu sich gesprochenen und auf tristan bezogenen Worten »Mir erkoren, – / mir 
verloren, – / hehr und heil, / kühn und feig« (V. 91–94) die fallende chromatik 
zum chromatisch aufsteigenden sehnsuchtsmotiv um, während das englischhorn

7 ebd., s. 17.
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Beispiel 2: zweiter gesang des seemanns, t. 296–317
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die Anfangsseufzer des Tristan-Vorspiels intoniert (t. 310–317) – zur Vorbereitung 
des todesmotivs: »tod geweihtes haupt! todgeweihtes herz!« (t. 318–324).

Beziehen wir das zweite erklingen des seemannliedes in unsere Betrachtung ein, 
so greift die deutung von egon Voss zu kurz. die in dem gesang geschilderte 
liebesgeschichte ist eben keine überwundene. der seemann kommt von seiner 
liebsten in irland nicht los. es handelt sich also um einen aus Verlusterfahrung 
hervorgegangenen sehnsuchtsgesang. und den singt der seemann lediglich für 
sich – ohne kommunikative Absicht, also auch nicht, um isolde zu ärgern. damit 
aber schuf Wagner eine Bühnenmusik von intrikater Bezüglichkeit: losgelöst von 
einer konkret erlebbaren Person, die auf der Bühne agiert, tönt dieser gesang aus 
der poetischen sphäre der lyrik ins dramatische geschehen hinein. und doch 
ist dieser gesang, wenn wir detlef Altenburgs definition von Bühnenmusik als 
»Realitätszitat«8 folgen, in der Wirklichkeit der Bühnenhandlung eine gleichsam 
objektive setzung. in ihr gelangt zur Wahrnehmung, was insgesamt für den Rea-
litätsraum gilt, in dem sich diese Oper zuträgt: dass hier nämlich leiden ein im 
schopenhauerschen sinne allgemeingültiger daseinszustand ist. und eine Ausprä-
gung dieser conditio humana zeigt sich eben in der handlung um tristan und 
isolde.

zu den weiteren Bühnenmusiken des ersten Akts nur soviel: die Rufe der see-
leute setzen als zeitsignale für die bevorstehende Ankunft in kornwall tristan 
und isolde während ihrer Aussprache gehörig unter druck. in ihnen kommt 
somit die Realzeit der Bühnenwirklichkeit zum tragen. diese wird nach der ein-
nahme des tranks jedoch verdrängt vom subjektiven zeitempfinden der Prota-
gonisten, das sich in tristans und isoldes stummem spiel als zeitlupe mitteilt. 
die c-dur-fanfaren der Bühnentrompeten und -posaunen wiederum begleiten 
in altbewährter tradition der herrschaftsinstrumente das herannahen könig 
Markes und damit auch das eintreffen in kornwall. dass die neue geografische 
situation auch von den liebenden begriffen wird, zeigt sich zum Aktschluss im 
Orchester, als sich die erlebnissphäre der Protagonisten mit dem Realgeschehen 
verschränkt: Während auf der Bühne das Blech schmettert, kollidiert im Orches-
ter das rhythmisch verkürzte kornwall-Motiv (t. 1940–1943) mit dem sehn-
suchtsmotiv und dem auf den ersten takt des Tristan-Vorspiels rekurrierenden 
chromatischen seufzerfall in der 3. trompete (t. 1944). und die Bühnenfanfaren 
tönen sogar noch über den schlussakkord des Orchesters hinaus (t. 1948): Als ob 
»des tag-gestirnes königs-Macht« – so isolde im zweiten Akt (V. 1204 f.) – alles 

8 detlef Altenburg, Art. »Bühnenmusik«, in: MGG², sachteil 3 (1995), sp. 257.



227Zur Funktion der Bühnenmusiken in Wagners Tristan und Isolde

überstrahlen solle. Aufgrund solcher motivischen kombinatorik handelt es sich 
trotz aller c-dur-tonikalen fanfaren-festigkeit also um einen offenen schluss 
voll krassem Bühnenrealismus. Auf ähnliche Weise verdeutlichte wiederum kurz 
zuvor tristans schlussresümee »O Wonne voller tücke! O trug-geweihtes glü-
cke!« (t. 1931 mit Auftakt – t. 1938), mit seinem Anklang des todesmotivs, dass 
er die fatalität der neuen situation hellsichtig erfasst hat, wonach das liebesver-
hältnis von tristan und isolde künftig nur unter den Voraussetzungen von lüge, 
trug und Verheimlichung lebbar sein wird. 

