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CHRISTOF WEIAND • WüRZBURG 

Leopardis Stilnovismus-Dekonstruktion 
Anmerkungen zur Kanzone / / pensiero dominante 

Abstract 

Leopardi's free canzona IIpensiero dominante, written between 1831 and 1835, is appar-
ently a love-poem, inspired, somehow, by Fanny Targioni Tozzetti. Read along the line of 
intertexuality (Dante and Petrarca) and its hermeneutics, it is, moreover, the poetic sum-
mary of a process of deconstruction. Tlie lyrical discourse recalls the metaphysics of love 
(teologia d'amore) as proposed by the tradition of the dolce Stil nuovo, including, above 
all, the young Dante and his Vita Nuova. The poem argues in favour of the wordliness of 
love as a psychological and, no less important, as an lyrico-aesthetic phenomenon. Urged 
to link up with the truth of modern (post-illuminist) anthropology, the canzona makes use 
of key-notions {gentilezza, dolcezza, alma) and key-scenes (the first encounter with Beat
rice, the gabbo-scene, etc.) of the Vita Nuova. The text opposes, however, their moral and 
anagogical implications in direct reference to the more secular view of petrarchan love-poetry 
(Canzoniere~LXX, C C L X X ) , which it radicalizes. Iipensiero dominantethus outlines Leop
ardi's concept of life and art, ontology and aisthesis, in a henceforth metphysically void 
universe. 

D a ß die K a n z o n e / / pensiero dominante1 L iebes lyr ik , gar eine Ause inander 
setzung Leopard i s m i t d e m Do lces t i l sein soll , läßt der Ti te l k a u m erkennen. Er 
ist so verschwiegen diskret, w i e es, auf den ersten B l ick , auch die Verse sind. 
Welcher Begriff oder welches Ideenkonzept hinter d e m (be-)herrschenden G e d a n 
k e n steckt, w i r d n irgends explizit . D e r Leser ist m i t e i n e m Ident i f iz ierungprozeß 
betraut, der m i t einer A r t R a h m e n h a n d l u n g in der ersten Strophe beginnt . W i e 
derholt, so heißt es, suche ein possente / Dominator {w 1 - 2 ) den R a u m der mente 
- also des Bewußtse ins oder der Er innerung - des D ich ter - I chs auf u n d ver 
wicke le ihn in e inen Gedankenaus tausch , der mi t d e m Verb ragionare (v 12) 

Zitiert wird nach der Ausgabe G. L., Tutte le opere, Walter Binni (Hg.), Sansoni, Firenze 
1969, Bd. I, Ii pensiero dominante [P. d.], 31-33. Die Kanzone, zwischen 1831 und '35 
entstanden, steht an 26. Stelle der Canti. Sie umfaßt vierzehn Strophen bzw. 147 Verse. 
Zur Deutung im Sinne einer „poetica deila personalitä persuasa del proprio valore e 
dell'energica a tensione" (30), vgl. W. Binni. Tre liriche del Leopardi. H Pensiero domi
nante. Amor e morte, A se stesso. Casa editrice „Lucentia", Lucca 1950. Zum P. d., 14-25: 
Textkommentar, 41-48. Vgl. auch Antonio Girardi, „IIpensiero dominante" di Giacomo 
Leopardi, in: Giornale storico della letteratura italiana 1 (1987) 90-105. 

In: Germanisch-Romanische Monatsschrift 50 (2000) 171-181. 
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beze ichnet wird . D e r pensiero dominante des Titels ist ident isch mi t d e m (v 6) 
pensier che innanzi a me si spesso torni. T i te l u n d A p o s t r o p h e , pensiero dominante 
u n d possente dominator, s ind e t ymo log i sch in der Eigenschaf t beherrschender 
Stärke, j a über ird ischer M a c h t , aufe inander bezogen . W e r m i t den E p o c h e n der 
ital ienischen L y r i k ein wenig vertraut ist, ahnt es ba ld : der mächt ige Herrscher 
k a n n n u r einer sein: A m o r . 

D i e I. S t rophe ist einerseits A n r e d e . Andererse i ts ist sie - v o m ersten W o r t 
an - der A u s g a n g s p u n k t verschiedener Lesarten des Ged ich ts , die ich v o r a b kurz 
skizzieren m ö c h t e : 
1. D e r Begr i f f dolcissimo ist d ichtungstheoret isch lesbar als Anknüp fungss igna l . 

Bekannt l i ch ist 'dolce' der Poet ikbegri f f2 einer l i terarischen E p o c h e . Er ver 
weist auf e inen Stil - den mitt leren - u n d auf eine Ph i losoph ie , die als A m o r 
theologie3 - z . B . in D a n t e s Vita nuova - d i e s e m D i c h t e n z u g r u n d e liegt. 

2. D i e R e d e e r ö f f n u n g ist textsemiot isch lesbar als S e l b s t k o m m e n t a r : v o n den 
G e d a n k e n , denen der Dichter lyrische F o r m gibt, ist i h m der jetzt gegenwärtige 
in besonderer W e i s e b e d e u t s a m u n d dringlich. 

3. D a s E x o r d i u m ist anthropo log isch lesbar als D e m u t s f o r m e l oder Kenos is . 4 

D a s D i ch te r - I ch entäußert sich seiner in der Sprache begründeten G r ö ß e u n d 
fügt s ich der D o m i n a n z eines f r e m d e n 'ragionare'. 

D i e I L S t rophe stellt ihrerseits 'Neues ' zur A m o r t h e m a t i k in Auss i ch t . D a b e i 
übt sie, i m B l i ck au f den Dia logpar tner u n d auf imag inäre Rez ip ien ten des Tex 
tes, e in zwe i faches K o m m u n i k a t i o n s s c h e m a ein: 1. das R e d e n - m i t u n d 2. das 
Reden -über , D i e erste Frage, ( w 7 - 8 ) Di tua natura arcana / Chi non favella?, 
simuliert die R e d e m i t A m o r . D i e zweite, ( w 8 - 9 ) il suo poter fra noi / Chi non 
send?, wechse l t d ie g rammat i sche Person 5 u n d ist ein R e d e n - ü b e r . A l s rhetor i 
sche Fragen erö f fnen sie überdies d e n semant i schen R a u m des a l lgemein Ver 
bürgten, des Konsens fäh igen . D ieser R a u m w i r d in der I X . u n d der X I V . Stro
p h e erweitert. 

