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Dem flnöenften meines lieben Sofjnes 5^^^



Cras ingens iterabimus aequor



öortDort 3ur erften Husgabe

mit rDe!)niüt{gen (5efüf)Ien übergebe i(^ f)ter öas le^te tOerk meines

üerttorbenen S^^^unbes 5er Öffentlici)keit.

(Es lag für if)n, öejfen roijfenfc^aftlic^es Streben 5er gefamten 5eut[^en

pijilologie un5 nod| einigen Besirken 5arüber F)inaus galt, na^ie, feiner

Dor |ed)3ef)n 3öl}ren 3um erjten Utale erfd)ienenen „Deut[d)cn £iteratur

5es neunßeljnten 3af)r!)un5erts" eine Darftellung 5er frül)eren Perio5en

folgen 3U lajien. Die (eit5em oerflojjene 3eitfpanne ift 5em fpöteren Bud)

— 5as 5arf 5er J)evausgeber u)ol)l ausfpred)en — 3U gute gekommen.

Der Begriff 5er 3n5iDi5ualität war Husgangspunkt 5er $tu5ien ITtei}crs

un5 bil5ete il)ren Kern. Das ma^te ji^ auc^ bei 5em älteren IDerke

infofern gelten5, als er 5arin l)auptfä(f)lic[} 5ie 3n5ioi5uen als tEräger 5er

(EntcoiÄlung Dorfül)rte. Z^W gegenüber be3ei^net 5as oorliegen5e ti(^tlic^

einen Sortfd)rilt. 3^ oiel l)öl)erem ITtage als 5ort ift UTerjer Ijier bemü{)t,

neben 5er (El)arakterittik 5er perfönlid)keiten, 5ie immer 5er Hero einer

£iteraturgefd)icf)te bleiben u)ir5, 5ie (5efamtentu)iÄlung im Huge 3U be*

l)alten un5 5ie literarif^en $d)öpfungen meniger ifoliert, fon5ern mel)r in Der*

bin5ung mit 5er 3eitftrömung 3U betrad)ten. Die innere (EF)ronologie, fagt

er an einer Stelle 5es üorliegen5en Bud)es, 5ie Cljronologie 5er ftiliftifc^en,

metrifd)en, kulturellen Hrt ift uns rDid)tiger als 5ie äußere. So fin5 i^m

ein5rurfisöolle Überfid)ten ein3elner perio5en, roie 5es lTTinne5ienftes, 5es

fieb3el)nten 3cil)rl)un5erts, 5er Hufklärung, 5er Romantik gelungen. Durc^

5ie Dielfeitigkeit feines IDiffens, feine erftaunlidje Belefenl)eit, 5ie löeite

5es Blickes, 5em Seiten un5 Dölker keine (Bren3en festen, 5en entmiÄelten

Sinn für 5as €r)pifc^e xoar er 5a3u befon5ers befäljigt. Hud) 5ie il)m

eigentümliche Begabung, Probleme 3un)ittern un5 frudjtbare (5efi^tspunkte

3U fin5en, kam il)m 5abei 3u ftatten.

Ober 5ie f}erausgabe ift nur roeniges 3U fagen. 3^ fö"^ ein bis auf

eine fel)len5e Seite, 5ie leicf|t 3U ergän3en mar, lückenlofes UTanufkript

Dor, 5as bis 3ur £ebensfki33e (E. (El). H. {)offmanns (S. 629) reid)te.

Deffen l)auptrDerke l)atte 5er Derfaffer nod) aufge3äl)lt, 5a entfank i^m 5ie

5e5er. Huf 5en IDunfd) 5cs Derlegers l)abe i^ felbft, 5amit 5ie jüngere

Romantik einigermaßen abgefd)Ioffen roerbe, 5ie Cl)arakteriftiken Jjoff»

manns, fjeinri^ ü. Kleifts, Soi^^iies un5 (Ei(^en5orffs ^in3ugefügt.



VIII üorrDort

Hm tEejt f)abe tc^ nid^ts tDe[entIid^cs gcänbcrt. Itur wo offenbare

3rrtüTner ober geringfügige ftiliftifd^e 5Iüd)tigfeeiten, öie ber Derfafier felb|t

für ben DruiJi t)erbef|ert ^tte, oorlagen, I}ielt id^ mi^ für verpflichtet

einßugreifen. Die Darftellung, bie mit i^rem üielfad) r{)etori[^en Dortrag

— bie Hu$fül)rungen erfd)einen 3UU)eilen meljr gefprodjen als gefc^rieben —
auf ben Do3enten löeijt, lie§ id) unberührt. Bei ber Drucklegung burfte

ic^ mi(^ bes Beiftanbes meines 5^^ii^^ßs Dr. Bonbi erfreuen. (Er über»

na^m ni(f|t nur freunbli(^ft eine Korrektur, fonbern toar mir noc^ fonft,

befonbers bei ber Huffinbung oon Zitaten, be^ilflid). Die aud) ben t)ier

Hugen entgangenen5el)ler möge man mit ben keinestoegs geringen Sdjroierig*

Reiten entfd^ulbigen, bie mit ber !)erausgabe bes poftl)umen IDerkes Der»

bunben roaren.

CF)eobor ©omper3 [teilte einmal als ^btal pl)ilologi[cf)sl)i(torif(^er 5or*

[d)ung auf: [i^^ unter tUen(d)en aller (Epo^en toie unter 3eitgeno[|en 3U

beroegen. Das roar au^ bas Siel bes 3U frü^ Derjtorbenen. Die fol=

genben Blätter beroeifen es.

Berlin, ben 21. 3uli 1916 ®tto pniomer

y
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(Einleitung

YY^öIIen tDir Dcrfud)en eine (Befcf)i^te öcr bcutfd)en £iteratur 5U

-Vv/ 5cbcn, unb alfo n\ä)t eine I>arfteIIung i^rer Did)ter unb IDerfee,

(onöern eine fol(^e ber (BefamtenttDicfelung felbft, fo muffen roir uns 3uerft

barüber Mar toerben, was eine £iteratur fei, unb was insbefonbere „bic

bcutf(^e £iteratur". D«nn fie miife boc^ eben ttwas anberes fein, als ein*

fac^ bie (Bcfamt!)eit ber oon beutfcf)en Did)tern (bekannten ober namen*

lofen !) oerfaßten IDerfee. Unb bas ift fie aucf) roirkli^.

Der Begriff ber „£iteratur" — nirf)t bas Wort ! — ift aus ber Hntike

übernommen. IDir Derfte!)en barunter eine (Befamt^eit oon kunftmä&igcn

Hnroenbungen ber Spracf^e, bie brei Bebingungen erfüllt: alle 3U il^r ge=

I)örigen löerke muffen burd) ein gemeinfames ITTerkmal oon allen anberen

Hntoenbungen ber $prad)e unterfd)ieben fein ; bas (Banse muß eine geroiffe

Dollftänbigkeit befi^en, unb bas (Banse muß als fold^es mit bzn entfpred)en=

ben „£iteraturen" anberer Dölker getüiffe äl)nlid}keiten aufroeifen. — HTan

oersei^e bie fd)einbare pebanterie biefer (Erklärungen ; es roirb fid) l)eraus=

ftellcn, ba^ kein IDort in il)nen für unfere Huffaffung entbe^rlid) ift.

lüir gel)en besl)alb kurs nocf) ein roenig näl)er auf biefe (Erklärungen ein.

(Eine £iteratur beftel)t aus kunftmäßigen Hnroenbungen ber $prad}e; unb

besl)alb ift fie oon ber gefd)id)tlid)en (Enttoicklung ber Spratbe mitbebingt.

Hber nid)t alle kunftmäßigen Hnmenbungen ber Rebe gel)ören 3U il)r: nur

bie, bie beftimmt finb, ben Hugenblick i^rer (Entftel)ung 3U Überbauern.

(Eine roi^ige Hnto^ort, eine toirkfame Hebe, ein improoifiertes 6ebid)t kön^

nen in bie £iteratur eingel)en, fobalb bie Überlieferung fid) i^rer bemächtigt;

Toas aber lebiglid) im Hugenblidi toirken kann, fei es fonft no(^ fo kunft=

mäßig, ge!)ört ni(^t 3ur £iteratur. Sie ift bie (Befamt^eit berjenigen fprad)=

Iid)en Kunftroerke, bie nad) Soxm unb 3nl)alt eine längere Dauer, too mög=

lid) eine llnfterblid)keit beanfprud)en.

Die £iteratur ift aber nod) nid)t ba, toenn ein paar IDerke biefer Hrt fic^

3ufammenfinben follten. Dielmel)r 3ei(^net fie fid) burd) eine geroiffe Doli*

ftänbigkeit ber literarifc^en (Battungen, ber menfd)lic^en tEemperamente,

ber poetifdjen UTotioe aus; felbft eine „kleine" £iteratur bietet ben (Einbrudi

einer oerkleinerten IDieberl)olung ber in ber IDeltliteratur überhaupt oor*

!)anbenen literarif(^en ITTöglid)keiten. IlTag eine £iteratur oon loeitem nod)

fo einl)eitli(^ fd)einen — in ber Hä^e hdxaä)tzt gibt es bo^ aud) in ber

inct)er, £lteratur* 1
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atti[(^cn £itcratur Dilettanten, ober in 6er fran3ö[if^en rein Dolkstümlii^c

Dichtungen, ober in ber beutf(^en poefien, bie mit oölligem Deraii^t auf 3n=«

^alt lebiglic^ ein leeres Sormenfpiel jinb.

(Enblid^ drittens : feeine £iteratur jte^t allein. (Es gibt oon allem Hnfang

an ctu)as, bas man btn Keim einer erft fpät, faft erft in unferen tEagen ent*

roiÄelten IDeltliteratur nennen könnte : eine (toenn auc^ begrenste) ä^nli^«

feeit ber Stimmungen, ber (Technik, ber Poeten in beftimmten (Epochen ; nnb

Dor allem, fc^on bnvö) bie beiben erften Bebingungen gemä^rleiftet, eine

oer^ältnismäßig große Übereinftimmung ber £iteraturen als fol^er. IDie

ieber „Staat" mit jebem „Staat", jebe „Religion" mit jeber „Religion"

begriffsmäßig Bejie^ungen ^at, 3U benen bei ber leifeften ^iftorif(^en ober

geograp^ifc^en Berührung noc^ töeitere in^altli^e unb formelle Besie^n«

gen kommen, fo ftel)t jebe „£iteratur" mit allen i^ren (5ef^u)i[tern in oer«

manbtf^aftlid^en Be3iel)ungen, unb keine £iteratur ber IDelt mit [0 oielen

in ^iftorif(^en toie bie beutfd)e

!

Denn toie ^aben toir roeiter „bie beutf^e £iteratur" 3U erklären?

Das f(^eint ungemein einfa^: als biejenige £iteratur, bie in beutfd)er

Spraye gef^rieben ift. Hber es fragt fid^, ob toir bei biefer fo einfachen

Definition roirklic^ fielen bleiben bürfen. tti^t bloß bes^alb, t»eil i^re Hn«

fange in eine Seit 3urückrei(^en, in ber es eine „beutf(^e Sprache" nod)

m6)t gab
; Jonbern no^ aus einer oiel nichtigeren Urfac^e. VOix glauben

nämlid} einer ieben tlationalliteratur, loie eben aud) einer feben Ration,

einen eigenen Charakter 3u|c^reibcn 3U können, ber ni^t in jeber (Ein3el«

^eit na^3Utr)eifen boc^ alles bur^bringt unb 3eid^net. Jener Catfac^e, ba^

eine jebc £iteratur in ji^ eine oollftänbige Itlufterkarte aller literarifc^n

RTöglic^keiten barftellt, toiberfpric^t bas keineswegs ; oielme^r meinen roir

eben, ba^ bie RTannigfaltigkeit ber (Gattungen, (Temperamente, RTotioe nur

eine um [0 größere Gelegenheit für bzn Rationalc^arakter bietet, überall

\\6] 3U bekunben. JBeroiß „liegt" einem [ebtu Dolk eine beftimmte Hrt fic^

3U bekunben me!)r als anbere: too ber Slatoe elegifdje £ieber fingt, wo
ber S^ö^sofß geiftreic^e Beobachtungen verknüpft, wo ber Jtaliener mufika«

lif^e IDortkunft übt, ba fc^einen fie gan3 befonbers national. Unb fo oerfte'^t

es |id^ ja oon felbft, baß innerl^alb einer jeben £iteratur ber nationale (E^a«

rakter in ungleid^em Rtaße 3um Husbrudi kommt. XD'ix Ijaben bie (Empfin*

bung, als könnten (Eic^enborffs (Debi^te ober Hrnbts S^ugfd^riften ober

Kleifts Dramen unmögli^ in einem anberen £anbe entftanben fein; aber
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mtc Dielcs Don dlemcns Brentano ober Johannes IHüIIer ober gar »on

Ko^ebuc könnte aus bem 3talicnifc^en, tateinifc^en, 5^^^"3öjifci|en überfe^t

fein ! — tlro^bem aber : 3U Un Kennseic^en einer £iteratur fc^eint eine ge«

miffc (Ein^eitlt(^keit 3U gehören, ein unmerklicher !)aucf| ber nationalen

Seele, ber in ber Hnf(^auungstDeife nod^ me^r als im HusbruÄ, in bem toas

als [elbftoer|tänblic^ oorausgefe^t roirb nod) me^r als in bem roas als neu

betont toirb 3U fpüren i|t, unb ben {^lieglic^ |elb|t Dichter oon Jtark abge*

fc^tt)ä(^ter Itationalität nidjt oerleugnen toerben. — S^^i^^n^ ^^^ (Brofee

ni^t, töenn er fran3ö|ifc^ feid^tet unb Jaliob Balbe nic^t in lateini|^erPoejic.

IDir geben bas 3U unb ^aben ()od) biefe (Einheitlichkeit (über beren (Bren*

jen Tüir ni(^t erft noc^ eigens 3U reben brauchen !) nid^t als viertes ITtcrkmal

einer ,;£iteratur" aufgenommen ! IDes^alb ? lOeil es ji(^ bamit gcrabe bei

unferer £iteratur fo rounberli^ oer^ält.

Das öerfte^t fi^ ja xdo^I oon felbft, öaß eine (EntroiÄlung oon me^r als

einem Ja^rtaufenb [tarke Deränberungen 3eitigen mu^. ®ft fc^on ift auf

bie Hnalogie im £eben bts ein3elnen Dieters l)ingerDie[en toorbcn : ber Did)=

ter t>^s ,/(Bö^ oon Berlid^ingen'' — roer u)ürbe i^n für btn ber ,,Panbora"

galten, [tänben ni^t (oon äußeren SeugnifJen abgefe^en !) „Zv^W^^^'' ^^^

„Sauft" ba3tDif(^en ? Unb fo ift au6) in b^n trabitionstreueften £iteraturen

oon Rabelais bis Uterimee ober oon (E^aucer bis UTerebit^ ein IDeg, ber

6en Hbftanb ber CEnbpunkte begreiflid^ ma^t. Denn bie Dölker felbft, toie

bie ein3elnen lUenf^en, ge^en burd) oielerlei feclifc^e (Erfal^rungen ^inburd)

unb bie naioe (Blaubensfreube frühmittelalterlicher Did^tungen loirb man
au^ oon bem gläubigften Hutor b^s heutigen Spanien nid)t ertoarten bürfen.

Hber toas fic^ bei ben Beutf^en 3cigt, ge!)t über fol^e tr)pifd^en (Erfd^ei*

ftungen ber Dölkerpftjd^ologie toeit hinaus. Die Stetigkeit, bie bei anbern

llationen über alle (Entroicklung fort bo^ einen glei^bleibenben Kern be«

toa^rt, ift ober f^eint ^ier oöllig burdjbroc^en. Der Deutfc^e oor unb nadi

btx Reformations3eit — bies IDort im ojetteften Umfang genommen, fo ba^

es bie ftaatlic^e unb fo3iale Umo?äl3ung neben ber religiöfen einbegreift —
ift ein anberer ; unb l^at eine anbere £iteratur. Das (Bleiche toerben voix aber

aud^, unb !)ier nid)t oon bzn Deutf(^en allein ! oon bzn Solgen bes erften

großen Heformations3eitalters 3U fagen l)aben: au^ bie (E^riftianifierung

ber (Bermanen
f^uf faft eine neue Itationalität, unb

f^uf wirklich eine neue

£iteratur. Unb roenn roir unfere oorljerige (Erklärung oerbeffernb nun fagen,

bie beutfc^e £iteratur ift biejenige, bie im beutf^en (B.eifte gefc^rieben ift
—
1*
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fo toeröcn toir ^insufefeen müjfen: 6cr aber l^at |i(^ 3tDcimal faft von (Bruno

auf umgeftaltet

!

3^ glaube : es ift mdft anbers. Daß roefentlid^e (Elemente 5es öeutfd)en

IDefens unberührt fid) erf)ielten, oon Hriooift bis auf BismarÄ, bas 3U leug«

nen liegt uns fern. Hber öaneben ^aben anöere |i(^ 5erge|talt oeränbert,

öafe eine neue £iteratur fc^led^ttöeg nötig rourbe. Genialität, Ifat man gc*

fagt, ift (EnttDicklungsfä^igkeit ; unb ebenbesl}alb bürfen bie Beutf^en neben

bie Qellenen unb bie 3taliener als bas britte große (Beniei unter Un Itationen

treten. Sie oermo^ten es, (id) faft bis 3ur Umkehr i^res früheren IDefens

3U entroi&eln, toie ber HTön^ £ut^er ober ber Reoolutionär (Bpet^e ober

ber „kleinbeutfd)e'' BismarÄ. Hus bem ftol3en Demokraten, ber aui^ in

bem Surften nur feinen ^ö^eren (Benoffen fielet, toirb nac^ 1600 bas uner*

reid^ta HTufter fo3ialer Suborbination ; aber gleid)3eitig entftei^t in ben bis

bal^in innerlii^ am engften gebunbenen Seelen bie größte 5^^^^«^* ber3n='

bioibualität, bie irgenbein Dolk 3ur Reife gebrad)t ^at. 3ft ja boc^ au^
keines inbogermanifd)en Dolkes Sprad)e bnxä) fo umttür3enbe Iteuerungen

^inburd^gegangen toie bie unferige ; unb bie getoaltige Umfc^ulung ber Re»

formation ift }a boc^ au^ fo gut roie ganj auf germanif(f)e Rationen einge=

fc^ränkt geblieben.