Mir scheint, dass zum schluss des ersten Tristan-Akts Wagners Musik die viel-
leicht größte nähe zur Musik seines Antipoden giuseppe Verdi aufweist. Man 
vergegenwärtige sich hierzu eine szene aus dem 1867 in Paris uraufgeführten Don 
Carlos, der also kaum zwei Jahre jünger als Wagners Tristan ist. dort, im frei-
heitsduett des zweiten Akts »dieu, tu semas dans nos âmes«, unterbricht ein hof-
zeremoniell den freundschaftsgesang von don carlos und Posa: sie beobachten 
und kommentieren, wie im hintergrund könig Philipp und elisabeth  – hier 
gleichsam wandelnde Bühnenrequisiten – stumm zu den klängen eines wuchti-
gen Marsches, dann zu düsterem Mönchsgesang in die kapelle schreiten. Augen-
blicklich erfasst don carlos die Aussichtslosigkeit seiner liebe zur ehefrau seines 
Vaters, was ihn zu der herzzerreißenden klage: »elle est à lui, grand dieu! Je 
l’ai perdue!«, bewegt. in Anerkenntnis dessen entschließt sich don carlos dann 
mit umso größerer emphase zum flandern-Pakt mit Posa. Wie zum schluss des 
ersten Tristan-Akts treffen auch hier äußeres geschehen und die sich in musikali-
scher expression bekundende Reaktion der Protagonisten aufeinander. in diesem 
drastischen, geradezu brutalen Bühnenrealismus sind sich Verdi und Wagner hier 
unwillkürlich nahe.

unter die überschrift des Bühnenrealismus’ sei auch die nun folgende Betrach-
tung der Jagdhornepisode zu Beginn des zweiten Tristan-Akts gestellt (Beispiel 3). 
sowohl in motivischer als auch in harmonischer hinsicht ist diese Jagdmusik dif-
ferenzierter ausgeführt als die königsfanfaren des ersten Akts. deren signale ver-
mittelten ein simples, konventionelles gepräge und brachten außer den tönen des 
c-dur-Akkords mit den tönen g und d unter Aussparung der terz h lediglich 
noch die zugehörige dominante ins spiel. hier jedoch gestaltet Wagner eine sich 
entfernende Jagdszenerie, wobei er auf sechs hörner zurückgreift, die er am liebsten 
doppelt, wenn nicht sogar mehrfach besetzt wissen wollte.9 in viererlei hinsicht ist 
diese Jagdmusik bemerkenswert:

9 in der Partitur vermerkt Wagner zur Besetzung der »auf dem Theater« zu spielenden hörner: »die-
se […] sind womöglich doppelt, oder auch noch mehrfach zu besetzen«, SW 8.2, s. 9.
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1.  die Jagdmusik bildet ein erstaunlich vielfältiges Repertoire an unterschiedli-
chen signalen aus. 

2.  die hörner 1 bis 3 intonieren eine c-Moll-Motivik, die auf einem halbschluss 
ausläuft, der B-dur erwarten ließe. gleichwohl bleibt durchweg eine grun-
dierung auf f bestehen: wie in den Rufen des 4. horns, so im Orgelpunkt der 
Orchesterhörner und der Pauke (t. 76–83). 

3.  hinzu kommen terzlose signale mit Quint / Quart-teilung des Oktavraumes, 
worin sich übrigens eine motivische Verwandtschaft zu Passagen der eng-
lischhornweise aus dem dritten Akt zeigt. hierbei überlagern sich signale der 
c-Oktave mit signalen der f-Oktave (t. 87–92).

4.  der motivische Bestand fragmentiert sich, als sich die Jagdhörner entfernen.

die unaufgelöste disparität von f-tonalität und c-Moll und ebenso der vielgestaltige 
motivische Bestand legen nahe, diese Jagdmusik räumlich aufzufassen.10 die fingier-
te Jagd zieht sozusagen auf verschiedenen tonalen ebenen vorüber. und gemäß der 
reichhaltigen signal-Motivik ist die Anzahl der Jäger kaum auszumachen. Außer-
dem vollzieht sich das geschehen wegen des nicht aufgelösten spannungszustands 
der tonalen ebenen und der im Operngenre recht unüblichen Moll-eintrübung der 
Jagdmusik in einer beunruhigenden Atmosphäre. kurzum, die szenerie lässt an ei-
chendorffs berühmtes Zwielicht-gedicht denken, wo es in der zweiten strophe heißt: 

hast ein Reh du, lieb vor andern,  
laß es nicht alleine grasen, 

Jäger ziehn im Wald’ und blasen, 
stimmen hin und wieder wandern.11

und genau das hört Brangäne aus dieser Jagdmusik heraus. Wie anders hinge-
gen isolde das Jagdgeschehen interpretiert, darauf wurde vielfach hingewiesen. 
ihre »Realitätsmodulation«1² – so gerald fink – treibt isolde zunächst dazu, 
im hörnerschall das nächtliche Rauschen des Waldes zu vernehmen, was Wag-
ner zu einem faszinierenden farbwechsel zu den am steg spielenden streichern 
(t. 122–128) veranlasst. 

Wie isolde das Jagdgetön in ihre eigene Wahrnehmung integriert, das hat Jürgen 

10 Auch susanne Rößler hebt in ihrer dissertation Die inhaltliche und musikalische Funktion der Moti-
ve in Richard Wagners tristan und isolde, München 1989, s. 180, die »räumliche Wirkung« dieser 
Jagdmusik hervor.