Rhe to r i s che Fragen suchen die Z u s t i m m u n g des Lesers bzw. sie setzen sie 
voraus . U m w e l c h e Z u s t i m m u n g , so fragt s ich, w i r d in dieser K a n z o n e gewor -

2 Vgl. H. Friedrich, Epochen der italienischen Lyrik, Klostermann, Frankfurt 1964, 52 ff. 
3 Vgl. R. Wartung, Imitatio und Intertextualität. Zur Geschichte lyrischer Dekonstruktion 

der Amortheologie: Dante, Petrarca, Baudelaire. In: Kolloquium Kunst und Philosophie 2 
- Ästhetischer Schein, hrsg. v. W. Oelmüller, Paderborn 1982, 168-207. Demnach ist 
Kern der Amortheologie, daß „Dichtung, ausgelöst von der Geliebten und diese als 
Mittlerin des Gottes feiernd, Teilhabe (wird), Partizipation am göttlichen Sein und hierin 
Läuterung dessen, der sie schafft, wie auch jener, die ihr lauschen." (170); sowie 
W. Wehle, Dichtung über Dichtung, Dantes „ Vita Nuova", Fink, München 1986, bes. Kap. 
IV, Itinerarium amoris in deum, 41-56 (Amortheologie ist die „in Gott gründende Lie
beslehre". S. 54). 

4 Vgl. zum christologischen Semantikkonzept das Stichwort 'Kenose' in: Historisches Wör
terbuch der Philosophie, hrsg. v. J. Ritter, WBG, Darmstadt 1971 ff. 

5 W. Binni, a. a. O., formuliert kummunikationstheoretisch mißverständlich, wenn er sagt, 
daß „queste forme di terza persona [sono] attribuite ugualmente al pensiero d'amore" 
(19). Es handelt sich vielmehr um den Bezug von Dichter-Ich und implizitem Leser. 
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b e n ? D a z u ein kurzer B l i ck au f den Inhalt u n d die Struktur dieses Textes. D i e 
Strophen I I I b is V tragen T o p o i der Einmal igkei t vor , die seit A m o r s E i n z u g i m 
D e n k e n des D i c h t e r - I c h s Gül t igke i t haben . S o gibt es n u r n o c h e inen G e d a n 
ken , u m d e n alles kreist. A m o r verheißt gioia. O h n e i hn vers inkt die W e l t in noia. 
D i e drei S t rophen v e r b i n d e n sich z u einer epideikt ischen R e d e 6 d ie das L o b 
A m o r s ans t immt . 

D i e S t rophen V I bis V I I I k lagen an. Festgestellt w i r d zunächst , daß nur die 
Gegenwar t A m o r s b z w . der desiri (v 42), die er weck t , die W e l t u n d das Z u s a m 
m e n l e b e n mi t anderen erträglich m a c h e n . Selbst d e m T o d k a n n das I ch gefaßt 
ins A u g e b l icken . L i e b e sensibilisiert für das Wesent l i che u n d läßt d ie K o n t u r e n 
des Zeitalters (questa etä superba, v 59) klarer hervortreten. In der eth ischen D i f 
ferenz z u m E g o i s m u s der Ze i tgenossen erfährt das D i c h t e r - I c h seine Souverä 
nität: Maggior mi sento (v 65) u n d verachtet - o l y m p i s c h entrückt - gli umani 
giudizi (v 66). D a s ist das G e g e n s t ü c k zur eingangs gegenüber A m o r festgestell
ten kenosis. D i e s e S t rophen k ö n n t e n Bestandtei l einer Ger ich ts rede sein. D a s 
genus iudiciale hat damit das genus d e m o n s t r a t i v u m der S t rophen I I I bis V 
abgelöst. D e n W e c h s e l dieser be iden R e d e t y p e n w i r d L e o p a r d i in der Fo lge n o c h 
zwe ima l erfolgreich durchsp ie len . 

D i e S t rophen I X u n d X steigern die L o b r e d e ( I I I b is V ) z u m H y m n u s auf 
A m o r . N u r der L iebesaf fekt verbürgt ewig gültige Gesetze , n ä m l i c h die des H e r 
zens (v 79 l'eterne leggi all'uman core). Ihre W i r k s a m k e i t hängt ab v o n der Prä 
disposit ion eines cor non vile (v 86), eine gängige U m k e h r u n g des st i lnovist ischen 
cor gentileJ D a s A u s s c h l i e ß h c h k e i t s - M o t i v (tu so lo ) verb indet alle drei Teile der 
L o b r e d e - die S t rophen I I I b i s V , I X bis X u n d X I I - u n d ist rmthin die tra
gende Iso top ie der epideikt ischen R e d e Leopard i s . 

D i e S t rophe X I setzt d ie Ger ichtsrede fort. Ihr G e g e n s t a n d ist die U n e r -
träglichkeit des D a s e i n s . D a s L e b e n ist vol ler Ü b e l 8 (nostri mali, v 93) , ist Sein 
z u m T o d e (vita mortal, v 91), die Wel t tödl ich steril (mortal deserto, v 97)9 . U n d 
d e n n o c h : le gioie tue (v 88), d ie W o n n e n A m o r s s ind es wert , statt anzuk lagen, 
z u verteidigen. D i e K l a g e wande l t sich zur A p o l o g i e . D i e S t rophe X I I greift den 
h y m n i s c h e n D u k t u s des zwei ten A m o r - L o b s ( I X b is X ) au f u n d steigert i hn -
eines Go t tes w ü r d i g - zur A p o t h e o s e . L i e b e w i r d erfahren als nova Immensitä 
( w 100-1) , stupendo incanto (v 102), sogni degl'immortali ( w 107 -8 ) . S ie ist sub 
stantiell di natura [...] divina ( w 111-13) , ihr R a u m ein paradiso (v 101). D a s ist, 
in den Termin i des Do lces t i l , d ie emphat i sche Seite des E m p f i n d e n s . D i e n ü c h 
tern irdische, sie fehlt n icht als dialektisches Gegens tück , handel t v o n der D o p 
pelnatur der L iebe . Sie ist zugleich Sogno epalese error (v 111) - T r a u m u n d of fen-

6 Zu den „drei aristotelischen generd' (demonstrativum, iudiciale, deliberativum) der 
Rede, ihren Topiken und je unterschiedlichen Bezügen zu Vergangenheit und Gegen
wart vgl. H. Lausberg, Handbuch der Rhetorik, Steiner, Stuttgart 31990, §§ 59-65. 