Unb i(^ gefte^e es bes^alb als eine literarif^e (Brunbüber3eugung, bie

\\ä) mit btn J^ljxtn immer me^r gefeftigt ^at: nid^t Don einer beutfd^en

Citeratur follte maneigentlii^ fprcd)en, fonbern oon breien, bie übereinanber»

gelagert liegen roie Hltertum, ITtittelalter unb neu3eit, bod) o^ne fid) ctroa

mit beren 3eitlid^en ffircn3en 3U bedien. Sroeimal im Derlauf ber (5ef(^i^te

l)atten bie Deutfd^en fi(^ tatfäc^lid) oon (Brunb auf eine neue £iteratur 3U

fc^affen. Das erftemal gef^a^ es, als nad) ber Überroinbung ber altgerma*

nifd)en Hlrabition burd) bas unu)iberfte^li^e Bünbnis oon d^riftentum unb

Hntike fo gut roie alle Brüdien oon ber Dergangen^eit in bie 3ukunft ah^^

gebrod)en f(^ienen. 3^ ^^^ alt^od^beutf^en Seit lernt bie Ration fic^ ber

neuen 3nl)alte unb 5^1^"^^^ bemäd^tigen; in ber frü^mittell)od)beutf^en

fud^t fie ftürmif^ unb unreif fie an3uioenben; in ber mittel^o^beutf^en

befi^t fie eine große unb ein^eitlid|e £iteratur, beren (Bröße fie nic^t in

jebem Punkte, beren (Einl)eitlic^keit fie überhaupt nid)t ODieber gen)onnen

^at. Denn rafd^ tritt ein Derfall ein, ber 3U oölliger Serftörung fü^rt ; im

fünf3e^nten 3a^i^^unbert gibt es eigentlid) eine beutf(^e £iteratur über»

^aupt nid^l — toenigftens ni(^t bei ftrenger Hno;)cnbung unferer Kenn3eic^en.
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Unö fo mufe 3um sroeitcnmal eine öeutf^e £iteratur, es tft nic^t 3U md
gcfagt, neu gefd)affen xoerben. — Jn mandjem Sinne toar es eine leistete,

in oielfa^er J}infid)t eine fdiroerere Hufgabe als bas erftemal — beibes,

roeil nid)t fo oöllig aus bem ITi(f)ts 3U {(Raffen toar (ober bocf) aus einem

Suftanb, ber überall faft oöllige tteuerung forberte), fonbern meil oieles

Jte^en geblieben toar, an bas man suroeilen anknüpfen konnte, unb an bas

man nod) häufiger f(f)mer3li^ anftie^. Das fe^3e^nte Ja^r^unbert, unter

allen Seiträumen beutfd)er Sprad^e unb £iteratur bas am meiften münblirfje,

f(f|afft eine neue Profa unb einen neuen (Befang; an Drama unb Roman
arbeiten muffelig bas [ieb3e^nte unb anfangs aud) nod) bas a^tse^nte

3a^r^unbert, aber erft als auf kluge 0rgani[atoren roie ®pife unb (Bott=

fd)eb (unb, genialer aber einfeitiger, £ut^er felbft !) enblid) bie probufetioen

(Benies gefolgt jinb, Ijaben roir toirklid) roieber im oollen Sinne, toas roir

lange nur 3um Sdjein gehabt l)atten : eine gan3e unb ba3U eine große beutjd)e

£iteratur. Sie ift uns in einem Ja^r^unbert glücklid)erroeife nic^t oerloren

gegangen ; bod) aber erinnert in ber Stufenfolge ber Romantiker, ber 3ung-

beut[d)en, ber reoolutionären (Benies mie Sriebri^ f}ebbel unb Ridjarb IDag^

ner mand)es an bie Hrt, loie bie Deutfd)en f^on 3tDeimal fidj eine neue

£iteratur fd)ufen.

©lorreidjer unb 3ugleid) fd)mer3lid)er öorrang oor allen anberen Dölkern,

bie mit ftrengerer S^ftiQkeit ber Crabition if)re gan3e £iteratur 3ur (Einheit

formten! Don ber politifdjen (Befd)id)te ^at piaten geurteilt:

n)af)rc (Bc|d}idjtc, bcbcutcnb unb gro§, doII jtrcngcr (EnttDiÄlung,

Vjatttn bxt Römer allein unter öen üölftem ber IDelt.

IDo^I; aber £iteraturgefd)id)te in (old)em Stil, ooll ftrenger (Enttoidilung,

^aben 5ran3oJen unb (Englänber gel)abt; roir nic^t — ober roir 3U breien

ntalen.

Huf biefer Hnfd)auung Derfud)e id) meine Darftellung oom (EntmiÄlungs*

gang ber beutfdjen £iteratur auf3ubauen. IDeber bem ftra^lenben elften

nod) bem lahmen |ieb3el)nten Ja^r^unbert kann man gered)t toerben, roenn

man fie nid)t als Dorbereitungsepod)en auffaßt; bie Überfe^ertätigkeit ber

ITTön^e in St (Ballen f)at äl)nlid)es, toenn aud) in oiel kleinerem Utaßjtabe

3U bebeuten toie Ja^r^nberte frül)er bie bes Ulfilas, 3al)r^unberte fpäter

bie £utl)ers ; unb bie Hkabemie Karls bes (Broßen ift mit bzn Sprad)gefell*

fd)aften aus ber Seit bes großen Krieges nid)t bloß roegen bes Sufammen»

roirkens oon Surften, Di(^tcrn unb (Belehrten 3U Dergleichen. (Eine neue



(Einleitung

Sprache, eine neue Hnjc^auungsform, eine neue tEedinik, ein neuer Begriff

öes Dieters toar iebesmal 3U [(Raffen ; toeniger als irgenbroo (onft fällt in

6er Di^tung — toie uns öie un^iftorif^en Iteroenpriefter glauben machen

mollen — öer UTeift'er 00m Qimmel. Unö fo fällt ein Strahl oom (Blans

5er Blüteseiten auc^ auf bie armen Perioben ber bienenben Dorbereitung.

(£3303 (5efang klingt btn mittel^O(^beutfd)en Hnbac^tsliebern oor; unb bie

brei größten i^eroorbringungen ber beutf(^en £iteratur bes fieb3e{)nten 3a^r=

Ijunberts feigen : £e[|ings Itat^an, 6oet^es Sauft unb $ii)illers IDallenftein

!



(Erftes Kapitel: ©ermanifdje 3eit

Die Sj^^Gc nad) 6er (Entfte^ung öer öeutf(f)en £iteratur ift oon berjenigen

nac^ 6er (Entfte^ung 6er 6eutfd)en ITationalität ni(^t 3U trennen, bei6e

aber nid)t oon 6en ebenfo oerbun6enen Problemen 6er (Entftel)ung 6es (5er»

manentums un6 {einer £iteratur.

(Db 6ie (Bermanen in antf)ropoIogifd)er fjinfi^t eine (Ein!)eit biI6en o6er

nid)t — in f)iftorifd)er ^in(i(^t ift 6ie germanifc^e ITationalität eine geu)or=

6ene un6 fogar eine oerliältnismäfeig iunge. 0b 6ie Dorfaljren 6er fpäte^

ren (Dermanen gemeinjame, unter|(^ei6en6e Kenn3eicf)en fd|on befafeen, als

fie nod) mit 6en übrigen 3n6ogermanen eine einheitliche Sprad)» un6 Kultur-

genoffenfd)aft bil6eten, 6as können tüir nid)t toiffen un6 aud) 6ic ar(f)äologi«

]6)^n Cat(ad[)en roer6en es fditüerlicf) erhärten. Hber tDa^r{d)cinlid) ift es

aller6ings, ba^ irgen6rDie eine (Bemeinfamfeeit fd)on Dorl)an6en mar, clje

eine Hei^e t)on fpradjlic^en tleuerungen einfcf)nei6en6fter Hrt 6iefe Stämme

3U einer neuen Sprad)* un6 Kulturgenoffenfd)aft 3ufammenfd)mie6etcn.

(Etwa Dom oierten Dorc^riftlid)en 3a^t^un6ert an rDir6 6er oorgermanifc^e

Ur6ialekt, 6en roir oorausfe^en, 6urd) 6iefe tleuerungen 3U 6er urgerma»

nifd)en $prad)e, 6ie toir kennen. Die £autoerfd)iebung un6 6as Hk3entgefefe

fd)affen einen oöllig neuen $pra(f)tt)pus. Hi^t ba^ fie an fid) unerl)ört

roaren — eine ie6e ^ier^er gel)örige OErfdjcinung Ifai im fprad)lid)en £eben

an6erer 3n6ogermanen, nid)t blog geograp^ifd) benad)barter, Parallelen;

alle können fie nod) tDäl^ren6 6es eigentlidjen 3ufammcnlebens aus 6ialek=

tifd)en Hnfä^en entftan6en fein, 6ie 6en Dorgermanen mit 3talikern o6er

Kelten o6er Slatoen gemein toaren. Hber 6ie ungeljeuere (Energie, mit 6cr

öiefe Hnfä^e 6urd)gefü^rt tDer6en, bil6et eine Spradje, 6ie nid)t blofe 6em

Dünkel 6er (5ried)en o6er Römer als barbarifd) erf^einen mufete. Sie liai

Konfonanten^äufungen un6 ^gruppierungen, befon6ers aud^ im Hnlaut 6er

IDorte, 6ie an6eren 3n6ogermanen fo \6)wzx fallen mußten, mie uns ^eutc

geroiffc polnifd)e o6er rDalififdje IDortanfänge
; fie l^at eine ganse Hei^e

verbreiteter £aute oerbannt un6 foldje eingefül)rt, 6ie bis 6al)in kaum ge=

l^ört tDor6en roaren
; fie l)at £ieblingslaute, roie 6as t, 6eren d)arakteriftifd)€

f)äufigkeit fd)on frü^ auffallen mufete, oerfd)oben. lDid)tiger aber nodj

als 6iefe lautlid)en än6erungen fin6 6ic in 6er Stellung 6es l7od)tons. Der

in6ogermanifd)e Hk3ent ift „frei" : ein un6 6asfelbe IDort kann tl}n in be»

ftimmten Sollen auf 6er erften Silbe tragen, in an6eren auf einer fpätercn

;
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3U 5cm gric^if^cn tDort „Ittuttcr" lautet 6cr Donatio meter, aber bzt

(Bcnctiü metros . . . Das (Bermanif(^e heftet öagegcn, im lDi5erfprucf| mit

feinen (5ef(^iDiftern, ben^O(^ton ein für allemal auf bieerfte Silbe (bennioenn

in 3ufammenfe^ungen loie erfdjlagen 6ic ßioeite betont xoixb, ift bie erfte

eben nur als ein tonlofer Dorfd)lag empfunben u>orben).

Die IDirfeung ift ungeheuer. 3nbem bie urgermanif(^e Spraye unb il]r

folgenb bas 3nbif(^e ober (Bried)ifd|e bem Hli3ent feine Betoeglic^lieit gönnt,

f^affen fie eine getüiffe (5leic^bere(^tigung ber Silben — im (5ermanifc^en

maren bie (Enbfilben fidlerer Derliümmerung beftimmt. Dolle Dolialc er*

lof^en in bem ftumpfen e, beffen Über^äufigkeit fd)on Si^i^bric^ Un (Broten

5ur Der3tx)eiflung brachte, obmo^l er gar nid)t wu^k, ba^ fingen einft ein

a unb falben gar ein langes o in ber (Enbung befeffen l^attt. ®ber bie

(Enbfilben f(^tDinben ganj unb eine S^^^t ^^^ '^^ (Botifd)en ma^tigamma
lauten mufete, toürbe unter uns mä^t^gem lauten. — Hber no^ toi^»

tigcr als bie lilangli^en finb bie ft}ntaktif^en unb ftiliftifcf|en Solgen. Das

3nbogermanif(^e regulierte bie Hkjentuierung wa6) ber Stellung bes lOortes

im Sa^gan3en : ber Sai^ ^errf(^te, bas IDort biente. Das (Bermanifd)e mad)t

bas ein3elne löort reic^sunmittelbar ; bas IDort ^errf(^t, unb ber Sai^ bient.

Das (Briec^ifc^e, bas Jnbifc^e finb Safefpra^en; bas (Bermanif(^e allein

ift Döllig, voas bas £atein nur annäl^ernb ift: eine IDortfpra^e. IDic ber

grie(i)ifd)e Sa^bau, fo ift aud) ber griec^if^e Dersbau analtjtifc^ : ein oor«

fi^roebenbes (5an3es toirb in feine tCeile 3erlegt; ber beutfc^e ift fi)nt^etif(^,

bie (Blieber treten 3U einer (Benoffenfc^aft 3ufammen. IDo anbere Umftänbc

biefe (Eigenljeit forderten, roirb bie germanifd^e pocfie gerabe3U ein Utofaik

3ufammengefefeter IDorte : fo in ber altnorbif^en Slialbenbic^tung, aber auc^

in ber galanten poefie bes fieb3el)nten Jo^^^^unberts ; mk benn au^ in

ben £e]^rbüc^ern ber poefie ^ier toie bort bas IDort alles bebeutet, bie IDort*

fügung nichts. Hber felbft in glücklicheren Perioben ift bie germanifc^e

Dichtung faft ftets in (Befal^r, über ben (Elementen bas (Ban3e 3U Dergeffen

unb ein trauriges Hbbilb ber „teutfi^en £ibertät" kleiner unb kleinfter

Surften 3um Schaben ber Reid)sein^eit ft}ntaktifc^ unb metrifd) ab3ufpiegeln.

Döllig ^at nur bie (Epo^e b^s ITtinnefangs 3rDif(^en IDort unb Sai^ btn

Husgleic^ gefunben, ber ziwa ber italienifd^en Di^tung felbftoerftänblic^

mar ; toä^renb bie freien R^tjt^men Klopftocks, (Boet^es, feines be3eugen,

ba^ 3roifd)en unferen all3u fe^r auf bie Dor^errfd^aft bzs IDortes gebauten

Derfen unb ber ftarken Bemegung li}rif(^er Stimmungen ein IDiberfprud^
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cmpfunben rourbc. 3taltenifd)e $tropI)enformen wk Sonett unb Stanzt finb

cinl^eitlid) unb abgcfd)toffen ; beutfd|e Strophen führen meift in bcm eigent*

lidi aller $tropI)ik 3UU)iberIaufenben gleid|en Bau ifjrer Qälften (tDä!)renb

bie Strophe einen Hbfc^Iufe aucf) in metrifd)er E)inji(i)t forbert !) bie (5Ieid)=

bere(^tigung ber ^eile fort. IDobei roieber bie mittel^oc^beutf^e 3eit aus»

genommen ift ; bie benn ni(^t blo§ 3ufällig in i^rem unerreid)ten Stropf)en=

bau [idf wkbtxlfolt ber ibealften aller Strop^enformen, ber bts Sonetts,

nähert.

So roar mit bem Hksentgefe^ eine unüberrDinbIid)e (Eigen^it ber Spradje,,

bes Stils, ber poetifd|en 5orm gegeben. Das metrif^e Binbemittel, bas 3U=

gleid) ertouc^s: ber auf bie Hnfangsfilben geheftete Stabreim, konnte be=

feitigt roerben — jene anberen 5olgen nid)t, nur ba^ freili(^ glüdkli^er»

rt>eife oft genug bie ITteifter aus ber Itot mel}r als eine ^ugenb 3U machen

oerftanben.

Sobalb biefe einf^neibenben Sprad)neuerungen burc^gcfül^rt toaren, gab

es eine germanifc^e Ur(prad)c, bie un3rDcifel^aft 3um ftärkften Banbe

tDurbe, bie germanifdjen Stämme aud) toirklid) 3U einer (Einljeit 3ufammen»

3uf(^tDei&en. Hber oöllig erreid|t, bürfen roir oermuten, rourbe biefe (Einheit

crft burd) ben C5cmeinbe(i^ ibealer (5ütcr : einer ITTijt^ologie, bie bei ftarken,

fel)r ftarken örtlid)en Derfd)iebenl)eiten bod) überroicgenbe Übereinftimmun^

gen 3eigte (oor allem in ber Dere^rung bes neuen, reingermanifd)en (Bottes

IDoban) — unb — 3rDar noc^ nid)t einer £iteratur, aber bod) i^rer (Brunb=

lagen.

lln3rDeifel^aft liahzn ^wax bie 6ermanen einen umfänglid)en (Brunbftodi

an p.oejie aus bem (Be(amtbefife ber 3nöogermanen ererbt — felbft roenn

man oon ber gefäl)rlic^en, burd) Berbers £e]^rer Jjamann unb burd^ Berber

(elbft oerbreiteten romantifd^en Hnfdjauung abfielt, bie alle (tarke urfprüng=

lic^e (Empfinbung bes Primitioen unb i^ren kräftigen unmittelbaren Hus=

brudi o^ne meiteres f^on als „poetijd)'' be^anbelt. Hber auc^ in ftrengcrem

Sinn lidbzn getoife fc^on bie ungetrennten 3nbogermanen poefic befeffen,

b. Ij. kunftmäfeige Hnroenbung ber Sprache mit ber (Eenben3 auf eine rl)i}tf)=

mif^ georbnete IDieberke^r ber Qö^epunkte unb ber paufen unb mit bem

Bcbürfnis gefd|mückter Rebe — benn me^r als biefe bciben Bebingungen

bürfen loir nod) nic^t anfe^en. Unb eine kunftmäfeige Hnroenbung ber

Sprad)e o^ne R^r)tl)mifierung unb mit geringerer Husfc^mückung, eine xüir^=

li^e Profa, toar hei ben alle3eit rebefreubigen „IDilben" für DolksDerfamm«
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(ung un5 Dorträgc am E)ofe bes Königs oicllei^t fc^on roeitcr ausgebilbct

morben. Dafe folc^e Hnfäfee oorl^anben toaren, bctocift fcf)on bie Übcrcin«

fttmmung bcr älteftcn (Terminologie, bie bas Kunft!)anbrDerk an ber Spradje,

bas „Sd^mieben" unb „IDeben" ber IDorte gut kennt; beroeift auä) fd)on

frül? bas Huftaud)en mertoürbiger Sagen über ben Urfprung ber poefie,

über (Erfinber |ogar einaelner (Battungen roie 0rp^eus unb £inos bei ben

E}eIIenen, Bragi bei ben Hormegern. Die kunftoolle Bcf)anblung ber Spradje

alfo ejijtierte nid)t blofe — (ie tourbe aud) beutlid) als Kunftübung emp=

funben. Durdjaus muß bies hzadiizt roerben: ba^ bie ältefte Did)tung nicf)t

„Dolksbid)tung" ift, fonbern „Kun|tbi(^tung'' ober betöufete Kunftübung

ein3elner, bie überlieferte Regeln an überlieferten Stoff loenben; benn

moberne Dorftellungen oon Jnbioibualität, Originalität, geiftigem (Eigen»

tum mufe man freiließ 3U ^aufe laffen. Die Profa mag oolkstümlic^ Iieifeen

:

3eber aus ber (Bemeinbe mag 3U iljr reben ; aber 3U ben (Böttern fpri^t öor»

erft nur ber Berufene. Unb oorläufig ift biefe ältefte „Poefie" Dor3ugsu)eife

geiftlid)cr ITatur: (Bebete, Kultformeln, 3auberfprüd)e crl}alten 3uerft bie

für alle inbogermanifdje poefie grunblegenbe (Eigenf(f)aft bcs feften 3eit=

mafees; bie Spri(^tDörter, bie fid) anfd]liefeen, [inb auc^ eine Hrt niebercr

3auberfprü(i|e. Die „prioate £i)rik" aber, insbefonbere bas £iebeslieb unb

bas S^mä^lieb, finb 3roar (oiele beftreiten es allerbings) toa^rfc^einlidj

gleid)falls uralt — aber fie werben als ettoas gan3 anberes angefe^en, roie

noä) ^eute 00m Dolke: anad)roniftifd) könnte man fagen: fie toerben nic^t

3ur £iteratur gered)net. Desl)alb ge^en fie in bie Hirabitton nid^t ein, als

biefe burd} Huf3eid)nungen unb mnemoted)nifd)e i)ilfsmittel (Huf3ä^lungen,

|i}mmetrifc^en Hufbau, Reim u.a.) bie blofe münbli(^e Überlieferung in

eine neue, ungleid) feftere 5orm überführt. (Etwa roie in unferen (Befe^«

büd)ern oon Staat unb (Bottesbienft unb 5cimilie bie Rebe ift, aber nicf|t oon

£iebe, ^afe unb Reib.