11 zitiert nach Joseph Freiherrn von Eichendorff’s Werke. Erster Theil. Gedichte, Berlin 1841, s. 6.
12 gerald fink, Neue Funktionen für eine alte Bühnentradition, s. 167.
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Maehder1³ anhand der darauffolgenden episode beschrieben (Beispiel 4): isolde tut 
Brangänes abermalige Warnung vor den Jägern damit ab, dass das Jagdgetön längst 
verklungen sei; man höre ja bereits das Rieseln der Quelle. noch während Brangä-
ne darauf insistiert, dennoch »der hörner schall« zu vernehmen, antwortet der sich 
entfernenden Backstage-Musik der Jagdhörner die hörnergruppe aus dem Orches-
ter in gedämpfter Piano-intonation und verlangsamten notenwerten14 (t. 150–154). 
Auf diese Weise vollzieht sich gleichsam die einhegung des Jagdgeschehens in isoldes 
der nachtwelt zugewandtem gemüt. Während sich dann die Bühnensignale in den 
sanften c-Moll-Akkorden der Orchesterhörner (ab t. 155) verlieren, transformiert sich 
die klanglichkeit vollends im sextolengemurmel der klarinetten (ab t. 159) und dem 
tremolo der gedämpften streicher (ab t. 161) zum Quellengeriesel. die impressionis-
tische lautmalerei dieses sowohl die Protagonisten als auch das Publikum zum lau-
schen anhaltenden geschehens ist von größter suggestivität. freilich ereignet sich hier 
in aller sanftheit und subtilität nichts weniger als eine tragödie des hörens. isoldes 
gestörte Wahrnehmung all dessen, was außerhalb ihrer eigenen Vorstellung geschieht, 
wird letztlich im hinübergleiten des aus dem Bühnenraum dringenden Jagdgetöns ins 
hörnerquartett des Orchesters erkennbar. und hieraus erklärt sich die Verzweiflung 
Brangänes, die über die nutzlosigkeit ihrer Warnungen bestürzt ist. 

damit hat diese Bühnenmusik also zweierlei dramaturgische funktion. Am dis-
put übers Jagdgetön wird zum einen isoldes Verkennung der Realität deutlich, zum 
andern wird Brangäne in ihrem erschrecken über isoldes Verhalten zu einer Bühnen-
gestalt mit realistischem charakterprofil: ein hinweis darauf, dass diejenigen Tris-
tan-Regisseure Recht haben, die einer perspektivischen Verengung aufs titelpaar, 
wie sie oft genug im schrifttum über diese Oper zu beobachten ist, entgegenarbei-
ten. Bleibt noch hinzuzufügen, dass bei der überraschung des liebespaares durch 
Markes Jagdgesellschaft in den Blechbläsern des Orchesters die Jagdhornmotivik ein 
letztes Mal wiederkehrt, harmonisch und im grellen klang des Blechs ins fratzen-
hafte verzerrt und mithin zur kenntlichkeit entstellt (t. 1638 mit Auftakt – t. 1641). 

13 Jürgen Maehder, »A mantle of sound for the night: timbre in Wagner’s Tristan und Isolde«, in: 
Richard Wagner. Tristan und Isolde, hrsg. von Arthur groos (cambridge Opera handbooks), cam-
bridge 2011, s. 95–119, hier s. 110 ff.

14 fasst man Brangänes trotziges Beharren noch genauer in den Blick, so fällt auf, dass die Büh-
nenhörner (im gegensatz zu den Orchesterhörnern) während der textstelle »ich höre der hörner 
schall« (t. 152–155), schweigen: entgegen ihrer Behauptung kann Brangäne in diesem Moment 
das Jagdgetön also nicht vernehmen. sie lügt und zwar aus sorge um die leichtsinnige isolde. erst 
danach (t. 155) setzen die Bühnenhörner wieder ein und bestätigen damit erst nachträglich Brangä-
nes Aussage.
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Beispiel 4: isoldes umhören der Jagdhörner, t. 147–161

nun, im nachhinein, begreifen also auch tristan und isolde im zwielicht des an-
brechenden tages den eigentlichen sinn dieser Jagd, der uns abermals das eichen-
dorff-gedicht ins gedächtnis ruft: 

hast du einen freund hienieden,  
trau ihm nicht zu dieser stunde,  

freundlich wohl mit Aug’ und Munde,  
sinnt er krieg im tück’schen frieden.1⁵

15 zitiert nach Eichendorff’s Werke 1, s. 7.
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Wenden wir uns nun den Bühnenmusiken des dritten Akts zu, der ernsten und der 
heiteren Weise des hirten: in seiner Autobiografie Mein Leben berichtet Wagner 
anlässlich seines Venedig-Aufenthalts im herbst 1858 über den nächtlichen, »altbe-
rühmten naturgesang der Gondolieri«.16 insbesondere beeindruckte Wagner, wie 
sich seinem schiffer »ein dem tiergeheul nicht unähnlicher, von tief her anschwel-
lender klagelaut«17 entrungen habe. und er schließt, dass diese eindrücke »ja viel-
leicht die schon hier entworfene, langgedehnte klageweise des hirtenhornes […] 
mir unmittelbar eingaben.«18

für die heitere Weise wiederum vermerkt er in der Partitur: »das englische horn 
soll hier die Wirkung eines sehr kräftigen naturinstrumentes, wie das Alpenhorn, 
hervorbringen«.19 Man könne es auch durch Oboen und klarinetten verstärken, 
»falls man nicht […] ein besonderes instrument (aus holz), nach dem Modell der 
schweizer Alpenhörner, hierfür anfertigen lassen wollte, welches seiner einfachheit 
wegen (da es nur die naturskala zu haben braucht) weder schwierig noch kostbar 
sein wird.«²0 gerald fink verweist in diesem zusammenhang auf einen zeitzeugen 
Wagners namens Wilhelm tappert, der folgendes berichtete: »Wagner erzählt, er sei 
auf dem Rigi gewesen, habe dort einen Menschen hören blasen; auf einem Alpen-
horn; naturinstrument von mildem ton; hat sich’s zeigen lassen. dieses instrument 
schwebte ihm vor, als er dem hirten im iii. Akt des tristan die Melodie des Jubels 
zuwies. er wollte den ton ›i‹ haben. englisch horn sehr schlechter ersatz dafür.«²1