7 Vgl. W. Wehle, a. a. O. „Amor, so sagt die stilnovistische Liebeslehre, kann sich nur in 
einem 'Cor gentile' verwirklichen." (59). 

8 Vgl. Alberto Frattini, Letteratura e scienza in Leopardi e altri studi leopardiani, Marzo-
rati, Milano 1978, der L.s „pessimismo esistenziale" (110) diagnostiziert. 

9 A. Girardi, a. a. O., spricht von der „visione radicaimente negativa della natura" (106). 
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kundiger I rr tum. A l s T r a u m ist L i ebe nicht in den Gr i f f zu n e h m e n . D e r Begriff 
des sogno verweist au f Strukturen des e igenmächt igen U n b e w u ß t e n u n d damit 
der Psycholog ie . G e g e n den o f fenkund igen I r r tum L iebe m ü ß t e die Vernunf t zu 
Felde ziehen. Aber , die X I I . Strophe ist das beste Beispiel, auch sie ist ins Schwär
m e n geraten. 

D i e Strophe X I I I faßt z u s a m m e n . Sie ist i m Sys tem der Ger ichtsrede der 
Schlußteil, peroratio10. A l s solche räumt sie ein, daß A m o r Herrscher ist u n d bleibt. 
A b e r sie ist nicht nur ein auf Ausg le i ch bedachtes Plädoyer.11 Sie ist H y m n u s 
auf die zeitlose Schönhei t der Person, die das D e n k e n des D ichters beflügelt u n d 
in ihren B a n n gezogen hat. 

In der Strophe X T V w i rd diese Schönhei t verklärt. A l s angelica sembianza 
(v 142) entschwebt sie gleichsam in den Idea lraum dichterischer Projekt ion. Lyr is 
m e n wie piü vago, piü dolce verweisen au f stilnovistische Tradit ion genau an der 
Stelle, w o das Geleit , congedo oder commiato (prov. tornada)12 die klassische K a n -
zone beschl ießt . A n dieser markan ten Stelle, d a v o n w i rd n o c h die R e d e sein, 
präsentiert L e o p a r d i sein ästhetisch fundiertes Dichtungsprograrrrm. Schemat i 
siert hat die K a n z o n e fo lgende f o rma le u n d inhaltl iche Struktur: 
I—II E x o r d i u m (Anrede , Redegegenstand) 
I I I - V L o b r e d e I 
V I - V I I I Ger ichtsrede I (Ank lage / accusatio / kategoria) 
I X - X L o b r e d e I I ( H y m n u s ) 
X I Ger ichtsrede I I (Verteidiung / defensio / apologia) 
X I I L o b r e d e I I I ( A p o t h e o s e ) 
X I I I Ger ichtsrede I I I (Schluß / perorat io) 
X I V C o m m i a t o 
O d e r n o c h e inmal verkürzt : 
A . E x o r d i u m , I—II; B . 3x i m Wechse l l o b e n d e u n d klagende Rede , I I I - X I I I ; u n d 
C . Conc lus i o , X I V . 

In dieser gedankl ichen O r d n u n g erscheint der anfangs rätselhafte pensiero 
dominante n u n m e h r als der alles beherrschende Bezug v o n l i e b e n d e m Dichter 
zur Gel iebten. Ist L e o p a r d i rrrithin, so wäre z u fragen, ein u m 500 Jahre ver 
späteter D ichterko l lege Dan tes aus d e m Kre i se der fedeli d'Amore13, der A n h ä n 
ger der ital ienischen M i n n e d i c h t u n g des D u e c e n t o ? 

Vgl. zur antiken Begrifflichkeit das Stichwort „Gerichtsrede" in: Historisches Wörter
buch der Rhetorik, hrsg. v. G. Ueding, Niemeyer, Tübingen 1992 ff. 
Zu Strukturen des genus iudiciale in der mittelalterlichen Literatur vgl. Ilse Nol-
ting-Hauff, Die Stellung der Liebeskasuistik im höfischen Roman, Winter, Heidelberg 1959 
sowie Sebastian Neumeister, Das Spiel mit der höfischen Liebe. Das altfranzösische Par-
timen. Fink, München 1969. 
Vgl. W. Th. Elwert, Versificazione italiana dalle origini ai giomi nostri, Le Monnier, Firerrze 
1979, § 80. 
„In der zweiten Hälfte des Duecento hatte der Minnegesang aufgehört, Ereignis eines 
'Liebeshofes' zu sein. Aus Gesellschaftslyrik war Kunstlyrik geworden. Die Dichter 
schrieben vornehmlich für ihresgleichen. Nur sie selbst verfügten im Grunde über die 
Feinsinnigkeit, um das immer raffiniertere Spiel der Gedanken und Worte zu verfol
gen. Genau hier setzte die V. N. an." W. Wehle, a. a. O., 132. 
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In gewisser H ins i ch t tut er zumindes t so. Er lauscht der R e d e A m o r s . E r zer
gliedert seine Seele. Er fühlt ekstatisch u n d versucht diesen Zus tand in Bi ldern 
mitzutei len. D a s u n d anderes m e h r (vitale Abhäng igke i t v o n A m o r , Ver ldärung 
der Geliebten) ist klassischer Stilnovismus.14 Andererseits unterläuft Leopard i die
sen rituellen Textbestand durch Verknappung u n d Negat ion . D a z u ein Beispiel : 
die R e d e A m o r s . Sie w i rd in der II . Strophe angekündigt. W o aber spricht A m o r ? 
Nirgends. Be i D a n t e , be i Petrarca f inden sich D ia loge , die zitiert werden. Nichts 
davon hier. H i e r mono log i s ie r t ein D ich ter - I ch . A m o r selbst ist allenfalls n o c h 
ein Zitatfigurant. E r repräsentiert in absenüa die große Tradit ion der Seelenkunde, 
die bis in die p latonische Eroslebre15 zurückreicht. D a v o n bleiben hier folgerichtig 
nur szenische Fragmente u n d Restbegriffe. Dolcissimo ist, w i e wir gesehen haben , 
ein k o m p l e x codierter Begriff u n d zugleich Bruchstück vergangener lyrischer Tra
dit ion. D a s Vorüberschre i ten der Herr in , sti lnovistisch eine Ursituation16 , ist hier 
- k a u m w a h r n e h m b a r - reduziert au f die U n b e s t i m m b a r k e i t v o n il tuo volto 
(v 133). D i e K a n z o n e verfolgt mi th in das Z ie l , sti lnovistische Topo i neu zu f u n k -
tionalisieren. 