Diefe Hnfänge ber poefie unb ber Profa alfo bürfen toir als (Erbteil bes

neuen (Bermanenoolks Dorausfefeen. Hber es ift ^ier roieberum in ber £itera*

tur roie in ber nTt)t^ologie. IDas roir je^t „niebere nTt}tl)ologie" nennen,

ber (Blauben an formlofe ober geftaltme^felnbe (toas basfelbe ift) Rtäd^te,

Dämonen, Ungeheuer — bas ift ber gan3en tDelt eigen, unb ein IDaffermann

üom Kongo mag fi^ oon einem am peneios ^öd^ftens burd) bie $axht unter*

fd^eiben. Das Rationale beginnt überall erft mit ber ITlenfd)engeftaltung.

(Erft bie (Bötter finb für i^re Dölker djarakteriftifd) ; benn fie erft finb men«
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f(f)enäl)nlicf|. 3cus kann nur ein J}ellcne fein, un5 Jnbra nur ein 3n6er,

unö XDoban nur ein (Dermane. Vinb öes^alb fagen toir, öafe erft bk (Be=

|amtl)eit 5er (Bermanen [id) im (Befamtbefi^ biefcr ibealen 6üter befinbet:

einer nTi)tf)oIogie unb ber (Brunblagen einer £iteratur.

(Eine £iteratur aber, bas fdjien uns toefentlid), brauet eine geroilfe Doll=

jtänbigkelt ber lEöne. Die ältefte poe|ie, für bie HtüIIenljoff ben glücfilid)en

Husbrucfi „d)ori((f|e poefie" geprägt Ijat, \\t roirklicfi oolkstümlid) : in ber

erregten Stimmung eines bebeutenben HToments unb unter ber Hnteilna^me

ber gansen (Bemeinbe bred)en £aute ber S^^^ube, ber Klage, bes 3orns, ber

Bitte I)en)or, orkanartig, formlos, faft animali((^ Don bem gan3en (E^or

^eroorgeftofeen, unb oon jebem beliebigen einscinen, ber ficf) basu gebrungen

fül)lt, in f)aftigen Berid)trDorten über ben tEob bes i)äuptlings, über ben

großen Sieg, über bie Fjoffnung auf (Errettung aus ber peft nur gleid)|am

interpretiert. 3^ ^i^f^r d)orifd)en poefie mögen \6)on alle Stimmungen rDoI)=

nen — bie (Battungen aber liegen nod) ungetrennt im (El)aos, fo ba^ es eine

müßige S^age ijt, ob (Epos ober £i)rik ober gar Drama am Hnfang ber poc|ic

ftel)e. Desl)alb bürfen toir in biefer (Eporf)e, bürfen roir aud) in ber be*

ginnenben kunftmäßigen £i)rik no(f) nid)t einmal üon (Brunblagen ber £itera=

tur fpred)en. Die er(d]afft bas Dolk, inbem es burd) bie Bilbung großer (Be=

(talten, burd) bie Überlieferung großer Zattn, burd) bie Si)mbolifierung

großer Hnfd)auungen bas S^nbament (d)afft für (Epos unb Drama ; bie er*

fd)afft bas Dolk burd) ben Hufbau ber beiben großen Sd)apammern : nTt}tl)o*

logie unb r)elbenfage.

Die germanifd)e f}elbenfage bebeutet ben loirklidjen Beginn einer germa*

ni|d)en £iteratur; bznn aud) bie literari[d) bebeutenbe Sormung ber ITTijtfyD^

logie fd)eint oon il)r mitbebingt. IDas beibes übrigens genau fo für bie

J}ellenen 3U gelten fdjeint.

Hud) bie i}elbenfage muß u)ie bie £iteratur nad) i^rem (Befamtd)araktcr

beurteilt xoerben unb nid)t nad) ben (Ein3el^eiten. (Es genügt ni^t 3U fagen,

baß fie in gefteigertemStil bie merktDürbigentEatenberü!)mterf)elben er3ä^lt.

Dielmel^r finb no^ 3roei anbere Punkte mefentlic^. (Erftens : aud) bie Reiben«

jage befi^t eine geroiffe (Ein!)eitlid)keit — nid)t nur im Stil, fonbern au(^

im 3n^alt; alle i^re (Ein3elfagen befinben fid) m ibealer (5leid)3eitigkeitj

unb alle il)re SiQuren ftel)en in geiftiger Derroanbtfi^aft. ®b aud) i^re l^ifto=

rifd]e (Brunblage um 3ö^t^unberte auseinanber liegen mag — bie Dictri(^=

jage unb bie Siegfriebfage ober bie f}ilbcnfage finb glcid)fam nur oerft^ie«
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bcnc Käufer auf bcrfclben ^o(i)ebene, aus bereu icbcm bcr Bemo^ner o^ne

roeitcres in bas anbere treten kann. (Es \\t nur ber le^te HusbrucEi bte[er

inneren Bc3ie^ungen, roenn 3utefet überall bie J}elbenfage \\6) in einem

„3t)klif^en (Bcbid)t" oerbic^tet, bas alle J)elben ßufammenbringt toie bas

(Btbidit Dom IDartburgftrieg bie t)erfd)iebenften Sänger; ober roenn fc^on

früher berühmte Jjelben als Öater unb So^n, ober teurer unb Sögling, ober

ITebenbu!)lcr in engere Sü^^u^O gebrad)t toerben. — Unb 3XDeitens: ber

©cfamt^araliter biefer in \\6) gef(f)loffenen IDelt toirb als ein t)iftorif(^er

empfunbcn. Das ^ei^t u)ieber 3rDeierlei: als ein toirMidier, unb als ein

oon ber (Begenmart oerf^iebener. Unb 3tDar i[t unioeigerlii^ bies bas Urteil,

bag jene Seit bis ijelben beffer geroefen fei als bie (Begentoart bts Dieters

unb f)örers — oor allem: ^elbenl^after, großartiger. Unb fo können m\x

fagen: in ^er Soxm epi[d)er Bericf)te oon großen tEaten einer nod) ni^t all»

3ufernen (mäf n\6)t mt}t^if(ben !) Dergangenl^eit [teilt bie J)elbenfage bie

Jbealroelt eines fel}n(üd)tigen (Epigonentums bar — eines Epigonentums

ber Cat — aber biefe fcl)roäd)eren (Enkel ber J}clben jinb i^rerfeits Stifter

unb H^nen ber Di:d)tung.

Diefer (E^arakter ber f)elbenfage gibt il)r nun noc^ ein befonberes (Be«

präge. Sie ift nid)t nur ibealiftifd^ ~ bas ift alle alte Poefie — fonbern

aucf) moraliftifd). tlatürli^ com Stanbpunkte nid)t unferer, fonbern i^rer

Utoral : einer kampfesfrol^en Utoral, bie \i6) an Überliftung unb graufamer

Beftrafung bes (Begners freut. Der (Eib (Eampeabor mag ru^ig mit (Bolb

überbeckteSteinkiften für golbgefüllt ausgeben, unb berIlTön^3^^Ttflin^i"ß

U)ilb^eit blutig austoben; nur tapfer, klug, unb bzn Seinen getreu muß
ber E)elb bleiben. Unb erft oon ^ier aus, fo fc^eint es, ift ^ie ftarke moralif(^e

Hnfärbung auf bie (Böttergef(^i(^ten übergegangen ; töie benn au^ bie Hrt,

roie bie (Bötter in genealogif^e unb fo3iale Besie^ungen gefegt roerben unb

bie 3t)klifcl)£ 3ufammenorbnung (in ber norbif^en „(Bötterbämmerung") ber

l)eroif(f)en Did^tung augenf(^einli^ erft nac^gebilbet finb.

Dies alfo leiftete bie E}elbenfage : inbem Dor bem geiftigen Huge bes Did)*

ters unb Qörers all i^re (Er3ä^lungen (fomeit er fie töenigftens kannte)

gleidj3eitig lebten, fdjuf fie 3um erftenmal über ber tüirklidjen IDelt eine

glei^ töirklid)
f(^einenbe l)öl}ere ; roäl^renb gan3 geroiß kein Beter, unb erft

fe^r fpät ein priefter bie löelt ber (Bötter unb Dämonen 3U einer ein^eit*

lid|en 3ufammenfaßte. Jnbem fie geroiffe (Eigenfdjaften forberte — (Ereue,

Unerfd)rocken^eit, (Beroanbti^eit — gab fie 3um erftenmal für eine große
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5üll2 oon (5e{talten unb Rhznkmvn cinfad)« orbncnbc prinsipicn an bie

{)anb. Unb cor allem : fic [teilte eine grofee 3a^l oon (5e|talten unb Hben*

teuern bauernb ^in, machte fie 3U einem Bejtanbteil bes (5ebäcf)tni[fes unb

ber Hnfd)auung für jeben üolksgeno[(en unb gab bamit unoerrüdibare lUu*

jter aud) ^er (Er3äl)lung unb ber (El^arakterifti^i.

Heben biefen burc^ge^enben (Eigen(d)aften erjd)eint es faft als unroefent»

li^, oon roeldier Rrt bie „(Erlebniffe" roaren, bie bie f^affenbc p^antafie

oon ^unbert Did)tern unb 3e!)ntau(enb mitbid)tenben Qörern in biefer IDeifc

umgejtaltete. 2^ bzn meiften Sollen roirb ein ^iftorifc^cr Kern ansuerfeen*

nen jein. Die neue be(onbers oon panser fc^arffinnig oertretene H^^eorie,

toonad) fotoo^l ber angelfäd)(ifd)en Beoroulffage als auc^ ber beutfd)en Sieg*

friebfage ein uraltes ntärd)en 3ugrunbe läge, fd)eint mir f^on aus ftilifti«

|d)en (Brünben unglaubioürbig ; benn gerabe bie ältejten Sagen — ctroa bie

oon Hlboin unb Rojamunbe — entl)alten fo gut wk nid)ts märd)en]^ftes.

Später freili^ ift aus ber Berül^rung l)ier mit ben nTi}tl)en, bort mit btn

IlTärd)en, unb einfach fd|on aus jener Steigerung ins Unmöglid)e, bie no(^

bie moberne Sage kennt, oft genug ITTär(f|enl)aftes eingebrungen. Die ec^te

unb alte Steigerungsform ber Sage be[tel)t nid)t in ber Dergröfeerung ber

(Erlebniffe, fonbern in ber 3ö^ölifierung ber f)elben. Unb besljalb lehnen

roir roic bie neue ^l)eorie bes „Solkloriften" Pan3er fo aud^ bk alte bes

„pi)ilologen'' nTüllenl)off ah, toonad) eine jebe Sage burd) Derfd}mel3en

^ijtori|d)er unb mt)t^ifd)er Beftanbteile entjtänbe. nid|t göttlid)e (Be(talten

unb überirbifdje Caten ^eben bie {)elbenfage über bzn gefd)id)tlid)en Be=

ric^t, fonbern bie Sel)nfud)t nad) einer größeren 3eit unb einem glüdilid)e*

ren £eben bes Dolhes. (Berabe fo entftanb nad) bem Sufammenbrud) bes

niinnefangs ein gan3er Sagenkreis oon ben großen Did)tern; nid)ts (ober

bod^ äufeerft toenig : toie bie S^O^r ber S^<^^ Denus im Berge) toar baran

mi)tl)ifd), aber ber ©eift eines fel)nfüd)tigen (Epigonentums td)uf fid) einen

f)einrid) oon (Dfterbingen ober bie „fieben ITteifter ber Singf(^ule". Hllcr*

bings finb aud) urfprünglid) mt)t^ifd)e 5^91^^^^^ unter ben Hirägern ber fyU

benfage ; fie finb aber bann burd) bas S^uer ber lTtenfd)rDerbung I)inburd)«

gegangene Vertreter einer klaffifd)en 3eit.

„Die (Beburtsftunbe ber germanif^en J}elbenfage", fagt St)mons, „ift

bie fogenannte Dölkero^anberung." Der tEi:)pus bzs J}elben erl)ielt im fünf*

ten unb fec^ften 3<i^r]^unbert feine fefte (Beftalt, roie fie, in il)rem Kerne un*

gefd)äbigt, nod) im mittell)od)beutfd)en Dolksepos bie 3eit i^rer Husprägung
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ni^t Dcrleugnct. Hber 6cr Stoff bcr f}cI5enfagc sie^t [ic^ bux6) einen aus*

gebc^nten 3eitraum. (5e^t man felbft über jene trabttionellc, auc^ oon

Sijmons oertretene HnJ^auung nid)t hinaus, fo bleibt 6oc^ immer Dom Zob

(Etmanxiä)s öes ©ftgotenfeönigs im Ja^r 375 bis 3U bem bes £angobarben«

gebieters Hlboin 572 eine (Entfernung oon 3rDei 3al)r^unberten, unb es gibt

nod^ altere unb jüngere Beftanbteile ber i)elbenfage. 5ür bie titeratur^

gef^i^tc ift ba^er grunblegenb bas Problem, roie t»ir uns bie Husbilbung

ber Qelbenfagc in biefem 3eitraum benken (ollen, bie ja kein einmaliger Hkt

fein kann.

IJierüber finb nun au^ ^eute noc^, ober ^eute gerabe roieber, bie Rn^'

f(f)auungen nid^ts toeniger als einig. Dor^errfd^nb aber i|t ^eute unsroeifel^'

fjaft bie literarif(^e Huffaffung, b. 1^. bie Huffaffung, ba^ 3rDif(f|en „{Reiben«

fage'' unb „J}clbenbi(^tung" überhaupt nic^t 3U {(Reiben |ei: ba^ alfo Don

allem Hnfang an eigentlidje £ieber jic^ an bie ^iftorif^en (Ereigniffe ange^»

f^lo[fen l^ätten, bie fic^ bann gleic^fam magnetifd) an3ie^en unb beeinfluf*

fen. — So Diel gute (Brünbe unb Hnalogien für biefe £e^re oorgetragen

jinb, i^ oermag fie mir nid)t an3ueignen. Unglaubhaft ift mir, ba^ bie

fefte n^rabition eigentli^er £ieber eine fo toeitge^enbe Dermifc^ung unb Der«

iDifc^ung ber ^iftorifd)en (Eatfaci)en sugelaffen l^atte, loie fie ettoa bie lDolf=

bietri^fagc aufroeift ; untDal^rfdieinlid^, ba^ geroiffermafeen roie in ber Bal=

labe (5ottfrieb Kellers an jebem Hblerfy)rft ein Sängerlein geklebt l^aben

follte, um ben auffliegenben Hbler gleid) für bm (Benufe bes Ejofes ein3U«

fangen ober Dielmel)r um feine Beute 3ur 3uri(^tung ab3uiagen; bebenk«

lic^ aud), ba^ fo frü^ mit einer vollkommenen Ballabented^nik geregnet

toirb. IDelc^ toeiter Hbftanb bie gef^i(f)tlid)e tEatfac^e unb bie, minbeftens

na^roeisbaren, ölteften £ieber trennen kann, bas beroeift no^ im Seitalter

ber Reformation bas £ieb oon bem UTinnefänger tEann^äufer ! — 3d) glaube

bod), ba^ man eine urliterarifc^c Sagenbilbung annehmen mufe. IDie bie

^iftorif^en £ieber au$fal)en, bie f^on für Hriooiftus (Eacitus be3eugt, bas

können uns no(^ fpäte Beifpiele loie bas £ubrDigslieb auf bie S(^lad}t Don

Saucourt (imja^r 881) leieren: offi3iclle Steigerung, 3utat göttlicher (Er*

fdjeinung unb {}ilfe, im übrigen nid)ts, roas irgenb fagen^aft roirkte. H^n«

lid^e cpifc^e, aber ni^t fagenmägige £ieber finb uns bei ben Hngelfac^fen

überliefert unb fonft noc^ oielfad). (Eine Sage aber forbert einen frud)tbaren

Kern, ein „fagenbilbenbes" (Element — unb bies trägt faft nie einen l)iftori*

f(^en, faft ftets einen t»enn man toill nooelliftifc^en, {ebenfalls allgemein
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mcnfc^Ii^cn (EI}araktcr. Die moberne Hnalogic ber ^clbenfagc ijt bas ^ijto«

rif^e Drama. VOas aber intereffiert bort an Peter bem (Brofeen? Seine

mär^en^aften £eiftungen ? Hein — ber 3um kla|(ifc^en S^H ausgebilbete

tt)pifcf)c (Begenfa^ oon Dater unb So^n. So i[t es überall; gerabe in ber

^cllentf^en unb germani(^en ^elbenfage, toä^renb ettoa bie fran3ö(ifd)e

^iftori[(^er 3U fein fdjeint. Hus ben (Erlebniffen merkmürbiger ITten[d)cn,

meine iäf, ^ob gerabe bie unoffisielle, man mödjte jagen ^imlid)e Berid)t»

erftattung bie allgemein menf(f)licf)en ntotioe l)eraus; roie |i^ aud) um
bcn Hlten 5nfe ein ganser Kreis \ol6)tx £egenben gebilbet l}at Sie loerben

er3ä!)It, unb 3U>ar in einer lodern, oiele Derfc^iebungen geftattenben 5orm
;

bann, roie es HTüIIen^off mal^rfdjeinlic^ gemaci)t Ifat, bringen Derfe hinein,

bie btn i)auptperfonen in ben ITTunb gelegt rocrben, bie 3unäd)|t allein bes

^o^en Stils iDürbig |d)einen; unb oon bie(em Kern aus entfte^en £ieber.