Mit dem ton i ist offenbar das beim überblasen entstehende Alphorn-fa gemeint: 
also der elfte ton auf der naturskala, der höher klingt als, vom großen C aus gerechnet, 
das hohe f der in der kunstmusik gebräuchlichen temperierten skala. Wir lassen hier 
außen vor, dass realiter nicht an ein herkömmliches Alphorn²² aufgrund seiner enor-

16 ML, s. 591 f. dass Wagner von einem »altberühmten naturgesang« spricht, mag eine Anspielung 
auf goethes Italienische Reise sein. dort beschreibt goethe im tagebucheintrag vom 6. Oktober 
1786 »den famosen gesang der schiffer« als ein rufartiges dialogisieren beziehungsweise als ein 
wechselweises zusingen von tasso- und Ariost-Versen in einer »Mittelart zwischen choral und 
Rezitativ, […] ohne takt zu haben« (zitiert nach Johann Wolfgang von goethe. Italienische Reise. 
hamburger Ausgabe, hrsg. von herbert von einem, München 1988, s. 84). sollte es sich in Wagners 
text tatsächlich um eine versteckte goethe-hommage handeln, wäre dies ein indiz für Wagners 
literarisierung des gondolieri-gesangs irgendwo zwischen dichtung und Wahrheit. 

17 ML, s. 592.
18 ebd.
19 SW 8.3, s. 90.
20 ebd.
21 eberhard kretschmar, Richard Wagner. Sein Leben in Selbstzeugnisse, Briefen und Berichten, Berlin 

1939, s. 157; zitiert nach fink, Neue Funktionen für eine alte Bühnentradition, s. 228.
22 der instrumentenbauer Andreas schöni stellt in der diskussion um die Beschaffenheit eines sol-

chen von Wagner gewünschten und tatsächlich den Anforderungen des notentextes genügenden 
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men länge und der Wendigkeit, die die heitere Weise fordert, gedacht werden kann. 
Viel mehr interessiert an Wagners Äußerungen, dass er behauptete, seine inspiration 
sei wie bei der Ernsten, so bei der heiteren Weise durch Vorbilder angeregt worden, 
deren naturhaftigkeit er hervorhebt. Offenbar will Wagner den eindruck erwecken, 
als entstammten die hirtenweisen einer sphäre der ursprünglichkeit: einem Musizie-
ren, das vor aller kunstfertigkeit, vor aller komposition und letztlich vor aller kultur 
liege. im fall der Lustigen Weise wäre solche naturhaftigkeit gar durch »dirty notes« 
beglaubigt, die im abendländischen tonsystem nicht vorkommen. 

im falle der ernsten Weise (Beispiel 5) wiederum soll die archaische Anmutung 
paradoxerweise durch eine überaus avantgardistische kompositorische gestaltung 
hervorgerufen werden. der eindruck des uralten soll hier mittels der suggestion 
formaler Planlosigkeit durch angebliche improvisation in metrisch ungebundener 
Agogik beschworen werden; ebenso durch ein Melos, das dur / Moll-tonalen ein-
schränkungen enthoben ist, wenn etwa die Oktavteilung nicht nur per Quinte, 
(wie etwa bei den erwähnten Jagdhornmotiven des zweiten Akts) sondern auch per 
tritonus ins spiel kommt (so in t. 81).

dass die Quint / Quart-teilung des Oktavraums unter anderem im hornruf, der 
den Hirtengesang von Beethovens Pastoral-sinfonie einleitet, ein prominentes Vor-
bild hat, sei hier nur nebenbei bemerkt, ebenso, dass die idiomatik wohl eher dem 
schweizerischen kuhreigen verpflichtet ist, wie Martin geck hervorhebt, als dem 
gesang der gondolieri.²³ es liegt auch auf der hand, dass das englischhorn im 
pastoralen ton »couleur local« vermitteln soll, nicht anders als in der einleitung zur 
Scène aux Champs aus hector Berlioz’ Symphonie fantastique, wo den englischhorn-
rufen eine hinter dem Orchester platzierte Oboe oktavversetzt antwortet. in seiner 
Instrumentationslehre hat Berlioz das englischhorn wiederum so charakterisiert: 
»seine töne sind schwermütig, träumerisch, edel, etwas verschwommen, gleichsam 
aus der ferne kommend; kein anderes instrumente ist so gut geeignet, Bilder und 
empfindungen vergangener zeiten aufs neue zu wecken, wenn der komponist die 
verborgenen saiten zarter erinnerungen erklingen lassen will«.²4 darauf werden 
wir noch zurückkommen. 

»naturinstrumentes« die rhetorische frage: »Wie wäre wohl der betreffende Bühnenmusiker mit 
einem instrument von ca. 4 Metern länge hinter den kulissen und auf der Bühne zurechtgekom-
men?« siehe dazu: Andreas schöni, Bern 2004 »›… ein besonderes instrument (aus holz) nach 
dem Modell der schweizer Alpenhörner …‹. Bericht zum nachbau einer tristantrompete«, s. 1, 
<www.schoenibern.ch/berichte> (27. september 2015).