W a r u m dieses Z ie l? We i l die K a n z o n e Arbe i t a m A m o r - M y t h o s ist unter den 
Bedingungen der aufgeklärten M o d e r n e . I n ernsthafter Abs icht , das wußte schon 
der Idealismus17 , k a n n sich der m o d e r n e Dichter au f ke ine Göt ter Gr iechenlands 
m e h r berufen. D a s wäre n u r m e h r ironisch mög l i ch . A u c h ist für Leopard i k a u m 
denkbar, die antiken Götter flugs durch einen christlichen Go t t zu ersetzen. G e n a u 
an dieser Stelle aber, zw i schen antiker M y t h o l o g i e u n d christlicher Theo log ie , 
steht der j unge Dante . Er entwirft in der Vita nuova e ine Amor theo log ie , die M e n 
schen- u n d Gottes l iebe ineinander verlängert. D e r Z u s a m m e n h a n g zwischen Bea
trice u n d beatitudo ist m e h r als nur Wortspiel.18 Dan tes eschatologische, heils
begehrende F u n d i e r u n g seines D ichtens ist L e o p a r d i entzogen. D a s erzeugt, so 
m e i n e ich, erkenntniskrit ische Unruhe , die auch in unserem Ged ich t Spuren h in 
terläßt. 

Sie kündigt s ich an in der bez iehungsre ichen gegenseitigen D u r c h b r e c h u n g 
der Redearten. Unvorhersehbar plötzl ich hat sich die Redeintent ion geändert u n d 
der Leser fragt s ich: L o b t er? K lagt er an? M ö c h t e er verteidigen? D i e fragende 
U n r u h e des D ich ters erzwingt , so scheint es, das Liebesgeständnis der letzten 
Strophe. Vorgetragen w i r d es als eine Serie rhetorischer Fragen, die nicht das
selbe sind w i e Aussagesätze . D i e erkenntniskrit ische U n r u h e läßt sich sogar 
metr isch nachwe i sen : die ersten f ü n f Strophen s ind fo rma l Sestinen u n d O k t a 
ven. In dieser Phase blickt das D ich ter - I ch zurück. M t d e m Eintritt in die Gegen 
wart - Leopard i urteilt seine Zei tgenossen ab - zerspringt dieser letzte Rest fester 
B a u f o r m : sieben, neun , elf, s iebzehn, neunzehn Verse bi lden n u n m e h r Strophen. 

14 Vgl. H. Friedrich, a. a. O., Dolce Stil Novo, 49-83. 
15 Symposion 201 d ff. 
16 H. Friedrich, a.a.O., 114. 
17 Vgl. F. v. Schiller, Die Götter Griechenlands (1788). Zur Rezeptionsgeschichte des 

Gedichts s. Schillers Werke, Nationalausgabe, hrsg v. G. Kurscheidt u. N. Oellers. Zwei
ter Band, Teil II A , Weimar 1991, 162-175. 

18 Vgl. W. Wehle, a. a. O., 42. 
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D a s indiziert Zers tücke lung u n d zugleich A n s c h w e l l e n diskursiver Energie. D a b e i 
ist es gewiss ke in Zu fa l l , daß d ie X . S t rophe , der H y m n u s auf A m o r , n o c h e in 
m a l mi t acht Versen a u s k o m m t . 

Leopard i s A r b e i t a m A m o r - M y t h o s gewinnt an K o n t u r , w e n n er au f der K o n 
trastfolie v o n D a n t e s Vita nuova u n d Petrarcas Canzoniere gelesen w i rd , z w e i 
Urtexte italienischer A m o r t h e o r i e , mi t denen unser D ichter bestens vertraut gewe 
sen ist.19 Z u n ä c h s t z u D a n t e s k l e i n e m F r ü h w e r k . D o r t heißt es i m I X . Kap i t e l : 
„ E perö l o d o l c i s s i m o segnore, l o quäle m i segnoreggiava per la ve r tu de la gen -
ti l issima d o n n a , n e la m i a i m a g i n a z i o n e apparve c o m e peregr ino [ . . . ] . " 2 0 D a n t e 
k o m m e n t i e r t e ine A m o r v i s i o n u n d dieser K o m m e n t a r ist p r o b l e m l o s als S u b -
text der I . S t rophe b e i L e o p a r d i lesbar. A u c h den Pilger21 gibt es, frei l ich nur als 
B i ldmetapher , in der V . S t rophe (v 32). 