Die ijelbenfage als (ban^zs aber, glaube \6), ift ein noc^ in Bemegung begrif»

fenes lUeer ^eroif^snoDellijtifd)er Hbenteuergef cf)id)ten, bie fic^ um berühmte

Hamen oerbi^ten unb allmä^lid) 3U einem gefd)loffenen £ieberfereis burd)

me^r ober loeniger berufsmäßige Sänger umgebilbet toerbcn. Die perfön«

lic^e Scxbel, fagt ^eusler mit Red)t, ift entfc^eibenb für bie Stoffroa^l: „bie

Pflid)tcn unb tteigungen in ber Sippe, unter Sd)rDurbrübern unb 3tDifd)en

I}erm unb (Befolge; bie Kriegereljrc bes ein3elnen, bie fein i}anbeln be«

ftimmt", unb, fe^e i^ ^in3U, noc^ inbioibuellere, anefebotif(^e 3üge. Sic

rourben herausgegriffen aus bem roirfilidien £eben jener J}eroen, bie als

berDunbernsroürbige Kämpfer fotoiefo oor öer Hnf^auung ber beroun«

bernben Ha^melt ftanben; ober fic iDurben i^nen aud) aufgebid)tet. Das

ftarke perfönlic^e Jntereffe b^s (5ermanen an feinen ^eroen oerleugnet

fid) aud) ^ier ni^t. Hud) nid}t bie befonbers ftarke ITeigung, bie berühmten

ntänner 3U bemoralifieren — kein Sran3ofe roürbe an bem in einen 6ift»

morbpro3e6 oerroicfeelten Racine jo roie 3al)lreid)e Deutf^e an bem un3u»

oerläffigen ^einric^ i}eine feine moralifd)e Kritik üben ! — So entfte^t ein

tle^ oon (Erlebniffen, bie burd) btn Stil burc^meg 3U „großen H^aten" ge«

fteigert roerben. Dom oierten bis fe^ften Ja^r^unbert t»irb bas Ite^ bid^ter

unb bid)tcr; unb erft burci^ bie Zugehörigkeit 3U biefem ^eroif(^en (Befamt«

crlebnis, glaube id), erl)ielt bie {)clbenanekbote von Hut^aris Brautwerbung

ober Hlboins S^ix)ertnal)me bie löürbe, bie für poetifd^e Sormgebung noc^

erforbert lourbe. Dor bem a^ten, neunten Ja^rl^unbert brausen bie neuen

Ijcroif^en £ieber nid)t entftanben 3U fein, bie bann u>ieberum crft gan3 lang«^
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[am (toic bcfonbcrs Kcr unö f)cuslcr gc3eigt lidbzn) 3U 5er neuen Stilform

öes (Epos fü!)rten.

Diefe Probleme, man fie^t es, finb Don großer nterarge((^t(^tlid}er Be«

öeutung, unb töir öurften öes^alb i!)re kur3e (Erörterung ni(^t öermeiben.

llun aber laffen toir bk I}i}pot]^efen beifette unb fragen na6:i bem 3nl)alt

ber J)elbenfage als ber eigentlichen (Brunblage einer eigenen beutf(^en £itera«

tur. fjier natürlid^ muffen toir uns für Jn^alt unb 5orm an bie ir>irlili(^

Dor^anbenen ober 3U erfdiliegenben £ieber I)alten.

(Erroarten toir nun I)ier ein geroaltiges (Ec{)0 oon ben Ungeheuern Dölfeer*

beiDegungen unferer Ur3eit 3U ^ören, fo rocrben roir fdjroer enttäufd)t. Un«

fere J^elbenfage, fagt i}eusler, ,,fragt ni(^t nad^ E)crrf(^aftsbegrünbungen,

na(^ (Eroberung unb Derluft oon £änbem, nadi IDanberung Don Dölkern,

über^upt nid)t nad) bem Dolke. Dietri^ 3ie^t mit einer f)anboon Krieger

in bie S^^^nibe, bie UTenge ber (Boten toec^felt nur für 30 3a^re b^n König

:

bies ift bas Hbbilb ber beroegten I0anber3eit bes gotifd^en Dolfees !'' (bxo^z

öolksferiegc fd)ilbern bas griec^ift^e, bas inbifi^e, bas fran3öfif(^e Dolfes=

epos — am (Eingang ber germanifd)en £iteratur fte^t bas 3ntereffe an ber

Perfönli^keit! Ulan mag 6eftalten roie (E^eoberic^, Dictri^ unb (Er*

manrid) ft}mbolifc^ nennen, in i^nen bie „ITTaffen^lben'' ber Bramen fym
x\6)s Don Kleift unb (Ber^art EJauptmanns oorgebilbet feigen — toas bo^

fd)toerli(^ mit Re^t gef(^ä^ — aber immer bleiben es Perfönli^keiten,

(Ein3elgeftalten.

3^rer roaren oiel me^r, als uns übriggeblieben finb. Don überragenbcr

lliftorif^er Bebeutung ift nur einer : C^eoberi^ ber (Drofee (geft. 526) ; allen»

falls mag man i^m ben !)unnif(j^en (Eroberer Httila=(E^el (geft. 453) gefellen.

Dann einige ^eroorragenbe Könige, bo^ nic^t uon gleichem roelt^iftorifc^em

Range: tE^eoberi^s (Bcgner 0boafeer (geft. 493); ber S^^OTtke lEl^eoberic^

(geft. 534), ben eine fagen^afte 3ugenbgef(^id)te 3um „IDolfbietric^" ma^t,

unb fein Sol^n ober ein anberer S^^ankenkönig : „t}ugbietri^" ; brei Bur=

gunbenkönige (Bunt^er, (Bifel^er, (Bobomars(5utl)orm ; ein paar töeitere 5ür*

ften bzv ©epiben, tEl^üringer unb anberer Stämme. Hlle aber finb fie in bie

Unkenntlic{)lieit noDelliftifc^*l}eroif^er Hbenteuer getaucht; eine Mar fid^t=

bare l^iftorifc^e (Beftalt ift nur ber £angobarbe Hlboin (geft. 573) unb

roicber allenfalls, bod) au(^ fdjon 3iemli(i| ftark 3um Htärc^enkönig ^in

jtilifiert, Httila geblieben.

Daneben fteljen in gleid^em f)eroifd^em Rang eine Hnsaljl oon Perfönli^*
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feciten unbekannten Urfprungs. IDarum [ollte öer treue roetfe alte ITTeifter

J)tI5ebran5 md\i tDtrklid) ein trefflid)er alter (Beneral t>om Ctjpus öer Derff*

linger ober bieten geroefen fein? löaltl)arius nic^t irgen6«in eleganter

Prin3, ber am {)unnen^of (Beifei roar unb mit einer beutfc^en prinaeffin cnt*

floi^ roie ber (Braf öon (Bleid)en mit ber Saraßenin? Hud) in bie „Biditer«

^elbenfage" bes ausgel)enben ITTittelalters finb neben bem großen lOolfram

unb bem originellen neibl)art I>ur(i)fd)nittstt)pen toie ber Brennenberger

eingegangen. (Berabe Qilbebranb, IDate, IDalt^arius roirfeen nid)t erbid)tet,

fonöern überliefert ; unb fo mirb öenn leiber too^l aucf) ber oerrätcrifd)e Rat-

geber Sibid) in irgenbcinem I)öfifd)en Jntriganten fein Urbilb l)aben.

Drittens ^aben rair (Beftalten oon mi)t^ifd)em Urfprung ansuerkenncn.

Dafe ber glän3enbfte Qelb ber beutfdjen Sage, Siegfrieb, ein oerblafeter (Bott

ift, ein göttlicher Drad)entöter oie Hpollon unb 3nbra, ber fpäter ben bunfe»

Ten ntä^ten jum (Dpfer fällt roie Balber ober Hbonis, bas ift minbeftens

uncnblid) u)a^rfc^einlicf)er als ba^ in feiner I>rad)enl)aut norf) immer ber

Bcfieger bes Darus fteÄen follte. Die Königin Brün^ilb kann il)ren mi)t^i«

t^en Urfprung ebenforoenig Derleugnen ; bei anberen (Beftalten ift er glcid)»

falls ansunc^men. (Ebenfo finb in bie crsä^lten lEaten mi)tl)ifd)e ITtomente

— roie zhzn ber Bradjenkampf — eingebrungen, ober fold^e, bie ITtijtl^us

un6 ITtärd)en teilen roie bie unfic^tbar ma(f)enbe Tarnkappe ober bie fäu»

genbe IDölfin. —
Unter ben toeibli^en SiQuren ^aben roenige eignen Urfprung. Die (baU

tin Httilas J)ilbico, an beren Seite i^n ber Blutftur3 tötete, Ifat oielleid)t

bie 3rDeite (El)e oon Siegfriebs .(Battin mit (Efecl oeranlafet ; f)ilbegunb€, bie

(Befäl)rtin IDalt^ers, erklärten roir f^on für tDal)rfd)einli(^ gefc^i^tli(^.

Die meiften aber finb entroeber aus S^^uengeftalten ber Überlieferung gan3

frei umgebilbet — toie bas ®pfer oon (Ermanri^s (Eiferfud)t — ober Döllig

aus bem poetif(f)en Bebürfnis I^eraus erfd)affen, roie bie böfe Sdiroieger«

mutter ber Kubrun. Hud) in ber Huffaffung l)iftorifd) fd)eint toieberum

nur Hlboins (Bemal)lin 3U fein. Hud) in biefer J)infid)t gel)en i}elbentage

unb nTi)tl)ologie parallel; ja aud) bie beutfd)e Dichtung, bie gan3 überroie*

genb bis 3U (Boetl)e l)in bie J^^^uendjaraktere aus bem Bebürfniffe einer

burd} bie männlichen .(Beftalten feftgelegten Jobel heraus geformt ^at.

Diefe (Beftalten nun Don breifac^em Urfprung roirken in ber J}elbenfage

roefentlid) ein^eitlid) ; obtDO^l bie mr)t^if^en .(Beftalten ^in unb roieber loie

bur^ ein? Ilebelf^idit oon ben anbern getrennt fc^einen — loas freili^ in

ITIcijer, Citerahit* 2
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öer eleganten ITTobernifierung 5es mittel^oc^beutfc^cn Ilibelungenltebes

ftärfeer auffällt als in öer toilben Urfprünglt(^keit ber alten £ieber. Sonft

aber leben alle fo3ufagen auf ber gleiten Slä^e; geld)t(^tlic^e Hbjtänbe

roerben gar ntd)t, geograp^tfc^e feiten empfunben ober angebeutet. 5^^i^i^

läuft bas auc^ mit einer auffälligen Dernac^lä((igung bzs kultur^iftorif(^en

Details 3u|ammen: üon jener S^^^^^ ^^ ^^^ Sc^ilberung oon (Lrad^t, IOaf=

fen, Sitten, bie bie 3lias mit bem Itibelungenlieb unb ber „J)er3og (Ern|t"

mit ben (Er3ä^lungen bes gelehrten bänifd)en HTönd^s Sajo teilt, ift nod)

kaum ettoas 3U fpüren. Hlles Jntereffe roenbet fic^ Dielmel)r bzn (Erlebniffen

ber J)auptgeftalten felbft 3U.

^ier finb es nun bie „großen UTomente", bie fagen« unb liebbilbenb tDir«

fien. Dor allem natürlich — ber tEob. Der tEob großer gelben ijt immer

eine unerfd^öpfli^e Sagenquelle gemefcn, bei Julianus Hpoftata mie bei

Karl XII. oon S^raeben. Unb ^v)ax \\i es naturgemäß 3umeift ni^t ber

Cob auf bem Sd)lad^tfelb, ben bie Sagen ft^ilbern — bas roäre ja für ben

!)elben ber natürli^e (Eob. Hber „HTand)er fiel burc^ löeibes tEüdie, btn bes

Seinbes Sc^roert i)erfd)ont". Derrat ift bie liebfte (Erklärung foldjer unnatür=

liefen Cobesfälle ; unb es töirb mit einer faft reifen Ced^nife burc^ Husmalcn

ber reinen Hrglofiglieit bes Derratenen boppelt packenb. — (E^riftus läßt

jici^ (freiließ nic^t ahnungslos) oon Jubas kü[fen unb ®tl)ello »ertraut bem

Jago. So töirb öenn bie Sdjilberung Don Siegfriebs l^eller Unbebenlilid)keit

ber ^intergrunb für feine meud^lerif^e (Ermorbung, bie tüie es f d)eint

immer no(^ t)erfd)limmert roirb: bie Jagb, auf ber i^n auc^ unfer (Epos

fallen läßt (unb bie nod^ mt}t^if^en Urfprungs fein könnte), ift noc^ 3U

ritterlid) — im Bette follen mä) anberen Ilad^ric^ten, bie ber Sammler

ber (Ebba untüillig abroies, ben Kampfunfäljigen bie Unl^olbe umgebra^t

^aben ! — Jn ber gleiten IDeife toirb ber große £angobarbenkönig Hlboin

im Bett ermorbet, na(^bem man forglid^ noä) fein Si^töert am Bettpfoften

feftgebunben l)at ; benn oft l}at no^ ber fterbenbe ^elb feinen ITtörber burd^«

bo^rt. Hud^ ^ier voixb nun eine Dorgefc^i^te, fei es erfunben, fei es über*

tragen, fei es, roas bod) bas IDa^rf^einli^fte ift, ^eroorge^olt, bie Hlboins

Hrglofigkeit im l^ellften £i(^te 3eigt. IDie bei Siegfrieb ift es ber Hnfang

ber Qelbenlaufba^n, ber bas (Enbe in noc^ bunkleren Schatten ftellen muß.

Der iunge Qelb ^at es geroagt, um oon einem fremben Ijerrfc^er (u)ie es

üblich toar) ben Ritterfc^lag 3U erhalten, 3U bem König ber ,®epiben 3U

ge^en — beffen leigenen So^n er in ber Sc^lac^t getötet ^atte ! (n)a^rf(^ein=
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li^ roirö öic Dieloerbreitete barbanfd)e Sitte oorausgefc^t, bafe nur roer

fd)on einen „Kopf" aufroeifen kann, tr>e^rl)aft gemad)t roeröen barf.) Dos

£ie5, 5er beften eines mufe es geroefcn fein, f(f)ilbcrt bie IDut ber gepibi[(^en

ntönner, bie erregte Stimmung beim HTal)Ie, bie ^elben^afte Selbftüerleugs

nung bes (Bepibenfeönigs — es ift bas bankbare UTotio oon ber (Baftfreunb-

fcf)aft bes Cobfeinbs, toie es nod) (E^amiffo von Un Korfen unb (E.S.nTetjer

von bzn E)ugenotten er3äl)lt. Hber ber eigentlid)e Kern i|t boä] bas ^eroit(^c

Dertrauen, mit bem ber £angobarbe 3U feinen Cobfcinben ge^t. So konnte

er es bei benen tragen — unb erlag ber HacE)e eines IDeibes. Diefe (Eücke

ber Hofamunbe ift aber roieber Dortrefflid) motioicrt: Hlboin, ber ^eroifc^«

plumpe, übermütig=oertrauensoolle Recke, ber ben Dater an bzn Sdilac^ten»

tob bes Sol}nes 3U erinnern nic^t fdieute, ^at nod) graufamer bie ^(5attin an

btn il)res Daters gema!)nt: aus bem V^anpt bes erfd)lagenen Königs —
roieber eines (^epiben ! — liefe er einen Be^er mad)en unb 3tDang Hofa*

munb baraus 3U trinken ! IDieberum : ebenfo fällt Siegfrieb auf Hnftiften

einer fcf)rDer gekränkten Königin. 0ft mag bas bas (Enbe oon I)elben qt-

toefen fein; oft fül)rte aud) bie antitl)etifd)e (Eed^nik ber Dolkstümli^n

(Er3äl)lung ba3u : btn kein i)elb fällen kann, ben fällt — ein IDeib I

Hl)nlid)es toirb bann aud) Don Httilas Zob gefabelt; tritt bod) fd)on bei

feiner Beftattung ber Sagenkern l}eroor: bas Staunen über bas plö^li(^e

f}infd)eiben auf ber J)öl)e ber ITTad)t. 0ber umgekel^rt : ein mäd)tiger König

ift plö^lid) in l}ilflofefter £age bem S^in^e preisgegeben : ba tötet fi^ (Er=

manrid] ber (Dftgote. Unb l)ier knüpft in anberer Sorm bie Sage an : loie

konnte er in foldjer Der3rDeiflung fein? tEörid|t unb graufam l^atte er ein

IDeib iötzn laffen; beren Brüber l^atten il}n fd)rr>er oerrounbet. Unb fpäter

:

fein eigenes IDeib l^atte er fo oon roilben Roffen 3erftampfen laffen, in oer«

blenbeter (Eiferfud)t. So aud) ^ier 3tDei „grofee ITTomente" im Kontraft: ber

mäd)tige Defpot, bem in ben furd)tbarften Befcl)len gel)ord)t roirb — unb bec

geläl)mte Surft, ber toie Sarbanapal nur noc^ fterben kann.