23 so betont geck, dass »die komposition auf das deutlichste elemente des schweizer ›kuhreihen‹ 
verarbeitet«. in: Martin geck, Wagner. Biographie, München 2012, s. 254.

24 BerliozStrauss, s. 199.
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Beispiel 5: die ernste Weise, t. 50–96

Wenn nun zu Beginn des dritten Akts die ernste Weise anhebt, sich wie bei ei-
ner filmüberblendung mit dem schluss der orchestralen einleitung überlappend 
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(t. 52 f.), so ist ihre Wirkung ebenso enigmatisch wie zu Beginn des ersten Akts der 
gesang des jungen seemanns. Alsbald erfahren wir im gespräch zwischen hirten 
und kurwenal, dass sie nicht nur von uns hörern, sondern auch von den beiden 
Protagonisten für traurig gehalten wird. sie soll nämlich, sobald isoldes schiff in 
sicht kommen sollte, von fröhlichem schalmaienspiel abgelöst werden, wie aus den 
Versen des hirten »eine andre Weise / hörtest du dann, / so lustig als ich sie nur 
kann« (V. 1670–1673²⁵), hervorgeht. 

so wird der ernsten Weise also nachträglich von den Bühnenfiguren eine funkti-
on zugeschrieben, indem sie einem Wartezustand ohne absehbares ende zugeordnet 
wird, mithin eine funktionszuweisung, die mit ihrem genuinen Ausdrucksgehalt 
und ihrem formverlauf, der alle zielstrebigkeit²6 meidet, ohnehin übereinstimmt. 
Ohne die zuschreibungen, die tristan der Weise alsbald geben wird, sind also 
bereits jetzt im drama Aussagen über die Weise getroffen, die ihr über ihre signal-
wirkung hinaus eine vergleichbare funktion zukommen lassen wie dem gesang 
des seemanns zwei Akte zuvor. Auch die ernste Weise definiert einen Realitäts-
horizont, der für die Bühnenwirklichkeit allgemeine gültigkeit beansprucht. in ihr 
hallen nicht nur »der stillstand der zeit, die öde der landschaft und die höllen-
pein eines tristan wider, der nicht leben und nicht sterben kann«.²7 Vielmehr ist 
sie – darin dem gesang des jungen seemanns aus dem ersten Akt vergleichbar – 
eine den leidenszustand aller kreatur bekundende, wortlose klage. tristan hat also 
kein exklusivrecht auf sie, und folglich können auch fragmente aus der Weise ins 
Orchester wandern, um sich etwa mit dem hirten zu verbinden, wenn er zu Beginn 
des Akts »mit dem Oberleibe über der Mauerbrüstung« erscheint (t. 94–97); oder 
wenn der hirt nach dem tod tristans zu Beginn der schlussszene herbeieilt, um 
die Ankunft von Markes schiff zu melden, und ein fragment der Weise wie ein 
Warnsignal in den geigen erklingt (t. 1431–1434). 

gemäß der charakteristik durch Berlioz, wonach das englischhorn vergangene 
zeiten heraufbeschwört, bezeichnet tristan bei seinem erwachen das schalmeien-
getön des hirten als »alte Weise« (V. 1682). Offenbar ist sie seit jeher erklungen und 
sie wird wohl auch tristans tod überdauern. in der Münchner Tristan-inszenierung 
von Peter konwitschny wird diese überzeitliche Präsenz der Weise eindrücklich vor 
Augen gestellt: dort tritt tristan aus der in die hauptbühne hineingebauten stube 
heraus auf die Vorderbühne, die einer überrealität Raum gibt, welche das im stu-

25 lesart der Partitur, SW 8.3, s. 5.
26 erst in den beiden letzten takten (t. 92 f.) findet die englischhornweise  zum ganzschluss in der 

f-Moll-tonika. 
27 geck, Wagner, s. 255.
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benraum stattfindende geschehen transzendiert. dort auf der Vorderbühne agiert 
ein englischhornduo, von dem sich tristan eines der instrumente, während das 
andere spielt, zu tiefsinniger Betrachtung reichen lässt. 

Bereits beim erwachen tristans erweist sich, was im folgenden Wagners kompo-
sitorisches hauptanliegen sein wird, nämlich die Vereinnahmung der Weise durch 
tristan ohrenfällig zu machen. Beispielsweise wählt Wagner hier, zur textstelle 
»die alte Weise; was weckt sie mich« (t. 159–162), wie auch andernorts das Mittel 
der umfärbung. und so gleitet das triolensequenz-Motiv der zweiten Motivgruppe 
ins Orchester, sich im 3. horn (t. 161), dann in der Bassklarinette (t. 162) farblich 
verdunkelnd. ganz ähnlich verfährt Wagner, wenn sich tristan in der Phase des 
erwachens um Orientierung bemüht, und sich zur textstelle »Was erklang mir?« 
(V. 1702, t. 198 f.), die Weise zu vergegenwärtigen versucht. Wieder ist es insbe-
sondere das Mittel der instrumentalen umfärbung, das tristans Versuch, die erin-
nerung festzuhalten, via farbnähe versinnlicht: denn zuerst intoniert die hellere 
schwester des englischhorns, die Oboe, den Anfang der Weise (t. 196–200). dann 
scheint sich tristan die Weise wieder einzutrüben, indem ein erinnerungsfetzen 
daraus – nämlich die Motivik des geteilten Oktavraums – im Wechsel von okta-
vierten klarinetten und horn erklingt (t. 201–203).