N ich t n u r die P r o s a der Vita nuova ist d iskurskonst i tut iv für L e o p a r d i s K a n -
zone. D a s Sonett „ G e n t i l p e n s e r o " ( V n X X X V I I I ) weist fo lgende Quarte t te auf : 

Gentil pensero che park di vui 
sen vene a dimorar meco sovente, 
e ragiona d'amor si dolcemente, 
che face consentir lo core a lui. 
L'anima dice al cor: „Chi e costui, 
che vene a consolar la nostra mente, 
ed e la sua vertu tanto possente, 
ch'altro penser non lascia star con nui?"22 

Dieses Szenar io kehr t tei lweise wör t l i ch b e i L e o p a r d i wieder . Begri f fe w i e mente, 
ragionar d'amore, possente, penser u . a. m . k ö n n e n als M a t r i x für se inen lyr i schen 
D i skurs angesehen werden . I m X V . K a p i t e l der Vita nuova schi ldert D a n t e d ie 
be rühmte Verlachszene (gabbare).23 D i e auffällig gedämpf te Geselligkeit des D i c h t 
ers in der G e g e n w a r t ho lder We ib l i chke i t w i r d v o n einer Schar j u n g e r D a m e n , 
unter denen sich a u c h die Beatr ice be f indet , m i t Spott u n d Ge lächter quittiert. 
D a s die Szene evoz i e rende Sonet t lautet i m ersten Quarte t t : 

19 Vgl. Alberto Frattini, Letteratura e stienza in Leopardi e altri studi leopardiani. Marzo-
rati, Milano 1978, Leopardi ePetrarca1,109-126; Leopardiii, 127-150; Domenico Con-
soli. Leopardi e Dante, in: Leopardi e la letteratura italiana dal Duecento al Seicento, Atti 
del IV Convegno Internazionale di studi leopardiani, Recanati 1976, OlschM, Firenze 
1978, 15-90; Laura Dall'Albero: 'Petrarchismo' e memoria poetica in Leopardi, in: Ras-
segnadella Letteratura Italiana 87, 1-2 (1983) 88-101; Paola Vigoroso, Appuntisuldan-
tismo leopardiano, in: Alighieri 29,2 (1988) 69-77; Betül Biffoni Arci, Dante in Leopardi, 
in: Italienische Studien 16 (1995), 45-63. 

20 Zit. nach D.A. , Vita nuova, hrsg. v. E. Sanguineti, Garzanti, Milano 31982. 
21 Nach W. Binni, a.a.O., ist der Pilger „di origine petrarchesca" (18). 
22 Die Verse sind ein Beleg für den eingangs erwähnten zitierten Dialog. 
23 Zur 'gabbo'-Szene als Schwelle zu einer neuen Beziehungsqualität zwischen Dante und 

der Beatrice vgl. W. Wehle, a. a. O., 32 u. 85. 
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Ciö che m'incontra, ne la mente more, 
quand'i'vengo a veder voi, bella gioia; 
e quand'io vi son presso, i'sento Amore 
che dice: „Fuggi, sei perir t'e noia". 

D e r A n b l i c k der H e r r i n , der alle anderen G e d a n k e n verdrängt ; A m o r , der vo r 
z u großer Le idenscha f t warnt ; gioia i m R e i m v e r b u n d e n m i t noia: L e o p a r d i f o r 
muliert e inen ähnl ichen G e d a n k e n u n d greift ebenfal ls auf die be iden R e i m w ö r t e r 
zu rück . I n der S t rophe I V ( w 2 4 f f . ) heißt es: Che intollerabil noia/ Gli ozi, i com-
merci usati, / E di vano piacer la vana spene, / Allato a quella gioia, / Gioia Celeste 
che da te mi viene! 

A u f s c h l u ß r e i c h ist auch L e o p a r d i s W i e d e r a u f n a h m e des für die M i n n e l y r i k 
s c h o n i m m e r zentralen gentilezza-BegnSs.24 D a z u ein kurzer B l i ck a u f D a n t e s 
Sonett i m X X . Kap i te l der Vita nuova D i e E ingangsverse lauten: Amor e'l cor 
gentil sono una cosa, / si come il saggio in suo dittare pone. D a n t e erläutert dort 
den L iebesbegr i f f , i n d e m er s ich auf e inen in der Mater ie K u n d i g e n (il saggio) 
beruft . D a m i t ist der St i lnovist G u i d o Gu in ize l l i 2 5 gemeint , A u t o r der b e r ü h m 
ten K a n z o n e „ A I cor gentil r empa i ra s e m p r e A m o r e . " L e o p a r d i greift die F o r 
m e l au f u n d verb inde t sie au f engs tem R a u m m i t der für seinen P e s s i m i s m u s 
charakter ist ischen Frage, was v o r z u z i e h e n sei, das L e b e n oder der T o d ( X . Str., 
v 8 6 - 7 ) : al cor non vile / La vita della morte e piü gentile. Gedrängter k a n n m a n 
sich die P o l y p h o n i e v o n drei D i c h t e r - S t i m m e n - Guin ize l l i , D a n t e , L e o p a r d i -
k a u m denken . 

A u c h e inze lne D i s k u r s e lemente l ießen s ich in ihrer Verne tzung v o n D i c h t e r 
z u D i c h t e r aufsch lußre ich diskutieren: luce be isp ie l sweise oder gioia u n d b e s o n 
ders alma. Alma ist, w i e es die X I I I . S t rophe belegt , be i L e o p a r d i der R a u m der 
E m p f i n d u n g , des sentire, des diletto. Alma läßt an das Sonet t des I I I . Kap i te l s 
der Vita nuova d e n k e n , das v o n der p s y c h i s c h e n Verarbe i tung des Erregungs 
potentials handel t , das der erste G r u ß der Beatr ice herau fbeschwör t . D a n t e w e n 
det s ich m i t der A n r e d e - A ciascun'almapresa e gentil core /nel cui cospetto ven 
lo dirpresente, - a n die fedeli d'Amore, an d ie be f reunde ten Minned ichter . L e b e n s 
welt u n d D i c h t u n g s t h e o r i e w e r d e n e inander angenähert . A u c h das ist, w i e wir 
n o c h sehen w e r d e n , L e o p a r d i n icht entgangen. I n d i e sem Begr i f f - alma - strebt 
die L i e b e s k o n z e p t i o n D a n t e s v o m amor sui ü b e r d e n amor proximi z u m amor 
Dei h imme lwär t s . 2 6 N i c h t so be i L e o p a r d i . Alma ist i m K o n t e x t v o n sogno i m 
m o d e r n e n S inn psychologis iert .2 7 D i e Seele sendet Z e i c h e n , vivi segni, d ie sich 
decod ieren lassen. 