®ber eine milbere 5orm bes (Lobes : bas (Ejil, bas bie (Ejiften3 bes Surften

für 3al)re gleid)fam auslöfd)t. 5i^ßil^<^f ^^^ fßit Doltaire beliebte nooellifti*

fd)e ITTotiD ber ,,Derbannten Könige" rei3t nid)t, roeil man es als einen

IDiberfprud) in fid) fül)lt; aber bie IDieberkel)r, bie IDiebereroberung b^
Heid)s! IDie oft mag bamals roirklid) fold)er Sd)idifal$roanbel fid) volU

3ogen l)aben ! 3u iljrem tEräger roirb ber grofee tr^eoberi(^, ber Sieger oon

Derona, Dietrid) oon Bern, ©boaker ^at i^n oeriagt— fo er3ä^lt bas J}ilbes

2*
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branbslieö; er ke^rt Ifdm, fo berichten oerfdjiebene, größtenteils fpäterc

Sagen, 6ie öann aud^ !)i[torifd^er als bie früheren von großen ITTalfenkämps

fen er3äl)len ; er fanb, Ifdben frü^ bie örtfy)bojen (5egner bes großen Hria«

ners Derbreitet, ein fd}auerli(^es (Enbe, inbem ber tEeufel i^n in bie QöIIe bes

5euerberges ätna ^olte. — Qier alfo ift bie „perfönli(^e S^^«!" auf bie

C^rafeterf(^ilberung bes eblen Qeimke^renben gerichtet; oor allem aber

liegt fie in bem H^reueüerl^ältnis bes Recfien, ber fein (Elenb teilt, 3U bem

großen König. Qilbebranb ftel^t neben feinem König roie neben (Ernft oon

Sd^roaben fein treuer '(5raf, ober roie im fran3öfif(^en £icb neben tlapoleon

auf St. EJelena ber treue (5eneral Bertranb. Unb fo toirb er audj felbft ju

einer Qauptfigur : bie l)eimkei^r aus ber S^^cmbe gibt Hnlaß, auf btn eis«

grauen Recken bas uralte (unb geroiß in btn IDirren ber Dölkenoanberung

oft 3ur ^tfai^e genwrbene !) ntotio bes Kampfes 3toif(f)en Dater unb So^n

3u übertragen. Dem oerbanken toir bas ältefte Denkmal altbeutfc^er (Epik

:

bas Qilbebranbslieb.

f>anbelt es fic^ I)ier immerhin ftets um politifc^e UTomente, roenn fie auc^

me^r pon ber menfc^Iicfjen Seite ^er betrachtet toerben, fo ge^en anbere

Qelbenfagen gan3 aus bem (freili^ an fi^ nie gan3 unpolitif^en) Priöat=

leben ber Surften ^rt)or. Jntmer aber finb es noc^ jene „großen UTomente'',

bie au(^ bie d^orifd^e Poefie ber tlr3eit 3um tEönen brachten. "Die rei3enbe

Sage von ber Brautfa^rt bts Hutfyiri läßt biefen £angobarbenkönig unbe=

kannt an btn i)of bes Batjernkönigs (baxihalb kommen. ((Es ift berfelbc

Ilame, ben ber ftol3efte JJelb bes neuen Jtalien als Datersnamen fü^rt:

;(5aribalbi !) I>er König toill bie Prin3effin Cl^eubelinbe fe^n, mit ber i^n

bie Staatsraifon üerlobt fyit Das £ieb oertoeilt auf ber Situation, xüie

Hut^ri ber frönen Jungfrau, bie i^m ben Becker IDeins reicht, gegen bie

Sitte leife bie Qanb rü^rt — unb baran oon i^rer Dertrauten erkannt toirb ;

beim tDegritt nennt er in fro^m Übermut feinen Hamen. — IDie man fie^t,

eine gan3 einfache Begegnung 3U)eier cerliebter junger £eute : ber (Begenfa^

ber Qer3ensneigung 3um Zeremoniell ^at es bem Dolke angetan. Der Qelb

als £ieb^aber -— ein unerfc^öpflic^es tE^ema, aus beffen Dariationen nod^

Hriofts Holanb l^eroorroac^fen follte.

Hein menf^lid), o^ne ben cigentlid^en (E^arakter bes gelben, ift bie ein«

3ige ^elbenfage, bie tDa!)rfc^einlid^ gan3 unb gar mpt^ifd^en Urfprungs ift,

biejenige üom Sd^mieb G)ielanb. Diefer kunftoolle Dämon roirb feiner

S(J)U)ungkraft beraubt unb fi^t -— eine Steigerung bes (Ejilmötiös 1 — trau«
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rtg gefangen auf ber 3^\^^t einem graufamen König unb feiner bo$I)aften

(5ema^Iin bienftbar; kein urfprünglid)er E)elb toürbe fo bienftbar gebadit

roerben unb f^on öes^lb mufe ber S^mieb IDielanb roie ber mü^len»

bre^enbe Simfon ein Dermenfcf)lid)tes göttlid)es IDefen fein. (Bötter läfet öie

Ur3eit gern ben HTenfc^en bienen, roie ben HpoII, bcn E)erakles, ben IDoban

— ber Qelb barf nid|t entel)rt toerben burd) Si^oi^t^i^^^it- •— lOielanb fe^t fid}

burd) 3auber roieber in ben Befi^ feines übermenfd)lid)cn Httributs, bes

Stügels (fo roenigftens glaube id) bicfen tDeitoerbreiteten $agen3ug beuten

5U follen) unb räd)t fid) furd^tbar an bzn Bebrängern, benen er mit tl)r)efti»

t^em J)aö alles XDas fie l)aben Dernid)tet. — (Eine furd)tbare (Befd)id)tc von

Unred)t unb Strafe, faft mit moralifierenber IDenbung; aud) fie, u>ie faft

alle, in 3rüei HTomenten, bie im Kontraft fid) galten roie ©ueridies i}alb*

kugeln: ber gefangene unb ber triumpl)ierenbe IDunbcrfc^mieb ; ober benn

ber übermütige unb ber 3ernid)tete H^ijrann . .

.

nTenfd)lic^ alfo, mir tDieberl)olen es, ift bas Jntereffe an biefen (Beftalten ;

|)ft)d)ologifd|e ITTomente finö es, gan3 in il)rer perfönlid^en (Beltung l)erausa

gehoben, nid)t im ITTaffenkampf öer f)elben erftidit roie Hd)ills (Broll unb

Reue. (Eine löanblung fd)ilbert bie f)elbenfage faft ftets, gern eine pfr)d)0:«

Iogifd)e roie in ben 3U roilbem f)a& entflammten Königinnen Krieml)ilb unb

Rofamunb, loie in bem oon Creue in Untreue getriebenen Ratgeber (Erman«

rid)S ; ober roenigftens politifd) fo3iale : ber König in nTadjt unb (Elenb, toic

(Ermanrid), ober in (Elenb unb ITTa^t, roie Dietrid); ber gelähmte unb ber

in bie £uft fid) l)ebenbe Sc^mieb IDielanb. Die beutfd)e i)elbenfage ift auf

bem IDege 3um Roman —
- nid)t 3um (Epos, bas Kollektiol^lben forbert,

UTaffenbetDegungen, fo ba^ man felbft bie ®bi)ffee einen Roman neben bem

(Epos ber 3lias genannt l^at. (Hber fie enthält btn KollektiDl)elben auf

3tl}aka : bie Sxmx, beren Dernid)tung burc^ ®bt}ffeus mel)r nod) als blofe

feine J)eimkel)r i^r J^auptmotio ift.) Die (Ein3clftubie, bie in btn (El)araktcr«

bilbern ber (E6ba 3ur RTobelieb^aberei mirb, liegt in ber germanifdjen fyh
benfage Dorgebeutet, unb felbft in bem ein3igen gan3 ben Sorberungen bzs

(Epos genügenben (5ebid)t ber Deutfc^en, in ber tlibelungennot, treten öie

(Ein3elnen ftärker in i^ren Seelenregungen unb Krifcn beleud|tet auf, als

irgenb fonft im (Epos ber Dölker.

Diefc Did)tungen, bie bas pfi)d)ologifd)e 3ntereffe mitber S^cube an kecker

Viat unb bie aufeer^eroifdjen Dorgängc mit ber Dorausfe^ung bes ^eroifc^n

(r{)arakters vereinigen, finb in einem knappen, toirkfamcn Ballabenftil Dor*
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getragen. (Eine befttmmte Situation toirb Dorausgegeben : 3rDi(d)en 3tx)ci

f}eeren treffen fi(^ J)ilöebran6 unb fein So^n; ein König ji^t am $d)ad)brett

unb oben am Sanfter heohadikt fein Dertrauter bie (Entfc^cibungsf c^Iad)t ;

bas 5ßftmci^Tt in ben beiben Hlboinfagen, bie Jnfel IDielanbs, bas Kranken*

bett (Ermanrid^s finb bie Husgangspunkte. So feffelt fid) nod) bas üolfes«

lieb ber frü^neu!)od)beutfd)en Seit ganj an eine beftimmte £okalität: „es

ftef)t eine£inbe in jenem tEal"— „bort oben auf bem Berge". ^nBemegung

raerben auf biefem ftets nur angebeuteten, no(^ nie ausgemalten hinter*

grunbe bie (Beftalten geseigt: fie reiten, kämpfen, fc^maufen; immer aber

toirb babei bem Dialog eine gute Holle getoä^rt ; ber gern burd) (Beften be«

lebt toirb: toie JJilbebranb fid) ben tErauring f)erunter3ie^t, Hut^ri bie

£autc in ben Baum ftöfet. (Eine kluge tEedjnik ber Dorbereitung, Spannung,

Steigerung ift in ben beffer erhaltenen Heften nic^t 3U oerkennen, fo befon*

bers in bem Qilbebranbslieb. Das (Befpräd) toirb aber gern 3um i)öl)epunkt

;

f(^arf 3ugefpi^te Hnttoorten, beleibigenbe Jjerausforberungen, fenteÄ3iöfe

IDenbungen toerben ausgetaufcE|t. — Die ^elbenfage, meinten toir, entfprid)t

bem ^iftorifc^en Drama — me^r nod) : fie i ft bas ^iftorifd)e Drama ber

(Epigonen — „(Epigonen" !)ei6en \a juerft bie Sölfm ber großen ftäbtebe*

lagernben I)elben (Bried^enlanbs ! (Ein Sä^aitzntlimttx freilid^: nur Umriffe,

fi)mbolif(^e (Beften, keine pra^t ber (Beroänber, keine (Ein3el^eit ber 3eid)=

nung ; aber ba^inter bie kunftoolle Hebe bes Sd|aufpielleiters — unb baoor

bie roilligc p^antafie bes ben Reiben 3U erblidien lüfternen Publikums.

Hber in biefem fo eigen germanif^en, ja beutfdjen Buc^brama roar bod)

genug allgemein (Epifd)es, um eine Derfc^mel3ung mit antiker (Epik 3U ge*

ftatten. Hls ber Htönd) (Ekkel)arb I. oon St. (Ballen im Hnfang bes \0.3oi}^^

f)unbert$ bie alte Sage oon tDialtl)er in ein (Epos toanbelte, bas ein 3al}r=

l)unbert fpäter ber oierte St. (Baller ITTönc^ biefes Hamens umarbeitete —
roir roiffen nid^t, wk oiel il)m gel)ört — ba konnten fie bie germanifd)e Sage

oon bem flie^enben £iebespaar leidjt mit Dergilifdjer Cedjnik befreunben.

Die Parabojie bes flie^enben fjelben ift ber fruchtbare Keim — unb natür=

li(^ ift bas (Begenbilb 3U feiner S^uc^t 00m i}ofe Httilas bie fiegreii^e Qeim*

kel^r. Hu^ ^ier jene Hntit^efe roie bei Hlboin : beffer l)atte es ber germa*

nifdje Qelb am i}of bts Barbarenkönigs als in ber Hä^e bes befreunbeten

Surften, (Bunt^er, ber i^n ber Beute toillen überfällt ... Die (Beliebte ift

^ier faft 3ur J)ö^e b^s JJelben aufgetoai^fen, 03as zben in i^rem ^iftorifdien

Urfprung begrünbet fein mag. Der eifrig gepflegte Dialog ift gan3 germa=
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m\äi, ebenfo bk romantifd)e Situation: ber übermübete fylb im IDasgen«

toalbe oon ber Sattln beroadit; fo malte no(^ bie fentimentale Romantik

ber Düffelborfer $cf|ule ben „fd[)Iafenben Räuber", fo befang i^n (Boct^es

$d)U)ager Putpius.

UTan erkennt bie Beßie^ungen, bie biefe J)elbenbi(f)tung immer no^ mit

ber „i^orif c^en Poefie" unterhält, bie ja burdiaus nocf) fortbauert in tEo«

tenklagen, f}od)3eitsIiebern, $(^lac^tgefängen, Betge(ängen. Sie bietet, toie

fd)on ^err)orge!)oben rourbe, bie poetifd)en ITTomente felbft: um TEob, V}ofy

3eit, Sd)lad)t f)anbelt es fic^ ^ier tüie bort. Dann : ein einßelner, ober toenige

einselne, gleid)fam als Porjänger Dor beroegter Derfammlung ; ber f}elb I)at

fein (Befolge hinter fic^, bas nur im IDaltf^arius fel)lt (ber eine ift auf ber

5IucE)t, bie anberen in une^rlii^em Raub3ug), roo bafür bie UTe^rlieit ber

Hngreifer einen Chorus mit roedifelnbem Dorfpred)er bilbct. (Enblid) : neben

bem IDort bie (5efte, gern aud) bie Hnbeutung bes lauten Sdjalls ber IDaf»

fen, 6es Cafelgeräufd)es. Unb oor allem : in ber (Epik roie in ber £t)rik ift

bie tEeiIna!)me oieler, ibeell aller Dorausfe^ung.

Hber gab es banzbzn aurf) poefie ber ein3elnen?

ntan Ifat oiel barüber geftritten. nid}t ba3u ge!)örig ift bie roi^tige 5orm
bes Sauber fprucf)s ; rD03U toir in roeiterem Sinn aud) (Bebetsformeln unb

Kultusformeln redjnen. Denn freili(^ roerben fie meift oon einem gefproc^en

unb oft auc^ "nur im 3ntereffe b^s ein3elnen. Hber 3unäd)ft entfpringen auc^

fie roenigftens 3um tEeil bem Stammcsgottesbienft ; unb bann finb fie info«

fern nid)t int)iDibueII, als fie gan3 unb gar auf fefter Überlieferung ru!)en.

Vinb töi^tig ift es nun, ba^ loir aud) in i^nen bas d)orifd)e unb bas brama*

tifdje (Element treffen. Denn oon ber kur3en Dorfü^rung einer beftimmten

Situation, eines „lebenben Bilbes" gel)en aud) fie aus ; rein betDal)rt ift es

in ben berül)mten legten Denkmälern l)eibnif(^er Poefie auf beutfd)em Bo^

ben, ben ITterfeburger Sauberfprüdjen aus bem 3e^nten Ja^r^unbert.

Drei Sdjaren roeifer S^öuen fi^n über ben J}äuptern kämpfenber Sd^aren

un5 üben ben Sauber ber ^eeresfeffelung unb ^eereslöfung. Die (Dotter IDo^

bau unb Balber 3ie^en 3ur 3agb, toobei bem Rog Balbers ein 5^6 oerrenkt

mxb. Hlfo : Hauptfiguren Dor beroegter Rtenge, ober au(^ felbft in ITTenge.

— (Erft auf biefe epifc^^bramatif(^e (Einführung folgt ber 3auberfpru^ felbft

:

ber i^n fprid)t, roill nad^ bem ITTufter ber Ü)alküren ober bzs Qeilgottes

einen (Befangenen löfen, ein Pferb feilen. Dielmel)r : er i ft für öiefen Hugen«

blidi IPoban o^er ber Sd)la(^tiungfrauen eine; er fte^t auf ber ibealen
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Bü^nc, bk bie erften ücrfe gesimmert fyiben, unb agiert btn (Bott, mic ein

Sc^üufpieler ber attift^en tEragöbie.

Diefe 3auberfprü(^c, feiten fo f(^ön überliefert, ^aben i^re fefte Soxm Don

öer Ur3eit ^er aus i^rem (Bebraud^. IDie ber epifc^e tEcil feur3 berid)tet, Jo

begleitet ber eigentlid^ Iiturgifd)e eine ^anblung mit ft)mbolif(^cr Hebe : bie

5ügung ber IDorte a!)mt bie (Befte nad], nac^ ber ber Hr3t bie (Blieber 3U«

jammenfügt ober ettöa ben Knoten eines fefjelnben $tri(fis löft.

Hber toirMidj perfönlic^e £i)rik? (Ein Streit o^ne (Enbe. 3eugniffe oon

(toie mir mit oielen fc^eint) kaum mi63UDerfte^enber Deutlichkeit toerben

angefod^ten unb umgebeutet; unb Hnalogien aus aller IDelt loerben in all3U

breitem Umfang ausgenufet. Sicher beseugt ift toeniges : ein improoifierter

Bittoers am Qofe Karls bes (Broten; ein formelhafter (Brufe; ido^I andf

£iebeslieber oerliebter Können — am (Eingang ber literarifc^en (Erotik jte^t

überall bas geiftli^e (Element: Hbälarb, bie portugiefifd^e Itonne. Das

IDa]^rfc^einlid)fte ift eben, ba^ bie anfprud^slofe Husfpra^e perfönlic^er

Stimmungen fid^ unter bem (Einfluß ber ^eroif(^en unb mi}t^ologif(i|en

£iebesgef(^i(^ten ein u)enig 3U ftilifieren begann-, ba^ fie aber ber (E^re einer

feften literarif(^en tErabition, einer Hufnal^me in bie £iteratur no^ lange

nic^t geroürbigt tourbe.

Damit gelangen roir an bas 6ren3gebiet ber altbeutfc^en Dichtung. Seit«

lief) gehören i^r bas EJilbebranbslieb, bie 3auberfprü(f|e, bie Spuren perfön«

licfjer £i}rik fd)on an; aber fie finb noc^ bem altgermanif^en Boben cnt«

fproffen. Der aber f^roanb nun vox neuen ftärkeren ITtäc^ten.



3tDeite$ Kapitel: Hltl)0(i)öeut|(l)e 3ctt

So toenig tote bei 5er 3rDeiten Unterbrechung ber 5eutfd)en £iteratur an

öer IDenöe ber mittel« unö neu!)oc^beutf^en Seit ijt bei ber erften ein

Übergang oon ber gemein^gcrmanifdien 3ur alt^od)beutfd)en Periobe, ber

n)e(i)fel lebiglic^ burcf) äußere Umftänbe oerurfac^t. Hllerbings u)irken [ie

biesmal oiel [tärfeer ein als fünf^unbert J^^re |päter : bie unge!)euern Um«
rDäl3ungen, bie bur(^ bie Reid)sgrünbung, bie Dur^fü^rung bes d^riften»

tums, ftarkc fo3iaIe Deränberungen ^erbeigefül^rt mürben. Hber ber Zu»

ftanb ber roenigen erijaltenen altl)0(^beutfd)en Denkmäler in ber germani«

fdjen Soxm bes Stabreims, unb Dielkid)t aud) fd|on i{)re geringe daijl felbft;

unb bie Sd^nelligkeit, mit ber eine neue Soxm burd)brang, all bies lä^t bo6)

oermuten, ba& oon innen l)er bie germanifcf)e £iteratur auf beut[d}em Be-

ben 3ur (Er|d)öpfung gekommen mar. HTöglid), ba^ (ie unter günftigeren

Umftänben (ic^ mieber erholt ^ätte — im Itorben konnte bie [tabreimenbe

Poefie fid) bis in bie Blüte3eit ber mittel^(f)beutf(f|en Diditung frijten. Da-

für f)at aber bann bort ber Boben auc^ länger brac^ gelegen als auf bem

beutfc^en 5^ftlanbe.