Vor allem aber wollen wir nun auf die große klage des tristan »Muss ich dich so 
verstehn, / du alte, ernste Weise« (V. 1912 f.), schauen. denn in ihr spielt die Wei-
se eine tragende Rolle: als tristans erinnerungsmusik. solange tristan über ihre 
momentane Präsenz sinniert, erklingt sie von der Bühne. Wirkt sie aber in seinem 
halluzinierenden Bewusstsein weiter, tönt sie unter Ausblendung des Bühneninstru-
ments im Orchester fort. die Weise ist ihm also ein Mittel zur Vergegenwärtigung 
seiner Vergangenheit beziehungsweise dessen, was er für seine Vergangenheit hält. 
und bereits der text macht deutlich: die Weise erfährt von ihm eine solche Viel-
falt an biografischen zuschreibungen, dass er sie schließlich als seine todessüchtige 
lebensmelodie begreift. Man glaubt sich an die dinggedichte²8 aus dem 19. Jahr-
hundert erinnert: in ihnen werden in der poetischen Betrachtung einem gegen-

28 zum Begriff des dinggedichts siehe Wolfgang g. Müller, Art. »dinggedicht«, in: Reallexikon der 
deutschen Literaturwissenschaft, hrsg. von klaus Weimar u. a., Band 1, Berlin 1997, s. 366–368. Als 
charakteristika des dinggedichts hebt Müller, s. 367, hervor: »Besondere Wahrnehmungsleistun-
gen drücken sich in sprachlichen intensivierungen aus, woraus sich der die Referentialität trans-
zendierende poetische charakter der sprache des dinggedichtes ergibt. Auch in der Begegnung 
mit den dingen gemachte innere erfahrungen gehen in das gedicht ein. das dinggedicht steht in 
der spannung zwischen Objekt- und subjektbezug, zwischen gegenstandstreue und imaginativer 
sicht«. den von Müller genannten kriterien entsprechen tristans Reflexionen über die ernste Wei-
se sowohl in sprachlicher, als auch in musikalischer hinsicht.
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stand komplexe Welt- und innerlichkeitsbezüge zugeschrieben. nicht weniger tief-
schürfend sind tristans Vereinnahmungen der Weise für sein leben. ich will hier 
nicht weiter darauf eingehen, wie er sein suizidales lebensprogramm durch das 
leid der eltern vorgeprägt sieht;²9 ich möchte aber hervorheben, dass tristan das 
erklingen der Weise sogar an lebensstationen koppelt, die imaginär sind und nicht 
von ihm gewusst werden können, wenn er etwa darüber spekuliert, dass die Weise 
bereits bei seiner zeugung und geburt erklungen sei,³0 oder der sehnsuchtsklang 
der Weise das schiff des todwunden tantris’ isolde³1 zugetragen habe. 

zunächst (ab t. 634) erklingt die Weise, vom leisen tremolo der streicher grun-
diert, durchweg notengetreu wie zu Beginn des Akts und löst damit tristans 
lebensrückblick aus. erst bei tristans erinnerung an die nachricht vom tod sei-
nes Vaters wird auch die Weise teil von tristans imagination: sie tönt deshalb nun 
aus dem Orchester, indem ihr triolisches sequenzmotiv (t. 56 ff.) in durchbroche-
ner instrumentierung von Oboe (t. 656), klarinette (t. 657) und horn (t. 660) 
fortgesponnen wird. Wenn dann (t.  661 ff.) das englischhorn wiedereinsetzt, 
scheint das Bühneninstrument tristans erinnerung auf die Mutter zu lenken: der 
klagelaut des instruments, der sich hier darin bekundet, dass die Weise von dem 
durch die Vorschlagsfigur b-a charakterisierten seufzer-Motiv erst nach der drit-
ten Wiederholung loszukommen vermag, findet nämlich im gesangstext seinen 
gefühlshaften Widerhall. danach sei die Weise »durch Morgengrauen / bang und 
bänger« (V. 1919 f.) erklungen, als tristan vom tod seiner Mutter erfahren habe. 
das auslösende Moment, das tristan des todes seiner Mutter gedenken lässt, ist 
also die Vergegenwärtigung jenes »bangen« gefühls, das in tristans Vorstellung 
wie an die todesnachricht, so an die Weise geknüpft ist.

doch zeigt sich die assoziative Aufladung der Weise in der Art eines dinggedichts 
auch musikalisch. so tritt mit tristans spekulation über seine zeugung erstmals 
(in den 2. geigen und der gesangsstimme, t. 671 mit Auftakt f.) das sehnsuchts-
motiv hinzu. eine erste episode motivischer Aufspaltung der Weise in den holz-
bläsern (t. 672–689), in kombination mit den dumpfen einzeltönen der gestopften 
hörner, führt dann (t. 690) ins schalmaienspiel auf dem Theater zurück.