24 Zur 'gentilezza' in der Bedeutung „Geistesadel, Seelenadel, Gesittungsadel" vgl. H. Frie
drich, a. a. O. 51 f. 

25 Zur Intertextualität Guinizelli/Cavalcanti in Dantes Amor e 'l cor gentil sono una cosa 
vgl. R. Warning, a.a.O., 176f.; s. auch Italo Bertelli, Lapoesia di Guido Guinizelli e la 
poetica del „dolce Stil nuovo". Le Monnier, Firenze 1983; s. auch Vincent Moleta, Gui
nizelli in Dante, Edizioni di Storia e Letteratura. Roma 1980. 

26 Vgl. W. Wehle, a. a. O., 67. 
27 R. Warning, a. a. O., registriert bei Petrarca in der Auseinandersetzung mit Dante eine 

„Psychologisierung" und betont den „kritischen Dialog Petrarcas mit der emphatischen 
Amortheologie Dantes" (192). Leopardi radikalisiert diesen Ansatz. 
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W e n n nicht alles täuscht, w i rd in den f ü n f Sätzen der X I I I . Strophe D a n t e s 
A m o r t h e o l o g i e umgeschr ieben in L e o p a r d i s c h e A m o r p s y c h o l o g i e . D i e Strophe 
stellt h o h e interpretatorische A n f o r d e r u n g e n , d e n n sie ist G e d i c h t i m G e d i c h t , 
R e d e u n d verschlüsselte Gegenrede , verlässl icher u n d s chwankender a m o r 
theoret ischer G r u n d . 

(1) E tu per certo, o mio pensier, tu solo 
Vitale ai giorni miei, 
Cagion diletta d'infiniti affanni, 
Meco Sarai per morte a un tempo spento: 
Ch'a vivi segni dentro l'alma io sento 
Che in perpetuo signor dato mi sei. 

(2) Altri gentili inganni 
Soleami ü vero aspetto 

(3) Piü sempre infievolir. Quanto piü torno 
A riveder colei 
Deila qual teco ragionando io vivo, 
Cresce quel gran diletto, 
Cresce quel gran delirio, ond'io respiro. 

(4) Angelica beltade! 
Parmi ogni piü bei volto, ovunque io miro, 
Quasi una finta imago 

(5) II tuo volto imitar. Tu sola fönte 
D'ogni altra leggiadria, 
Sola vera beltä parmi che sia. 

In den f ü n f Sätzen geht es u m : 
(1) ewige Herrschaf t A m o r s über das I c h u n d - dereinst - geme insamer T o d ; 
(2) w a h r e n A n b l i c k u n d anmut ige T ä u s c h u n g ; 
(3) S c h a u e n der Ge l i eb ten u n d Lebens f reude ; 
(4) Schönhe i t anderer Frauen als Imitat der 
(5) einzig w a h r e n Schönhei t der Gel iebten . 
Adressa t der Sätze ( l ) - ( 3 ) ist A m o r , der in v 117 als G e d a n k e - o mio pensier -
wiederkehr t . D i e Sätze ( 4 ) - ( 5 ) s ind an die a b w e s e n d e Ge l i eb te gerichtet. B e s o n 
dere Beach tung erfordert Satz (2): Altri gentili inganni / Soleami il vero aspetto / 
piü sempre infievolir. W a s soviel heißt w ie : ' D e r w a h r e A n b l i c k schwächte die 
anmut igen T ä u s c h u n g e n . ' 

W a s genau ist gemeint mi t gentili inganni, m i t vero aspetto u n d w o r a u f bez ie 
h e n s ich die be iden Begrif fe? Bez iehen sie sich rhemat i sch , als K o m m e n t a r , au f 
Satz (1)? D e m g e m ä ß l ießen anmut ige T ä u s c h u n g e n vergessen , daß der T o d über 
alles herrschen wird . O d e r s ind sie themat isch , als Vorgr i f f , au f Satz (3) z u d e u 
ten, w o n a c h der R e i z anderer L iebesob jek te angesichts des vero aspetto d. h . der 
Schönhe i t der Ge l iebten , a b n i m m t ? 

J e n a c h Lesart ist vero aspetto rhemat i sch als Wahrhe i t aufzufassen: Wahrhe i t 
ist, daß der T o d beide, A m o r u n d das Redesub jekt , aus löschen wird ; daran ändern 
auch anmut ige - lies: st i lnovistische - T ä u s c h u n g e n nichts . T h e m a t i s c h in der 
B e d e u t u n g 'wahres A u s s e h e n ' ergibt sich: das w a h r e A u s s e h e n verdeck ten b i s 
lang anmut ige Täuschungen . D i e s e Lesart b e v o r z u g e n übr igens L e o p a r d i - K o m -
m e n t a t o r e n zur b iograph ischen A u s d e u t u n g des Ged i ch t s . L e o p a r d i h a b e sich 
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v o n Frauen , deren L iebre i z ihn anzog , b e w u ß t ferngehalten, u m v o n der meis t 
ent täuschenden E r f a h r u n g der N ä h e n icht ereilt z u werden . D a s sei i m vor l i e 
genden Fall - es hande l t s ich u m F a n n y Targioni Tozzett i - anders gewesen.2 8 

Wahrhe i t oder s c h ö n e s Ges icht , M e t a p h y s i k oder Äs the t i k? - das ist h ier die 
Frage. Ist nur ein E n t w e d e r - O d e r denkbar oder spielt der Text nicht m i t der 
Unschär fe des Z u s a m m e n h a n g s v o n Schönhe i t u n d deren Ursprung , der i m Stil-
n o v i s m o m e t a p h y s i s c h verankert ist? D i e syntakt ische U n s c h ä r f e oder besser 
Mehrdeutbarke i t der n e u n Verse sollte n icht e infach weginterpretiert oder au to 
b iograph isch gelöst w e r d e n . D e r o f fene H o r i z o n t der D e u t u n g ist h e r m e n e u t i -
scher Bestandtei l der amor theo log i schen D e k o n s t r u k t i o n Leopard i s . S c h o n der 
Begri f f der gentili inganni läßt au fhorchen . W a r die gentilezza n icht g e n a u das, 
was T ä u s c h u n g über die Wahrhe i t einer Person , über ihre Seele, die a m Göt t l i 
chen teilhatte, aus sch loß? D e r Begri f f ist hier e ine contradictio in adjecto, das eine 
schließt das andere aus. M i t den gentili inganni n i m m t das dekonstrukt ive D i c h 
ten Leopard i s den do l ce stil n o v o u n d seine Gül t igkei t in der M o d e r n e t o p i k a -
l isch ins Visier. Z u d iesen T o p o i zäh len beltade, diletto, alma. 