Jene (Erfd^öpfung ber germanifd)en Überlieferung aber beruhte [d)roer-

lid) blofe auf formellen 6rünben : auf einem Husfingen alter Sormeln, einem

Perbraud)en alter Hilfsmittel, roie es periobifd) eintritt — man benkc etroa

an unfere Di(f)tung um 1700! Sonbern bie beutjc^e Dolksfeele mufe oon

ftarken Beroegungen crf^üttert toorben fein. Unter bem gemeinjdiaftlidjen

Druck politi(^=l?i[tori[cf|er unb ibealer HTomente fa^en roir aus ber germa-

nifc^en fi^ eine beutf^e ITationalität abfonbcrn. 3unäcf)ft, f^eint es,

f(^eiben fid) oon ben 0ftgermanen ((Boten unb Skanbinaoiern) bie IDeft-

germanen : jene, bie fü^renben Stämme ber Dölkerroanberung unb ber f)el-

benfage, ^tten jid) gei(tig unb politif^=körperli^ ausgegeben unb traten

in bie (Erl)olung eines langen norbif(^en lDinter|c^lafs, aus bem il)re tounber-

ooll gefd)onten Kräfte erft bie Seit Karls XII. unb J}olbergs toieber 3U

allfeitigem £eben crme&en follte — benn auc^ in ber ruhmreichen Seit

ffiujtao Hbolfs l^atte i^r geiftiges £eben für bas übrige (Europa kaum etroas

3U bebeuten. Die IDeftgermanen ergreifen bie Sü^^^ung, o^ne bod) eine

geijtige ober politifd)e (Einheit bar3ujtellen. Jm (5egenteil (inb 3rDif^en na^en

ITad)barn toie ben frü^ bekehrten 5i^onken unb ben im J)eibentum oer^ar-

renben Saufen noc^ alte Stammesfeinbfc^aften mäd)tig roie einft 3ioif(^n
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£angobar5en un5 (Bepiben. — Da bilbet \\^ ein neuer Döl^erliern. (Eine

neue Spradireoolution erfd)üttert bei 5en 0ber5eut[d)en bis ins mittel«

öeutfd)e (Bebiet I)inein 6ie (Brunöfeften öes 6efüges minbcftens im Konfo*

nantenfr}ttem. (Etwa von 600—850 toirb bie „stoeite £autoer[d)iebung"

burd)gefü^rt — kein grogartig bur^greifenber Hkt roie bie erjte, |onbern

mit allen möglichen, man möd)te fagen bürokratt(d)en Hbftufungen naä) bcm

£aut, nac^ feiner Stellung im löort, nacE) ber tieigung bts Dialekts, aber

bodj toenigftens in ben Hauptpunkten fo entfd)ieben 3um Sieg gelangt, ba^

bauernb eine neue Spraye begrünbet rourbe. 0b bas auslautenbe t ber

alten Sprad)e ßum 3 rourbe ober nid)t, i(t bas Sd)ibolet^; no^ ^eute er=

kennen toir bas Itieberbeutfdie an (einem ftoart, roo bk Hiemannen, Bai)ern,

J}od)franken \6:\max^ fagen, ober an bem Hrtikel bat neben bem ^od^beut*

fc^en (aus älterer S^xm Deränberten) bas.

IDir töiffen ni(^t, roas bie 3rDeite £autt)erf(^iebung oeranlagte ; ober, roie

man tool)l beffer fagen follte, roas innerhalb ber lautli(f)en Deränberungen

in unferem feit ber erften £autDerfd)iebung nid)t 3ur Ru^e kommenben Kon*

fonantenfijftem gerabe bamals eine (Bruppe befonbers lebhafter unb 3U=

fammenl)ängenber (Erf(i)ütterungen betoirkte. Hud) ift ja beren Jntenfität

oerf^ieben — bie Hiemannen roaren fo töeit gegangen, ba^ fie oielfad) roie*

ber 3urü(kgel)en mußten: ftatt keben unb kaft fagten fie bann roieber, röie

bie anbern, auc^ bie anbern l)od)beuttd)en Stämme geben, (B'aft. Das f}oc^*

fränkifd)e, bk gemäfeigtfte unter ben l)od)beutfd)en Ittunbarten, tourbe im

gan3en bie (Brunblage ber fpäteren IDeiterentroicklung.

IDoran toieber bies lag ? Unbenkbar ift es ni^t, ba^, roie bei ber (EnU

ftel)ung ber mittell)od|beutfd)en Sd)riftfpracf)e, eine Hrt „unberoufeter Über«

einkunft" am IDerk getoefen roäre. Jn allen perioben ber literarifcf|en

Dorbereitung treffen roir übereinftimmenb eine (Eenben3 3ur Sdjrift*

fpradje. Sie kann auc^ in ber altl)0(^beuttc[)en 3eit, unb 3toar über bas

altl)od)beutfd)e (5ebiet hinaus, nid|t oerkannt toerben. 3ft ^s nid)t feltfam,

ba^ ben rein bialektifd^en Urkunben gegenüber faft jebes Denkmal bialek«

tifd)e S(^roierigkeiten bietet? Unb fo ^at für bas größte nieberbeutfdie

Sprad)benkmal, ben J}elianb, (Eolli^ gerabe3U eine überbialektifd)e epifdie

Sprad)e bel)auptet, nac^ bem ITtufter ber ^ellenifd)en (Battungsibiome. ©b
ein ftärkeres (Befühl öer Sufammenge^örigkeit unb als feine Solge ein ftär«

keres Bedürfnis nad) gegenfeitiger Derftänbigung ben 3U roeit fortfci)reiten*

ben (Eigenl^eiten fjalt gebot? 3^benfalls: am (Enbe fte^n bemühte Der*
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fuc^e, am H}ofe Karls öes (Broten aud| (r}ftemattfd^ tDemgftens öie Sd^rcibung

3U regulieren, ttxis ja für öie Urkunden eines 3entralifierten Reid|es eine

(taatli<^e Itotroenbigiieit xDurbe.

tOie es auc^ erklärt meröen möge — tat(äd)Iid| f)aben roir in biefer Periobe

er(t tin fo [tarkes Huseinanberfluten ber Dialekte wk nie toieber ; aud) in

5en Dokaten. (Berabe auä) unter i^nen l}at es in ber beut[d)en Spradige^

fd)id)te nie roieöer fo öiele Spielarten gegeben roie bamals. Jrgenbeine trei^»

benbe Kraft toirb bal)inter [teilen : eine tleigung 3um Jnbioibualifieren, eine

Sreube an ber $prad)e {elbft (roie fie uns ©tfrieb für fid) be3eugt), gelegent-

lid) aud) eine Hnpa(fung an bie Hrt ber mäd)tig 3uftrömenben fremben

IDorte — benn jebe Dorbereitungs3eit fci)töelgt im Sre^nbroort. (Eine Stim«

mung mu^ bagewefen fein, bie nad) Heuern oerlangte, nad) neuen Klängen,

neuen Begriffen, neuen Sorn^^n. 3^r ^cl^ ^QS dliriftentum entgegen, bas

in feinem ITTantel oerftedit 3ugleid) bie antike Kultur trug, toie fie für bie

Kulturl)öl)e ber „Barbaren" 3ured)tgemad)t roar.

Der altl)od)beutfd|en Seit, bie man von ber fertigen Konftitution ber neuen

Spradie bis 3U ben Hnfängen ber mittell)od)beutfd)en Sdiriftfprac^e, 750

bis 1050, redjnet, roar bie Hufgäbe geftellt, bie Derfd)mel3ung biefer frem=

ben mit ber überlieferten Hrt burd)3ufül)ren. 3unäd)ft fprad)lid) : eine bis-

l)er ungeahnte Derroenbung ber Profa mufete ermöglid|t unb ba3U ber bis«

l)er nur an einfad)fte Husfagen geroöl)nte Sa^bau er3ogen roerben. Die

Pocfie {)atte mit Hbke^r oon ben enbreimcnben Sangoerfen bie brei Prin-

3ipien ber altd)riftlid)=europäifd)en f)t}mnenbid)tung fi^ an3ueignen: (Enb-

reim, $tropl)enbau (ben freilid) aud) bie (Bermanen fd)on befeffen l)atten, bct

aber nun bie l^errfdjenbe metrifdje 5orm mürbe), ak3entuierenöen Dersbau.

Der lDortfd)a^ l\attz eine große 3a^l neuer Begriffe enttoeber in ber Sorm

bes Srcnrbroorts \\di ein3Uoerleiben ober in ber ber Überfe^ung nad)3ubilben.

— Hber toenn toir ^ier bod) bie fprad)lid)e $d)ulung nur als Dorbebingung

ber literarifd)en faffen, bürfen toir an ben fprad)gefd)id)tlid)en (5ren3en

nid)t fte^en bleiben. Hls Porbereitungs3eit bilbet bie altl)od)beutf(^e Periobe

mit ber „frül)mittel^o^beutfc^en" bis 3ur Husbilbung einer oollkommenen

$d)riftfprad)e eine (Einheit ; tüir muffen infofern bzn 3eitraum Don 750 bis

1 180 (roie man ab3ugren3en pflegt) 3ufammennel)men. Die mittell)od)beutfd)e

Blüte3eit gel)t in il^ren IDur3eln fo töeit 3urück; gerabe wk ber Keim 3U

unferer klaffifdjen £iteratur breil)unbert 3Q^re oor i^rer ^öl)e3eit erroud)s.

5reilid| ift bie Hufgabe jener beiben oorbereitenben Perioben nid)t oöllig
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glcid^, 5ie dt^oc^beutfdie ift bic Sc^ulseit: lernen Reifet es, überfe^en, öus»

tüenbiglernen, na(^bilben. Die frü^mittelf)od)beut|(^e ift bie Unioerjitäts:'

3eit : fdjrDörmen, neue 3^ßcite bilben, ftürmifc^ btd)ten, [ingen, meland)olif(^

grübeln, nun unb ^offentli^ bei alle bem aud^ ein toenig lernen

!

Rhn töie bie Schule Don bem unüerborbenen ffiemüt ganj naturgemäß

als eine Bebrüc^ung empfunben toirb, fo i[t auc^ ber äußere Hnblick ter

alt^O(^beutfd^en Seit 3unä^jt ber eines Kampfes: eines Kampfes 3rDij(^en

alter unb neuer Hrt unb £iteratur. Unb roenn bie ffieiftlic^keit, mit (Ein*

fc^luß Us national ent^ufiasmierten ®tfrieb, bie[en Kampf beroußt unb na^»

brüdklid) fül^rt, [o muß man bebenden, ba^ ein boppelter (Begenfa^ ji^

geltenb machte: ber bes „(Bebilbeten" gegen ben Ungebilbetcn neben bem

bes C^riften gegen Un Reiben. IDenn bie Spnoben gegen bie „f^mä^li(^en''

£icber bes Dolkes einfd^reiten, fo gilt bas [a qan^ gemiß 3unäd^ft bem un»

:<^riftli^en Jn^alt; aber ein äft^etif^er IDiberroillen, roie i^n bie HufMä«

rung gegen bzn „groben pöoel" ^egte, roirb fc^on mitgefpro^en Ifobm.

Bis in bas rein Sprachliche hinein erftreÄt fi^ 0tfriebs Polemik — man
öenlie nur 3ur (Erklärung an anbere (Erfd^einungen roie 5en fanatifd^en

IDiberfpruc^ neugriec^ifc^er Kreife gegen bie „Derunreinigung'' i^rer klaffi«

fc^en Sc^riftfpra^e burc^ Dolfesausbrücke, ber bis 3U einem ßolksaufftanb

x»egen einer Bibelüberfefeung geführt ^t.

Diefe ^iftorifc^ begrünbete Stellungnahme ber neuen £iteratur gegen bie

alte ^at nun aber roeitreic^enbe Solg^^t.

5ür 3tDei Ja^rl^unberte ift bie beutf(f)e £iteratur fo gut toie gan3 (unb

öie Profa oöllig) in geiftlic^en Qänben. Sie änbert in biefer Seit i^ren gan3en

ff^arakter. Sie loill erbauli^ fein, im Sinne ber ^riftlic^en 3beale toirken

— nur gan3 f^ü^tern roagt fic^ daneben eine reine Unter^altungsliteratur

^eroor: Si^roänke, tttär(^en. Rätfei, oorerf^ no^ entroeber bur^ bas latzU

nifc^e Kleib t)or Ulißbraud^ gefi^üfet — ober umgekehrt fc^u^os bem Unter»

gange preisgegeben, bem eine oon ber f(^riftlic^en Überlieferung fernge-

halten? Did)tung in biefer 3eit ni^t me^r entgelten kann. Die neue £itera*

tur aber, toeil fie erbaulich ift^ oerliert bie Sü^lung mit bem großen publi»

kum, bas folc^er (Erbauung no^ nic^t bebürftig, oielfac^ noc^ nic^t fä^ig

ift. Die 3ufällige 3ul)örerfc^aft, bie nichts tüar als ein Husfc^nitt aus bem

Dolke, Töirb burc^ bie ITTiffionsgemeinbe erfe^t, ober es bietet auc^ gerabe3U

ber Kleriker für ben Kleriker. 0tfrieb roill für fein Dolk fingen; aber bas

Dolk, bas ni^t einmal Klopftocks „Itteffias" aufnehmen konnte, cermoc^te
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in langen monotonen Strop^enrei^n frembartigen Jn^dts keinen (Er(a^

für bk J)et5enfage 3U finben — ben bot er[t allmäl^Iicf}, unb unoollkommen,

bte c^riftli(i)e £egenbe. (Es beginnt bie unl)eiloolle $d)cibung 3rDifc{)en bem

gebilbeten Didjter unb bem ungebilbeten Dolfe, bie burc^ bie (5elel)rfamkeit

bes IT.Ja^r^nberts nur oerftärkt, unb niemals Döllig übermunben tourbe.

Unb ba ^eimli^ bod) aud) eine unerbaulidje £iteratur fortgepfIan3t tDurbe,

begann aucf) bie für uns fo befonbers be3eid)nenbe $d)eibung 3rüeier titera^

turen, bie nur einmal überrounben tourbe. (Ein3ig S^iebrid) $(f)iller rourbe

ber Did)ter aller Deutf(^en.

Hber roic^tiger nod) als bie Deränberung Us Publikums tourbe bie bes

Did)ters. Huc^ ^ier ift 3unäc^ft 3U betonen, öafe bie alte gute. (Gleichartigkeit

aufgehoben lüurbe. Der alte Sänger toar Don bemfelben Stoff loie fein

J)örer ; ber geiftlid)e Di(f)ter ^at einen neuen ITTenfdien ange3ogen. (Er be-

arbeitet 3been, bie nid)t aus biefer (Bemeinji^aft ftammen. Unb : biefe jinb

fo tDi(^tig, bafe bie Sormgebung ttebenfa^e toirb ; u)ir finb auf bem gefäl)r«

licf)en IDege 3U einer unliterarifd)en £iteratur. J}ilflofe Überfe^ungen latei-

nifd)er tEejte, in benen lüort für IDort ber beutfd)e Husbruck \tatt bzs frem«

öen 3rDifd|en bie 3eilen gefd)rieben ift — bas mag fpra^gefrf|i(^tlid^ nocf) fo

tDi(f)tig fein, bas mag für bie Derbreitung (f)riftlid)er Dorf(^riften no^ fo oiel

bebeuten — bie beutfdje £iteratur als fold)e ge^t bas nichts an.

Dennocf) oerfte^t es fic^, ba^ aucf) roas aus biefer 3eit literarif(^e Bebeu-

tung Ijüi, bzn Charakter ber Überfe^ung trägt, ober toenigftens ben ber

Ita(f|bilbung. (Es ift nur 3U unterfd)eiben, ob man fid) gan3 bem Ral^men ber

unioerfalen (^riftlic^'abenblänbifd)en £iteratur einfügte, nur eben in ber Ita^

tionalfprad)e; ober ob man eine Hnpaffung an einl)eimifd|e Hrt toenigftens

Derfud)te.

Biefer Hnfc^lufe roar no^ am e^eften Don ber £r)rik aus benkbar. Htan

bid)tete „£eife'', fo na^ bem Refrain genannt: aus ber Ke^r3eile „Kt}rie

eleifon", f)err erbarme bid), blieb nur ber beutfd^em Spradjklang »er^

roanbte ber oorle^ten Silbe im 0^r. Bei Bittgängen fang ber priefter bie

£itanei oor: „C^riftus fc^enke uns feine (bnabel" „Hlle J)eiligen mögen

uns Reifen", unb bie (5emeinbe ftimmte bann jcbesmal in jenen Ruf ein. So

toar bie Derteilung bes Dortrags bei ber d)orifdien Poefie xoenigftens eini«

germafecn nac^gebilbet. — (D6er man geftaltete fold)e £eife mit ctttxis epi^

fd^er ntotioierung aus toie in bem Bittgefang an St. Petrus: „Unfer {)err

l^at bem l)eiligen Petrus bie (Beroalt übergeben, ben 3U retten, ber fic^ in
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[einen Schüfe begibt." „(Er ^at aud) tx)al)rlid) bie lEür bes J}immelreic^es

unter fi(^ unb kann roas er retten toill i^ineinlaffen" — unb toieber immer

ber Hnruf an t)en J}errn. So \\i nod) ein roenig oom Stil ber Sauberformel

l)in3ugetan. Ober man biegtet eigentliche J}eiligenballaben, roic (im 9.3a^r=

l^unbert, in bem aud) bas Petruslieb oerfafet ift) eine felt[ame vom l)eiligen

(Beorg. Sie beginnt gan5 im Stil ber J}elbenfage mit belegtem Hus3ug bes

reifigen Ejeiligen unb f(^ilbert in öraftifd)em Sd}attenri6 feine tEaten unb (Er«

lebniffe : erft feine E}eiltDunber, bann bie rounberbare Selbftbelebung öes brei=

mal ^eiöitkn ; iDobei jebesmal beteuernbe Ke^rßeilen bie (Blieberung l^eroor*

Ijehen : ,,\o Ijüi es 6er ^eilige (Beorg gemad)t". — Hber all biefe Hnpaffungen

Don d)riftli(^er So^m unb d)riftlid)em Jnl^lt an alte Hrt blieben ärmlid).