29 näheres dazu in: Robert Maschka, Wagner. Tristan und Isolde, kassel 2013, s. 48.
30 so äußert sich tristan über Vater und Mutter folgendermaßen: »da er mich zeugt’ und starb, / sie 

sterbend mich gebar, / die alte Weise / sehnsuchts-bang / zu ihnen wohl / auch klagend drang« 
(V. 1923–28).

31 »sehnsucht klagend / klang die Weise; / den segel blähte der Wind / hin zu irland’s kind« (V. 1951–
54).
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Beispiel 6: »da er mich zeugt’ und starb«, t. 670–74

die lebensbilanz scheint abgeschlossen, als tristan den sinn seines lebens darin 
erkennt, sich zu sehnen und zu sterben (V. 1936). und demgemäß endet dieser Mono-
logteil in der f-Moll-schlusswendung der Alten Weise (t. 698 f.). indessen handelt es 
sich hier – die herb dissonierende harmonik über dem des (t. 699, Beispiel 7) im Bass 
zeigt es – um einen voreiligen trugschluss: denn von nun an ist tristans klage unter 
die erkenntnis gestellt, vor sehnsucht nicht sterben zu können (V. 1942). und so-
mit ändert sich auch die faktur der komposition. Beispielsweise tritt nun (t. 699 f.) 
zum Themenkopf der Weise (in den hölzern) das tagmotiv in den hörnern, als 
würde in der septimenspannung des-c das peinigende licht des tages blenden: wie 
bereits zum unmittelbaren Beginn des zweiten Akts. nur noch einmal (t. 715–719) 
erklingt im weiteren Verlauf der Anfang der Weise von der Bühne: sinnigerweise vor 
der textstelle, wo es heißt, dass sie »nie erstirbt« (t. 719 f.). Ansonsten aber werden 
nur noch Bruchstücke der Weise von den Orchesterinstrumenten angespielt: insbe-
sondere ihr Themenkopf. hierbei geraten die fragmente in ein durchführungsar-
tiges, sich mehr und mehr verdichtendes geschehen wie etwa in einer sinfonie. 
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Beispiel 7: schluss des ersten und Beginn des zweiten Monologteils, 
t. 690–700

Wie eben gezeigt, ist die kombination von leitmotiven, die gemäß den in der 
dichtung angesprochenen leidenssituationen eingesetzt werden, das Mittel zum 
zweck, um den Verdichtungseffekt zu erzielen. 

die Motivik der Weise erfährt nun tiefgreifende Ausdrucksveränderungen, sei es 
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in harmonischer oder melodischer, sei es in instrumentatorischer oder rhythmischer 
hinsicht: so entfaltet etwa während der hinführung zum fluch auf den trank das 
in und um den Oktavraum mäandernde figurenwerk der Weise (t. 795–806) in 
den Bassinstrumenten ein geradezu bedrohliches Potenzial, während in den 1. gei-
gen und der Piccoloflöte der Themenkopf der Weise gellt und in Oboe und horn 
das sehnsuchtsmotiv (t. 795–800) drängt. 

die klimax ist erreicht, wenn zum schluss der trankverfluchung gleich vier 
leitmotive ineinandergeschoben sind (t. 835–838, Beispiel 8³²). damit ist tristans 
fatale lebenssituation in der Art eines gordischen knoten auf den Punkt gebracht, 
wobei der Themenkopf der Weise verzerrt aus den hohen hölzern schrillt, wie ein 
Aufschrei. in dieser den musikalischen expressionismus vorwegnehmenden Motiv-
ballung³³ scheint die ernste Weise wie zerstört, will sagen: dekomponiert. ihre 
subjektivistische Vereinnahmung durch tristan hat letztlich dazu geführt, dass 
das anfangs der ernsten Weise zugeschriebene charakteristikum eines allgemein-
gültigen leidensausdrucks, in dem sich die daseinsnot aller kreatur bekundet, 
nun aufgegeben ist. hingegen hat sich die Weise nun in einen individualisierten 
schmerzenslaut verwandelt. 

für den einsatz der heiteren Weise (Beispiel 9) wählt Wagner dann ein anderes 
Verfahren. Auch hier handelt es sich um eine Musik, die zwischen Bühnenrealität 
und imagination oszilliert. denn eines müssen wir uns klar machen: die Mauer-
schau, in der tristan die gefahrvolle einfahrt von isoldes schiff zu sehen vermeint, 
ist nur eingebildet. tatsächlich können weder er noch kurwenal erkennen, ob das 
schiff beinahe an den klippen zerschellt, wie tristan behauptet.³4

Jedenfalls inszeniert die Musik hier, vielleicht den kehraustopos etlicher sinfoni-
scher finalsätze aufgreifend, eine rondoartige Anlage in c-dur mit der heiteren 
Weise als Refrain.³⁵ die episoden wiederum weichen gemäß tristans jeweiligen 
exaltationen in andere tonarten aus. Jedenfalls kehrt die heitere Weise mal auf der 
Bühne, mal im Orchester mehrfach in c-dur wieder: fröhlich oder gar triumphal,

32 das notenbeispiel habe ich entnommen: Melanie Wald und Wolfgang fuhrmann, Ahnung und 
Erinnerung. Die Dramaturgie der Leitmotive bei Richard Wagner, kassel 2013, s. 247.