Zentra l ist für d iesen Prozeß der inhal t l ichen N e u b e s t i m m u n g die Feststel 
lung (1): Meco saraiper morte a un tempo spento (v 120). D i e K o p p e l u n g der S u b 
jekte - gemeint s ind A m o r u n d das D i c h t e r - I c h - an eine zeitl iche O r d n u n g k a n n 
mehreres bedeuten: chronolog isch - Gleichzeitigkeit: 'wir werden gleichzeitig aus
gelöscht ' ; m e t a p h o r i s c h - Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t b i s in den T o d , in d e n sie 
g e m e i n s a m gehen; an thropo log i sch - Vern ichtung . A l l e n drei A u f f a s s u n g e n ist 
g e m e i n s a m , daß es ke in D a n a c h gibt. 

A n dieser Stelle geht ein R u c k durch die S innwel t der K a n z o n e . D e r T o d des 
Seelenaffekts L i e b e , des coro dono del del, w i e er in w 3 - 4 genannt w i rd , seine 
u n u m k e h r b a r e dereinst ige A u s l ö s c h u n g , - e rweckt die V i s i o n nicht den u n b e 
hagl ichen Verdacht , daß dieses G e d i c h t v o n negierter Transzendenz handel t? 2 9 

V o n j e n e m R a u m ver lorengegangener Idealität also, d e n die letzte S t rophe als 
ästhetisches Szenar io kosmischer Vertikalität - alte vie dell'universo intern (v 144)30 

- n o c h e inmal in E r i n n e r u n g ruft? 
K e h r e n w i r n o c h e i n m a l z u Leopard i s Seelenbegri f f (a lma) zurück . D i e Seele 

ist, w i e wir bereits w i ssen , Genera to r v o n vivi segni (v 121). Sie ist R a u m der 
Freude, des diletto, j a des delirio, der Ekstase. Sie ist u n d bleibt dami t an das soziale 
Subjekt gebunden . 

Vgl. G.L., Canti. Introduzione, note e commenti di Fernando Bandini, Garzanti (i grandi 
libri) Milano ^1993, 227 u. 236. 
Auch für den Pensiero dominante gilt: „frutto del sapere dell'ultimo Leopardi e la „Urica 
del Nulla" contrapposta ad ogni poetica che rimandi a concezioni antropocentriche 
illusorie e ad una lirica ripetitiva degli errori del passato." Vittorio Panicara, La Nuova 
poesia die Giacomo Leopardi. Una lettura critica della Ginestra. Olschki, Firenze 1997, 
128. Vgl. auch E. Severino, LI nulla e la poesia. Alla fine dell'etä tecnica: Leopardi, Milano 
1990. 
Vgl. das letzte Sonett der V.n. Dantes, Oltre la spera che piü larga spira (Vn XLI), dem 
H. Friedrich, a.a.O., „mystische Entrückung" (147) attestiert. 
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D a r a n ändert auch der Begr i f f der engelgle ichen Schönhe i t , (v 130) angelica 
beilade, n ichts. G e w i s s , er erinnert daran, daß s c h o n in der D i c h t u n g v o r D a n t e 
die Ge l ieb te mi t e i n e m Engel gleichgesetzt w o r d e n ist. L e o p a r d i s A p o s t r o p h i e 
rung der Ge l iebten ist also zunächst Topos.3 1 Sie ist aber a u c h - u n d n icht zuletzt 
- Zitat . N i ch t D a n t e e n t n o m m e n , s o n d e r n Petrarca. U n d das ist signifikativ. 

In der fünften Strophe der K a n z o n e L X X des Canzoniere {Lasso me, ch'i'non 
so)i2 erinnert sich Francesco der ersten B e g e g n u n g m i t L a u r a , einer Lichtgestalt 
v o n angelica beilade, / nel dolce tempo de la prima etade. D i e s e K a n z o n e hat eine 
Besonderhe i t aufzuweisen: Petrarca zitiert. Er zitiert D i ch te rko l l egen u n d zwar 
den Provenza len G u i l l e m de Sa in t -Gregor i („Drez et rayson es qu'ieu ciant e- m 
demori"), d ie St i lnovisten G u i d o Cava lcant i {„Donna mipriegha, per ch'io voglio 
dire"), D a n t e {„cosinel mioparlar voglio esser aspro"), C i n o da Pistoia {„la dolce 
vista e'l bei guardo soave") u n d schl ießl ich sich selbst. E r verwendet den E i n 
gangsvers der K a n z o n e X X I I I n o c h e inmal , der eben lautet: Nel dolce tempo de 
la prima etade. I n d e m L e o p a r d i aus dieser K a n z o n e d e n Begr i f f der angelica bei
lade zitiert bzw . auf dieses G e d i c h t anspielt, verweist er au f zweierlei : au f ein p o e 
tisches Verfahren u n d auf eine D i c h t e r - G e n e a l o g i e . D e n U m g a n g m i t f r e m d e n 
Versen, w ie ihn Petrarca hier pflegt, nennt das Mittelalter cantico cum auctoritate". 
D a m i t mark ier t er seinen eigenen ästhetischen Standort i m dichter ischen Wet t 
bewerb . D i e ästhetische W i r k u n g dieses Ver fahrens - D i s t a n z n a h m e durch p r o 
dukt ive N ä h e - m a c h t sich L e o p a r d i , so m e i n e ich, z u eigen. I n der Z i ta t fo rme l 
der angelica beilade verlängert s ich Petrarcas l iterarästhetische Trad i t ion bis z u 
i h m h in . 