(Einen Sdixxtt nö^er kam bk u^eltlic^e £t)rik. Die {}elbenfage lebte fort,

bo^ {efet r)or3ugsu)eife unter c^riftli^er Huffi(f)t ; unb neben i^r bas ältere

^iftorifd)e £ieb, bas fid) an jebe rDid)tigere tEat eines Surften ober S^l^^^rrn

anfd)lo{) — kur3e unb berid)tenbe Depefd)en t)om Kriegsfd)aupla^ ober lange

ausmalenbe (Er3äl)lungen. 915 befiegt fj^x^oq f}einrid), ber fpätere beutfd)e

König, bei (Eresburg ben S^CLwkznljzx^oQ (Eber^arb. Die Spielleute Derbrei=

ten öic llad)rid)t : „So oiele Si'cinken finb gefallen, kein tEotenreid) bietet

Raum iljnen allen !" Ober mit jener moraliftifd^en IDenbung, bie von au(^

in E)elbenliebern trafen : in ber Burg '(Lljaxzs am Utain fi^t Hbalbert oon

Bamberg eingef(^loffen ; ba lodit il)n (Er3bifd)of J)atto pon ntain3 l}eraus

unb läfet il^n (906) enthaupten. — Perfönlid)es (Befallen an Dolkstümli^en

ffieftalten fammelt um fie gan3e £ieberkreife, roie um IEl)eoberi^ : unb tüie=

ber ftel)t als fold) ein £iebling neben bem großen Kaifer Karl ein fonft faft

Dergeffener, 6er (Braf Konrab oon Hieberlal^ngau (geft. 948), tüie (Eugen

Don Sat)ot)en nid)t blo^ als treuer Dafall (Ottos I.) unb tüdjtiger 5^l^l}^i^^

gefeiert, fonbern aud) nod) roegen feiner kur3en gebrungenen (Beftalt befon=

bers gut bekannt: man befang biefen „Kur3ibolb" roie naä:^ 800 3a^ren

ben „kleinen Kapu3iner". — (Ein fold^es ^iftorifc^es £ieb ift uns crl)alten,

tDid)tig, xDeil es fo re^t eine Kompromifebid)tung ift, eine UTifc^ung oon

Dolkstümli^em ^iftorifd)em Berid^t unb offi3ieller geiftlid)er ^ofpoefie : bas

£ieb auf ben Sieg bes unbebeutenben Königs £ubrDig über bie ITormannen

— befonbers roi(^tig no(^ bes^alb, toeil ber König gerabe ein Ja^r naäi

6em Sieg bei Saucourt (3. Huguft 881) geftorben ift unb bes^alb bies £ieb,

bas il)n nod) als £ebenben feiert, genau 3U batieren ift. (Es finb kur3e bal*

la^enl^afte Seilen mit oolkstümlic^m Hnfa^ : „J^ tr>ei6 einen König— Qerr
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£ubxDig Reifet er
—

" Das (Ban3e aber \\i 5urd)fefet oon Mertkaler (Erbau»

ltd}keit : ©ott ruft ben König 3ur ^ilfe auf unö ba biefer ein gottesfürd)tiger

J}errfd)er x\t, fiegt er fofort. Hber in ben ^öfifc^en Dit{)i}rambus brängen

fi(^ toieber ein paar uralte Cöne : „ber Kriegsgefang mar gefungen, ber Krieg

begonnen, bas Blut färbte bie IDangen —

"

SoId)e ITa^klänge aus bem altgermani[cf)en £ieb I)ören mx aber fogar

aus ^er (Epife !)eraus, bie an bie Stelle ber ^eib"nifd)en J}clbenfage (bereu

JuQalt natürli(^ für i^iftorifc^ galt) 6ie Zakn unb £eiben dl^rifti fe^en

tDollte.

Den großen beiöen Bibelbid)tungen, ber ^od)beut[d)en Otfriebs unb ber

nieberbeutfd)en eines namenlofen Sängers, bie rotr „J)elianb" nennen, liegt

eine lange vielfältige Überfe^ertätigkeit Doraus. Sie begann ja fcf)on mit

6em großen IDerli öes (Botenbif(f)ofs Ulfilas (geft. 383) ober oor il)m. Xia^

türlid} l)aftet fie 3unäcf)ft eng an bem Dorbilb, unb biefen Überfe^ungen ber

(Eüangelienl)armonie bes cEatian (830—35, S^lba) ober ber Benebiktiner*

regel (Hnfang bes 9.3a^rl)unberts, St.6allen) mußten roir fd)on literari«

fd)e Bebeutung abfpredien, toie ni^t minber 3al)lreid)en amtlichen Derbeut«

[jungen oon tEaufformeln, (Gebeten, ITtijfionsanrDeifungen, fo groß übri=

gens i^re kulturelle Bebeutung ift. Hllerbings aber l)ob fid) am Sd)lu& aus

biefer unausgefe^ten (Einbeutfd)ungsarbeit ber Klöjter bie impofante (Beftalt

bes HTönd)es Itotker. tlotker, ber Dritte biefes Hamens, £abeo ber (Brofe^

lippige ober tEeutonicus ber Deut(d)e benannt, ift 925 in ber tläl^e bes be=

rü^mteften altbeut[dE)en Klofters, St. (Ballen, geboren ; ber erfte (Ekke^arb,

ber fein Jntereffe an beutfd)er Did)tung umgekehrt buxäi bas lateinif^e

(Epos oon lDaltl)arius betätigte, roar fein 0l)eim. ITotker lebte gan3 feiner

Klofterfd)ule unb einer unüberfel)baren Hrbeit, bie man lange einer gan3en

Sdjule 3ufd)reiben roollte. (Er ftarb 1022 unb l)atte als fd)toerfte Smbe 3U

beid)ten, ba^ er einmal bas ©rbenskleib mit bem Blut eines IDolfes befle&t

l}abe. — (Er ift glei(f)fam bie Verkörperung jener oon Karl bem (Broten

unb feinem „Kultusminifter" Hlcuin gehegten Hbfi(f)t, bie gan3e antike

Kultur bzn Dcutfdien 3U vermitteln. (Brie(i)ifd)e pi)ilofop^ie, fpätlateinif^e

(Erbauungsbid^tung unb Pfalmen ergän3en fid) 3U einem großen £efebud) für

bas Klofter ; £ei^rbü(^er ber Rl)ctorik, £ogik, HTufik ftellen einen oollftänbi»

gen Sd)ulgang ^ar, in beffen Beifpiele „ber Deutfdje" gern aud) einmal

kräftig sanfd)aulic^e altbeutf(^e Derfe aufnahm, freilid) nur unfd)ulbige

oon ^irfd^ unb i)inbe ober bem Riefeneber. — ITotkers Derbienfte um bie
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6eut(d)c $prad}c finö öie größten, öle üor £utf)er fi^ ein Dcutf^er erroor»

bcn liat „3n feiner lebendigen, ibiomatifc^en, anfd)aulid)en Hrt p^ilofop^i*

|c^e Husbrücfie ansuroenöen/' urteilt Her, „ift er 5er H^nl^err von tlTeifter

(E&^art unö Qegel." d^riftian IDoIffs grofee £ei(tung in Qerrid)tung einer

öeutfc^en p^ilofop^if(^en Sprad^e bleibt öur^ i^re troÄene Sad^lid)keit roeit

l^inter llotfeers öEinfül^Iung 3urü&. Der UTeifter; ber auf roo^lklingenbe

IDortocrbinbung im Sinne bcr Sapunft als erfter geartet Ijat, töußte 3U»

gleid^ [eine profa bem poetif^en Stil ber Seit nacE)3ubiIben, o^nc i^re Klar«

^eit 3U gefä^rben. „(Er roäl)It gerne bie poetifc^e IDortftellung/' fagt Brudi«

ner, „unb liebt es 3U Subftantioen ein anfd^auli(^es Httribut 3U fe^en. Seine

Sa^feola bilbet er feur3 unb r^tjt^mifd^ rao^lgefällig ; oielfac^ |inb jie bur^==

aus roie Derfe gebaut. Hud| bas alte Kun[tmittel bes Stabreims unb bas

epifd^e Sormelroerk oertnenbet er gern, um einem HusbruA Kraft unb Savhz

3U »erleiden.
''

3n Un ununterbrochenen (banq aber biefer projai((^en Hneignungen frem»

ber £iteratur, ber er[t mit Itotker am (Enbe ber aIt^od^beutfd)en 3eit feine

f)ö^e erreichte, muß man nun auc^ bie öerfuc^e in gebunbener Sprache ein»

reiben. Ru6) fie finö 3unä(f)ft thtn lebiglic^ als Überfe^ungen gemeint : als

Hnleitungen jur öeutf^en Bibellefetüre. Hbcr bie (Beftalt C^rifti tritt be=

l^errfc^enö in ben Dorbergrunb unb ^bt bie Überfe^ung auf bie Qö^ origic

neller Dichtung; mel^r no^ bei ben begeifterten ungele^rten Saufen als

bei 6en roo^lmeinenben, bo6) ettoos pebantif^en Si^a^^^tt.

Der Qelianb nimmt in ber ftattli^n Rei^e germanifd)er (E^rittuss(Epen

poetifc^ Dor Ittilton unb oielleic^t tro^ Klopftock ben ^ö^ften Rang ein. Unb

getaiß roar aud^ bie bi^terifc^e lOiebergabe 6er ^eiligen tEejte ni(^t auf bzn

erften Hn^ieb 3U geminnen. lOir bemerken oielme^r an bzn üerfc^iebenften

Stellen bes Reimes Derfuc^e, oon ber beutf^en Dichtung ^er ben 3ugang

3U i^nen 3U geminnen. Der ältefte, ber uns er^lten blieb, ift 'bas fe^r alter*

tümlid)e IDeffobrunner (Bebet. Deffen 3ri>eiter tEeil ift eine rein d^rift=

lid^e Hnrufung (Bottes: ber erfte aber geroiffermaßen in ber Hrt, toie fonft

bk (Eoangelien^armonien mel^rere (Eoangeliften in einen Cejt brachten, fo

eine Bemühung, altgermanifc^e unb cf)riftlic^e Sd)ilberung bes uranfäng«

lii^en (E^aos 3U ^armonifieren. ~ Dann bas Htuspilli, tDal)rfd)einli(^

bar)rif(^ toie jenes fä(^fif(^ ; nac^ einer leiber neuerbings erfd^ütterten ^üb»

fd|en Hnna^me Sc^mellers oon König £ubrDig bem Deutfd^en felbft in ein

i^m ge^^öriges (Erbauungsbud^ eingeseic^net — eine alliterierenbe Prebigt
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gegen 5ie habgierigen, insbejonbere aud) gegen b'xt befted)lid)en Rid)ter-—

Sc^erer oermutete, ba^ Karls öes (Drogen nTal)nung an bie Dorne!)m(ten bcs

Reiches, feeine ©ef(^enfee biefer Hrt an3unel)men (802), bie Hbfaffung Der=

anlagt Ijäb^, Was man ertoirbt, fü^rt ber Did)ter aus, Derfd]rDinbet ja

bo6) na^ bem Zobz, Unb bann beginnt bas roa^re, gered|te (5erid)t, erft

mit bem Kampf sroif^en (Engeln unb (Teufeln um bie einselne Seele, bann

mit bem grogen (Enbkampf 3roif^en (Elias unb bem Hntid)rift. J)ier finb

Hnhlängc an bie altgcrmanifdje Sdiilberung ber „(Bötterbämmerung" 3U

bemerken, bk bem leljrljaften (5ebid)t einmal cpifd)e (Bröge r)erleif)en —
brittens, |d)on in (Enbreimen unb (tropl)i[d)er Hnorbnung, bas anmutige (5e-

bid)t „(E^riftus unb bie Samariterin" aus bem sehnten Ja^r^unbert

unb rool)! alemannif(i)en Urfprungs. (Es 3itiert bie feird)lid)e Periliope —
„roir lefen

—
" unb gefjt anfd)aulid| oon ber Situation aus : bas (Bruppen»

bilb bes am Brunnen ji^enben J)eilanbs, 3U bem bie Samariterin tritt, mirb

beroegt; bod) bleibt bie gut gefül)rte n)ecf)felrebc ol)ne bie (Beften ber {}elben«

lieber,

EDir roerben alfo naö) btn pro(a*Über[e^ungen als 3rDeite Stufe fold)c

poetif^en (Ein3el(d)ilberungen annel)men muffen: ber fd|affcnbe (5ott, bie

feämpfenben r)eerfd)aren, (El)riftus am Brunnen — alles Situationen, bie

nod) ITTid)elangelo toäljlen konnte. Unb mit foldien (Ein3elabfcf)nitten l)at

tDal)rfd)einlid) aud) btr f}elianbbid)ter begonnen, ber bann fein gan3es IDcrk

in „Dersgebinbe" (per fitteas) einteilte; roie benn aud) ©tfrieb beim

Dichten nid)t in d)ronologifd)er So^Q^ Dorging.

Das IDerk bes iielianbbid)ters nun foll bas Hltc unb Heue Ceftament

umfagt l)aben unb ausbrüÄlid) roirb beseugt, er l)abe mit ber Sd)öpfung

ber U)elt begonnen — alfo rDol)l etroa in ber Hrt bes lOeffobrunner (Debets.

5reili^ roar uns nur bie mit neuer (Einleitung einfe^enbe Übcrfefeung bes

Heuen (Eeftaments (nac^ (Eatians (Eoangelienljarmonie) bekannt, bis oor

toenigen 3öl)ren enblid) ein glüdilid)er 5unb aud) eine Rzilft Don Derfen

3ur (5enefis ans £id)t hxa6)t^. — Der Did)ter loar ein Ungele^rter, ber fi(^

fd)on frü^ als Sänger oerfudjt l^atte. £ubrDig ber S^omme oeranlafete i^n

3U bem großen EDerk, bas 3roifd)en 825 unb 835 im EDeftfälifd)en entftanb ;

unb 3rDar fo, ba^ ber fäd)fifd)e Bauer fid) Stücke (auc^ aus einem Kommen-

tar) oorlefen lieg unb fie in Dcrfe umfe^te. — Hl)nlid) Ijat aud) IDolfram

Don (Efi^enba^ gearbeitet. Sein Ru^m aber toarb fo grog, bag bie £egenbc

üon ber göttli(^en Berufung bes angelfäc^fi[d)en Did)ters (Eaebmon auf

inerjcr, Cltwotur* 3
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Tf)n Übertragen muröe, toobei allerbings feine Itamenlofigkeit rätfel^aft

hhiht.

Stil unb tEon bes „fitlianb" Ifai juerft Dilmar fc^ön unb einbringli^ be»

leud^tet. (Es ift bie (Bef^id^te oon bem milben l}erm (E^riftus, [ädifif^en

ntännem in i^rer $pra(^e zx^atflt. Die $orm ift gefprengt, bie Derfe an ber

(Bren3e ber Regellofigfieit, aber bie innere Hnfi^auung ift gro^ unb gefd)Iof«

fen. ITlit Rec^t ^t man an bie einfüf}len5en Hnai^ronismen ber alten Vila*

lerei erinnert. f)eibnifc^e Husbrücke, ^eimifd)e Sitten, ererbte Hnfd)auungen

toerben treu^erßig unb mit groger 3nnigfeeit auf ben fremben Stoff über*

tragen, o^ne ba^ bo^ eigentlich eine Stillofigkeit entftänbe -- aufeer etroa,

toenn petri S^toertl^ieb bod) ctmas 3U bel)aglic^ ootgefü^rt toirb. Die le^te

große beutfd^e Hlliterationsbid)tung roirb an Kraft ber Darftellung, an 3n«

nigkeit bes (Eons, an Hnfd^auli^keit ber S(^ilberungen mo^l au^ bie oor«

ne^mfte geroefen fein.

Daneben \t\6)t nun freili^ bie erfte grofee beutfc^e (Enbreimbic^tung fe^r

ah. ©tfrieb, ein ITtön^ bes Klofters IPeifeenburg, ©erfaßte etma oon 851

an feine große (Eoangelienbi^tung in fünf Büd|ern, bie 3U)if(^en 863 unb

875 Dollenbet rourbe. Hlles gefc^a^ orbnungsgemäß : eine Rei^ Don er*

lilärenben Debikationen gel)t ooran, eine genaue Sonberung ber (Ersä^lung

Don ber Huslegung folgt ; bie J)anbf(f)rift u)urbe oon ®tfrieb felbft korrigiert

unb mit Hk3enten für ben pfatmobierenben Dortrag oerfel)en, unb biefe Hus-

gabe aus bzn i)änben bes Derfaffers ^aben roir 3iemlid) fid)er no(^ ^eute

auf ber IDiener J}ofbibliot^ek. Der Rame 0tfriebs ift beroa^rt; von feinen

£ebensDer^ältniffen roiffen roir bas lDid)tigfte ; ba fel)lt nichts. Unb geroiß

— ni^t bloß als Sprad|benkmal möi^ten toir bie lange Strop^enkette bes

frommen unb nationalgefinnten, fleißigen unb einfid)tigen RTönd^s ni^t

miffen ! Hber loie ber E)elianb lein Bilberbud^ ift, muffen roir ©tfriebs

„(E^rift" ein prebigtbu^ nennen. (5ut er3ä^lt ift es meift, ^in unb loieber

epifd)4entimental bemegt; im gan3en bod^ nur ein glücklich ausgeführtes

S(f)ulejer3itium.

Hber aud^ biefer f)albpoet, ber bie neue Sormj 3um erftenmal ftreng roal^rtc

unb burd) bie erfte große Didjtung in ber 5orm ber ^riftlic^en JJijmnen ein

äl)nlic^es epo(^ema(^enbes Beifpiel gab, roie fpäter Delbeke mitjeinem (Epos,

aud) er ^at fic^ ber Rotroenbigkeit, alte Überlieferungen 3U nü§en, nic^t

Döllig ent3ie^en können. Der ak3entuierenbe Ders feiner oierseiligenStrop^

ift oft noc^ genau ber Hlliterationsüers, unb ^in unb roieber f^lüpft fogar
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eine alte Sorniel burd), roie umgekcl)rt ein (Enbrcimpaar in bic Stabreime

bts ,,nTu$piIIi" (einen IDeg gefunben Ijat.