33 Mir scheint diese Motivverschränkung geradezu der musikdramatische Prototyp für den schei-
telpunkt des zweiten Akts Parsifal während des kusses und für den tod Maries in Alban Bergs 
Wozzeck zu sein: beides klimax-Passagen von vergleichbarer leitmotivischer Verdichtung. 

34 Von der see ist im dritten Akt laut Wagners Beschreibung des schauplatzes lediglich der »Mee-
reshorizont« zu erkennen, und kurwenal kann von seinem Ausblick, wie aus den V. 2092–2125 
hervorgeht, nur in den von fels begrenzten hafen sehen.

35 hierbei tritt die heitere Weise in zwei Varianten auf, zum einen in der von Vierteln geprägten 
Originalgestalt im dreivierteltakt (t. 1009 mit Auftakt – t. 1016), zum anderen in einer von durch-
laufenden Achteln aufs doppelte tempo gebrachten, ostinatoartigen Version (t. 1054–1062). 



Beispiel 8: Motivschichtung zum schluss des Monologs, t. 835–838
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Beispiel. 9: die heitere Weise, t. 999–1014
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und durchweg über einem Orgelpunkt auf g die spannung durch Vermeidung eines 
tonikaschlusses haltend. und es mutet an, als habe tristan unter dem eindruck 
der naturhaft-einfachen Weise zu einer von ihm als heilung erlebten natürlich-
keit gefunden. tatsächlich aber hat dieses c-dur einen ambivalenten charakter: 
Oft findet c-dur im Wagner’schen Œuvre als tonart naturhafter Reinheit Ver-
wendung oder zur feier des hier und Jetzt beim Aufschein des – so Wagner  – 
»Reinmenschlichen«.³6 Man denke zum einen an die Rheingold-fanfare und zum 
anderen an Brünnhildes und siegfrieds Vereinigungsduett zum schluss des Sieg-
fried oder an den Wiederbegegnungsjubel tristans und isoldes zu Anfang des zwei-
ten Akts. und demgemäß feiert tristan seine Wiederauferstehung als held auch 
in der auf die heitere Weise folgenden soloszene in einer sich immer wieder nach 
c-dur ausrichtenden Musik. freilich ist es ein triumph des todes, den uns tristan 
hier in einer Orgie der selbstverletzung vor Augen führt.

so sei also nun das Resümee über die funktionen der Bühnenmusiken des Tris-
tan gezogen:

1.  Als »klingende Requisiten«³7 zwingen die Bühnenmusiken die Akteure, auf sie 
zu reagieren. zu Beginn der Akte sind die Bühnenmusiken deshalb Anlassge-
ber, damit die handlung überhaupt in gang kommt.

2.  die Bühnenmusiken konstituieren einen Realitätsraum, der die Bühnenwirk-
lichkeit mitprägt, und der einer ausschließlichen fokussierung auf das titel-
paar entgegenarbeitet. sie werten damit die so genannten nebenfiguren auf. 
im ersten und dritten Akt schaffen sie überdies einen Realitätshorizont, der das 
leiden als conditio humana in sich fasst.

3.  die Bühnenmusiken lassen erkennen, wie das titelpaar sich von der sie umge-
benden Wirklichkeit abkehrt. isoldes intuitives Missverstehen und Weghören, 
tristans Vereinnahmung der Bühnenmusik, ihre ich-bezogene uminterpretati-
on und sogar destruktion geben davon einen eindruck.

4.  damit aber führt die Betrachtung der Bühnenmusiken in eine grundsätzliche 
diskussion über die Tristan-dramaturgie: und zwar mit Blick auf den Wirk-
lichkeitsbegriff des titelpaares. die debatte tristans und isoldes um den trug 
der tagwelt stellt umgekehrt die frage an den Betrachter, welches Verhältnis 

36 zum Begriff des »Reinmenschlichen« siehe Wagner insbesondere in seiner schrift Eine Mitteilung 
an meine Freunde von 1851, in der es heißt: »hiernach bestimmt sich ganz von selbst der inhalt 
dessen, was der Wort-tondichter auszusprechen hat: es ist das von aller konvention losgelöste Rein-
menschliche«, SSD 4, s. 230–344, hier s. 318. 

37 Altenburg, Art. »Bühnenmusik«, sp. 255.
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er selbst zur gegenwelt des titelpaares gewinnen will, die letztlich eine reine 
innenwelt ist. ist sie als Welt im kopf nicht selbst ein schein- und truggebilde? 
tristan und isolde schüfen somit im diskurs über die liebe ein illusionistisches 
Artefakt, eine Art liebesgesamtkunstwerk. kann sich darin aber überhaupt 
eine konkrete utopie mitteilen, wenn es in der Wirklichkeit keinen Weg hin-
über in diese andere sphäre gibt? dann aber wäre diesem liebesdiskurs bei 
allem überwältigenden zauber die bittere Wahrheit eingeschrieben, dass der 
tödliche Pfad hinüber in diese andere Realität wohl gar nicht existiert und sich 
tristan und isolde darüber in einem tragischen irrtum befinden. und somit 
hätte hans sachs in den Meistersingern von Nürnberg schon recht, wenn er sagt: 
»Von tristan und isolde / kenn’ ich ein traurig stück«³8 (V. 2420–2422).

38 Die Meistersinger von Nürnberg, SW 28, s. 356.