A u f diese Diskurskontinuität hat schon H u g o Friedrich hingewiesen. Er spricht 
v o n e i n e m „ G e s e t z organischen W a c h s e n s , das aus der i ta l ienischen L y r i k bis 
z u L e o p a r d i eine sich entfaltende, var iable Einhei t mach t . " 3 4 E inhei t in der Var ia 
t ion: d iesen B e f u n d bestätigt die T o p i k unserer K a n z o n e . A b e r L e o p a r d i variiert 
n icht nur. Sein Text ist kein Spiel mi t l i terarischen Trad i t ionen . Er semantisiert 
neu , funkt ional isert neu , kurz : er destruiert. D a n t e s A m o r t h e o l o g i e w i r d u m g e 
schr ieben in vitalistische Psycho log ie . D i e Lei td i f ferenz heißt n u n m e h r : gioia. Sie 
ersetzt beatitudo. 

I n dieser U m o r i e n t i e r u n g beruf t s ich L e o p a r d i au f d e n Petrarca, der seine 
D i f f e renz zur A m o r t h e o l o g i e D a n t e s e r k e n n e n läßt. D a z u verweis t er au f Petrar
cas K a n z o n e C C L X X , aus der er den auffäl l igen Begr i f f der angelica sembianza 
(v 142) für den D i s k u r s der letzten S t rophe ü b e r n i m m t . I n Petrarcas K a n z o n e 
C C L X X , Amor, se vuo' ch'V torni al giogo anticho - bittet der D ich ter den See
lengefährten, die vers torbene Ge l ieb te ins L e b e n z u r ü c k z u r u f e n , da er hier u n d 
jetzt ihrer bedarf . D a s Ged i ch t hande l t v o n dreierlei: v o n der Aussch l ieß l ichke i t 

31 W. Binni, a. a. O., spricht von „suggestioni petrarchesche e rinascimentali" (24). 
32 Zit. nach. E R , Canzoniere, hrsg. v. R. Antoneiii, G. Contini, D. Ponchiroli, Einaudi, 

Torino 1992. 
33 Vgl. Jörn Gruber Die Dialektik des Trobar. Untersuchungen zu Struktur und Entwicklung 

des occitanischen und französischen Minnesangs des 12. Jahrhunderts. Niemeyer, Tübin
gen 1983. Zum cantico cum auctoritate 106 ff. 

34 H. Friedrich. a.a.O., 55. 
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der L a u r a - L i e b e , s o d a n n v o n der A l l m a c h t u n d gleichzeitigen O h n m a c h t A m o r s 
u n d schl ießl ich v o n der i rd ischen L iebe . D i e R ü c k f ü h r u n g der A m o r t h e o l o g i e 
au f A m o r p s y c h o l o g i e , die be i Petrarca an dieser Stelle i m A n s a t z erkennbar wird , 
führt L e o p a r d i k o n s e q u e n t fort.3 5 Se ine säkularisierte, k l ischeehafte (v 28) gioia 
Celeste verdrängt d e n n u n m e h r a b w e s e n d e n amor Dei. 

D i e s e entsche idende U m b e s e t z u n g der L i ebessemant ik bestätigt die letzte 
Strophe. Be i aller Erhabenhe i t ist die Ge l iebte (v 141) bellet qual sogno, s c h ö n als 
T r a u m . Sie ist H e r v o r b r i n g u n g u n d O b j e k t der P s y c h e bzw. der D i c h t k u n s t u n d 
dami t nicht m e h r G e s c h ö p f Go t tes . A l s autopoiet ischer, s ich selbst erzeugender 
T r a u m 3 6 v e r k l a m m e r t sie den M i k r o k o s m o s {terrena stanzet, v 143) m i t d e m 
M a k r o k o s m o s {universo intern, v 144). Ihr U r b i l d , die sovrana imago (v 140), w i rd 
v o m D i ch te r ins U n b e s t i m m t e entgrenzt , d. h . ästhetisiert. D i e W a h r n e h m u n g 
soll n e u w e r d e n : das Sehen piü vago, das D e n k e n piü dolce ( w 146 -7 ) . D a r i n 
gipfelt L e o p a r d i s D i c h t u n g s p r o g r a m m m o d e r n e r ästhetischer A u t o n o m i e . 

D i e K a n z o n e II pensiero dominante dokument ie r t umrisshaf t Leopard i s 
D a s e i n s - u n d D i c h t u n g s p r o g r a m m . Sie spricht v o n einer Exis tenz , die sich in 
der Sprache ihrer selbst vergewissert . D i e s e Sprache ist in besonderer W e i s e der 
T o p i k des S t i l nov i smo Dan tes verpfl ichtet, dessen Ideologie, w ie i m A n s a t z s c h o n 
bei Petrarca erkennbar , sie aber n icht m e h r folgt. A n die Stelle der A m o r t h e o 
logie tritt eine Subjektivität, die sich ästhetisch: in der W a h r n e h m u n g , in der Spra
che, in poe t i schen B i ldern legitimiert. I m M e d i u m der L i e b e trifft das I c h auf 
ein D u , gött l ich u n d vergängl ich zugle ich. O b dieses D u eine Person ist - F a n n y 
- oder eine A l l e g o r i e - la Poesial die D i c h t u n g - , dies z u entscheiden, m a c h t 
den he rmeneu t i s chen R e i z der K a n z o n e aus. 

35 Vgl. R. Warning, a. a. O., „Petrarca ersetzt den göttlichen Amor durch die Subjekti
vität des lyrischen Ichs. Er psychologisiert die „memoria" zu einer „rimembranza", 
die sich selbst erschafft, wovon sie zehrt. Das lyrische Ich weiß seine Glücksmomente 
der Illusion ausgesetzt, es findet seine Identität nicht mehr in der Partizipation an meta
physischer Anwesenheit und Fülle, sondern in der Vorläufigkeit, in der „differance" 
seiner erinnernden Projektionen." (197) 

36 Vgl. N. Luhmann, Autopoiesis des Bewußtseins. In: Selbstthernatisierung und Selbstzeug
nis: Bekenntnis und Geständnis. A . Hahn u. V. Kapp (Hg.), Suhrkamp, Frankfurt 1987, 
25-94. „Als autopoietisch wollen wir Systeme bezeichnen, die die Elemente, aus denen 
sie bestehen, selbst produzieren und reproduzieren." (26) 