ITotürlid) konnte öer gelel)rte ITTönd) für bic Huslegung einen größeren

Apparat benu^en als ber £aienbid)ter bes „tyWanb" ; roir l^ahtn ja Don

i^m audi lateinifd) ge(d)riebene Debikationen. Hnbere Kleriker blieben gan3

in ber gelernten Sd^ulfprai^e unb fo beginnt frül) bie toi^tige lateinifd|«

tlebenliteratur
;
ja eine britte legt |id) sroifd)en beibe, bie in bemfelben (Be«

bid^t, ja in bemfelben Derspaar beutfcf)e unb lateinif^e Derfc paaxi ! I^enrici

Ijat neuerbings biefer ITTifdipocfie gro&c Bebeutung 3ugefprod)en ; fie roar

wol}! bod) nur ein künftlid)es Probukt. (Ein Hngelfad)[e Ifat in einer dam«

bribger J)anbf(^rift neben lateinif(^en Di^tungen beutfd)en Urjprungs auc^

fold)e l)i}briben poefien gefammelt; barunter als roid^tiges frül)es Seugnis

ber £iebeserotik, natürlich Don einem (Beijtlid)en, G)erbungcn an eineltonne.

Das Qauptjtück aber i(t bas (5ebid)t de Heinrico, bas bod^ rool^l bie Der«

fö^nung 3TDif(^en Kaifer ®tto unb feinem aufrü^rcrifc^en Bruber ^einrid]

lDeil)nad)ten 941 meint — biefelbe, bie J)einrid) D.nTül)ler, ber fpätere

Kultusminiftcr, in bem bekannten (5ebi(^t „Zu CJueblinburg im Dome"

befungen l^at Hber bas ^iftorifc^e (Ereignis, bie Bufee bes reuigen (Empörers,

ift gan3 tDegretufd)iert ; übriggeblieben ift ein feicrlid^er (Empfang, auf btn

bauernbe J)er3ensgemeinfd)aft folgte . .

.

IDid)tiger ift bie red)t umfangrei(^e lateinif^c £itcratur ber altbeut»

jd)en Seit. Qier liegt toirklid) eine eigene £iteratur oor, bie fic^ im $d)nitt'=

punkt 3tDeier anberer befinbet. Denn bie kosmopolitifd)e £iteratur ber 6)x\\U

lid)en Kird)e, im Hbenblanb fo felbftoerftänbli^ in lateinifc^er toie im ITTor«

genlanb in griec^ifd)er Sprache gefdiriebcn, ift 3unäd)ft bie unmittelbare

5ortfe^ung ber römifd)en £iteratur, beren Dorbilber, 5o^"iß"/ 3nl)alte fie

oielfad} übernimmt; unb anbererfeits ^bzn bod) aud) eine Sortfe^ung unb

öor allem eine Dorbereitung ber nationalen (Ein3elliteraturen — etroa roie

jebe ein3elne ,,romanifd)e" Sprad^e ein fpäter Dulgärlateinifd)er Dialekt

unb 3ugleid) eine nationale HTunbart ift. Hui^ mufe man htbznkzn, ba\^

bas £atein nid)t blofe Kird)en= unb (Bele^rtenfprad)e tmir, foribern bie $prad]c

bes internationalen Derkel)rs überl)aupt; unb ferner: ba^ bie mittelalter»»

liefen Hnfdjauungen öom IDefen öer Kunft ausfc^liefelid} oon ber Hntike

er3ogen uxiren. lOenn ein geiftlid^er Did)ter bzs 3el)nten 3a^r^unberts

einen f)eiligen befingen töollte, fo toar il)m bie Überfe^ung feiner (Bebanken

ins £ateinifd)e koum eine ftärkere (Entfernung oon ber Kon3eption, als etroa

3*



56 HItI}od}6eut|(f|e 3ctt

im 17.3at)r^unbert öic Überfc^ung in bk offisiellc Prunk- unb ITTetap!)crn='

|pra(^c. 3a, ob öcr tlTarienfänger bte ntabonna Stella maris nennt ober

Stern bzs ITtorgens, tas ma^t fiaum einen Unterfc^ieb, XDenn beibe

5ormeIn bereit lagen.

Diefe (Einbürgerung lateinifc^er Derje, Soxmiln, Kunftmittel l^atte nun

frü^ begonnen — Iateinif(^e Dii^ter leben an ben J)öfen beut[d)er Surften

unb beutf(^e Surften roie 6er König (E^ilperi(^ (geft. 584) oerfuc^ten fid}

in lateinifd)en (Bebi(^ten. (Ein Poet roie Hufonius aus Borbeau^ (ettoa

310—395) befingt in feiner „ntofella" bk beutf^en Ufer bei Crier nid^t

oljne ein lanbf^aftlid)es Derftänbnis für i^re Reise, roä^renb Denantius

Sortunatus (etcoa 530—600) für bie Könige, bie er preift, immer no^ bie

alten herkömmlichen IDenbungen o^ne Hnpaffung gebrauchten barf. 3m
gansen ift ja bie römif^e £iteratur felbft im Hugenblicfe ber (Einroirkung eine

„liumaniftifc^e" ; romanifierte Spanier, S^ansofen, Hfrikaner liülkn fi(^ in

bas alte Prad)tgerDanb. IDie bie f)umaniften bes 15. unb 16.3cil?r^unberts

pflegen fie Did)tungen, öie auf eine objektio gegebene (Brunblage btn

Sc^mudi öer S^oskeln unb Hllegorien Raufen laffen: Heifebefcfjreibungen,

Jjulbigungen, (Epigramme; roäl^renb bie legten Reimer: Boetl)ius, Caffio:"

borius Senator oiel einfad^ere lel)r^afte Profa begünftigen.

ITun kam ber für bie Kleriker unentbe^rlirfje Sprad)unterridjt ; unb balb

ift ein? toirklic^e oerkleinerte lTad)al)mung jener fpätlateinif(^en poefie burd^

beutfcf)e ^umaniften möglid).

Karl ber (broße ftiftet feine berühmte „Hkabemie''. Sie Ifaik fieser eine

politif(^e Hbfid)t : gan3 fo tDie bie Ri^elieus follte fie bie £iteratur sentrali«

fieren. Die altgermanif(^e Di^tung roar abgetan ; ber grofee Kaifer mochte

il)re Refte fammcln laffen töie man ^eutsutage Stücke öer abfterbenben

Volkstracht fammelt. £iteratur, poefie — bas toar lateinifc^e Did)tung. Die

lateinifi^e Kultur mollen Karl ber ©roge unb fein J)elfer, ber Hngelfac^fe

Hlcuin, ber Bonifacius ber beutf(i)en Sd)ule, bzn (Bermanen bringen; tr>ic

©tfrieb tDünfc^en aud) fie (Bottes £ob oon ben S^criiken gefungen 3U l)ören.

Da3u aber brauet es einer faft militärifd|en 0rgantfation mit niebcren unb

^öl)eren Sd)ulen — unö an ber Spi^e bie Hkabemie, „Spradigefellfc^iaft",

Dic^tergenoffenf^aft unb mafegebenbe Hutorität suglei^. IDie in ben Spra^
gefellfdjaften bes 17.3ci^ri^unberts follen Dereinsnamen sugleid) ben (ri}as

rakter ber Utitglieöer anbeuten — unb bie fojialen Unterfc^^iebe cerbecken

:

6er fromme König Karl fi^t als „Daoib*' neben (Beiftli^en, bie fi^ na^
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(Dmb ober ^ora3 nennen. Die lateimfd)e Dicbtung — ober bod) bei bem

Kai[er bas 3ntere[fe bafür — oereinigt 3taliener unb Hngelfad^fcn, £ango*

barben unb 3ren. Paulus Diaconus (geft. um 800) i(t ein Dorne^mer (5ra*

fenfol^n, Hngilbert (geft. 819) ber unoffisiellc $d)rDiegerfo^n bes Kaifers

(unb bas niobell ber erften {)iftorifd)en £iebesfage im neuen Reid} — ber

(5ef^id)te oon (Eginl)arb unb (Emma); anbere finb Bifd)öfe unb Hbte oon

unbekannter i}erkunft. Über i^rer aller Poefie f(f)tDebt bie f}errfcf)aft bes

Dergil als bes eigentlid)en f)ofpoeten jenes auguftifd)en Hlters, bas oor«

jtra^Ite; unb faft alle il)re Did^tungen erfüllt jene ^umaniftifcf)e £uft an

ber $d)ilberung inbioibuell bebeutenber tEagesereigniffc, bie (Epigramm unb

Reifebefd)reibung 3U £ieblingsformen mad)en. Darin liegt aud) eine er»

3iel)erifd)e Bebeutung : ber r)umanismus l\ai immer in perioben, bie fid} ins

Hll 3U oerlieren brol)ten, bas Bebürfnis nad) einem realen greifbaren Stoff

Icbenbig erl^alten. ^l^obulf, ber bebeutenbfte bes Kreifes (aber n)oI)l kein

Deutfd)er) befd)reibt kunftgetDerblid)C Dinge, anbere Ruinen.

Hud) I)ier fe^lt nid|t gan3 ber Hnfd)lu& an bie ein^eimifdje Hrt. Deutfd)c

IDcttgefänge bei bem Rustreiben ber böfen 3al)res3eit a^mt ein tateinifd)er

Kampfgefang 3rDifd)en „S^^üljling unb IDinter" nad|; ein (Bebid)t auf ein

3erftörtes Klofter liat Seitenftüdie in angelfädififd^er Dichtung. Hber es gab

and}, frcili^ inncrl)alb ber üornel)men Hkabemie, eine tüirklid|e lateinif^e

Dollisbid)tung : uml^erfa^renbe Kleriker befingen Siege unb tEobesfällc (b^n

Sieg Don Karls Sol)n pippin über bie Hroaren 796 ; ben tEob bes Htarkgrafen

(Erid) oon Snaul (799) in roeniger klaffi3iftifd|er ober gerabe3U in t)i:}mnifd)er

5orm (Klagegefang auf ben (Eob Karls bes (Broten).

(Eine Hrt Derfd)mel3ung beiber Rid)tungen ber lateinifc^en Di^tung auf

beutfd)em Boben ftreben bie großen Klöftcr S^^^^t Reid)enau, St. (Ballen

an: klaffi3iftifd)e Sorm mit Dolkstümlid)erem 3nl)alt. IDalal^frib Strabo

(etroa 809—849), Rht oon Reid^enau, ift feit Boet^ius (roie ITTanitius be-

merkt) ber erfte Did)ter, ber eine gan3e Hn3al)l lijrifc^er Dersmage gebraudjt

— er fül}lt fic^ in ber Soxm fd)on ju ^an]t, aber er Müp\t aud) an ein

Reiterbilb b^s großen Cf^eoberid^ an, unb fe^t ben 6ebraud) ber Hlliteration

fort. Hnb aus biefen Krcifen ift ja au^ ©tfrieb ^eroorgegangen, ber in 5ulba

feine Sd|ulkenntniffe erroarb. — 3n St. (Ballen begrünbete ITotker Balbulus

(etxoa 840—912), ben HTanitius „ben größten Didjter bes mittelalters"

nennt, bie Sequen3enbid)tung ; nad} frembem ITtufter roirb bem jubilus,

ber mufikalifdjen Derlängerung ber (Enbfilbe bes HUeluia am Schlug ber
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nte(fc ein latcinif^er tCejt untergelegt. Unb er roirö 3ugteid) öer Hl^nberr

5er gefamten £e^rtätigkeit in feinem KIo(ter, 5ie in öer (Einöeutfc^ung einer

gan3en Xiteratur öur^ öen britten Ilotfeer gipfelt. Jn St. (Ballen l)ält man

fid^ überbaupt gern auf bem (Brensrain 3roifd^en beutf^er unb lateinifd)er

Poe|ie : Hatpert, ein (Benoffe Hotkers, bietete ein beutfd)es £oblieb auf bzn

$t.(Ballu$, bas roir in ber lateinif^en Derfton (Ekkel)arbs IV. befi^en —
besjelben lltön(f)s, ber au^ ben IDalt{)arius enbgültig rebigiert ^at.

Beibes nun, mos in ben Klöftern einigermaßen 3ufammengeu)ad)fen roar,

^öfif(b*gele^rte unb oolkstümlid^e £ateinbid)tung, blü^t unter btn (Dttonen

nod^ einmal auf. Da gibt es eine Hrt von ^öfifd)em ITTeiftergefang, ber auf

bie 5orm unb fogar auf bie Hamen ber HTetra großes (Betöi^t legt, roäl)«

renb tn^altlic^ nur bei ber t(^tüanli^aften Di(f)tung fid) einiges tEalent 3eigt.

IDie beim lUeiftergefang raerbcn oon überall Stoffe geholt : ein toi^ig oorge»

tragenes £ügenmär(f}en, ein no(^ beffer ersä^lter Sd)tDank oon bem „$d)nee=

kinb" -- bie untreue S^^^ behauptet oon bem in i^ren Bufen fallenben

S^nee ein Kinb empfangen 3U ^aben; ber Dater läßt ben Baftarb in ber

Sonne ,,3crf(^mel3en" — ; eine Spielmannsanefebote üon einem (Er3bi[d)of

unb einem (BauMer; eine lange 5^ßvinbfd)aftsgefcf)id)te mit unmöglidjen

Proben ; aber au^ eine Situation aus bem £eben Kaifer Ottos unb bie erfte

(£r3ä^lung oon einem \)äkt mit bem tEeufel unb fc^ließlid) bie gan3e £ebens^

gefd)i^te (E^rifti — in einem na^ bem Karolinger Karlmann benannten

„ntobus" — roerben in £egenbenform gepreßt. Ober es roerben gar oöllig

aktuelle (Begenftänbe bel)anbelt, roie es in bem S(i)er3gebid^t oon ber (Efelin

ber Hloerab ber Scill 3U fein fd)eint. Die (Er3äl)lungsted)nik in ben (meift ur=

alter (Erabition entftammten) Kooellen unb Hnefeboten beruljt auf gefd)iditer

Husnu^ung einer öorausfe^ung, roie im Dtärd)en : f)eriger oon nTain3 läßt

bzn (Bauklzx, ber am ^immlifd)en CifcE) gefpeift l)aben roill, geißeln, nid^t

roeil er i^n belog, fonbern toeil er ba ein Stüdid)en S^^^^ gettol)len l)aben

roill. Z^ übrigen gel)t bie Belebung bts Stoffes über alte Spielmannsfeunft»

griffe nid)t hinaus, roie toenn ber oersroeifelnbe S^^^i^Ttb bas £auteninftrus

ment 3erbri(^t, bas feinen 3uruf begleitet l^at — Überall fi^t bie an fid)

korrekte lateinifd)e Sorm roie ein Pan3er unb nid^t roie ein Hock auf bem

oolkstümlid)en Stoff. Bis eine faft genial 3U nennenbe perfönlicbkeit eine

innere Derf^mel3ung betoirkt: bie Honne Qrotsuitl).

Qrotsuiti), aus eblem fäd)fifd)em 6ef(^leqt (um 932 geb.) ift in bem oon

ben fäi^fifd^en Surften beoor3ugten Klofter (Banbers^eim Honne. (Eine tti^tc
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öcs großen Kaifers (Dito, if)re Hbtijftn, ocranlagt fie 3U lateinifdier $d)rift«

ftelleret : na(^ 962 oollenöct fie ein Bu(^ mit £egen5en in Derfen, iDorunter

iDieber eine oon einem tEeufelsbünbnis : öem 5es cE{)eop^iIus. Dann aber

cntfjält bas jxüeitc Bu(^ il)rer IDerfie fd)on gan3 Heues : Dramen in lateini»

[c^er Spraye ! ben Derfud), einen cf)riftlid)en IEeren3 3U geben, b. ^. in lateini«

fd)er Spraye Bilber von bem £aufe ber tDelt, oon bem Sieg ber (Eugenb

unb ber tlieberlage bes bummen Qleufels. Kein IDunber, baß bie Dramen,

bic ber !)umanift (Eonrab deltes entbeciite, nod) im uorigen 3al)r^unbert von

bem gelet)rten Hfi^bad) für eine Sälf(f)ung erklärt rourben ! Hber fie finb

nid^t nur ed)t, fonbern aus biefen oufammenl)ängen rDol)l 3U erklären gerabe

mit i^rer ^eiter^naiDen, bieber=gläubigen Dorfü^rung bekehrter Sünberin»

nen : geiftlid)e 5öftnad)tsfpiele neben bem l)öfifd|en ITteiftergefang, ber leb-

Ijaften bramatifcf)«bialogif(^enDarftellung in bem beutfd)»lateinitd)en(5ebid)t

de Heinrico ober bem lateinifd)en Modus Ottinc burc^aus oermanbt,

nur ba^ i)eilige bie Kaifer, Überrcbungen bas Kampfgemälbe abgclöft l)aben.

IDie toeit aber bie Kunft, beutf(f)en £efern in lateinifd)er $prad)e interef-

fante Dinge 3U oermitteln, Derbreitet roar, 3eigt am anbern (Enbe bes Reid|s

ber in Bai}ern entftanbene „erfte beutfdje Roman" : ber Ruoblieb.

IDir befi^en oon i^m nur Stagmente ; aber oon anfe^nlid)cm Umfang. (Es

ift ein £el)rgebid)t : roie bie tlonne oon (Banbersl)eim bic £egenben in ^anb«

lung auf3ulöfen oerfudit, toirb l)ier aus ein paar Sprüchen eine biograp^if(^e

(EntmiÄlung abgeleitet. (Ein Krieger empfängt oon feinem i}errn beim Rh'

f^ieb ein paar gute £el)ren unb ein rätfel^aftes (Bef^enk ; beibes muß \\6)

nun beröäl)ren. Z^ ber (Er3ä^lungskuntt fte^t ber burd|aus roeltlic^'prak-

tifd) gerid|tete üerfaffer jenen $^u)anker3ä^lern nalje ; in ber tEedjnik ber

Derknüpfung fd|eint er eine nid)t gemeine i}öl)e errei^t 3U ^aben. Reu ifi

aber cor allem bie ^dbz, (Beftalten unb (E^araktere in i^ren gegenfeitigen

Be3ie^ungen 3U djarakterifieren, zin (Ehepaar, 3tDei Könige oon oerfd)ie«

bener ITTadjt ; aud) bie fcE)on faft an (Bottfriebs „lEriftan" erinnernbe 5reube

an ^öfifd|em Sport, Kenntnis oon jagb* ober fifd)baren (Eieren, 5^^^^^^ a^

einem abgerid^teten Dogel. (Es finb roirklidie Romaneigenfd)aften, roie benn

bie gan3e Did|tung aud) auf eine toirklic^e (El^arakterentcoidilung angelegt

fd)eint. Unb aud) bas (Befd)ick bes Did)ters, oielen oiel 3U bieten, ift bas bes

Romanbid]ters : roie jene (Epifoben bie l)öfifd)en Kreife erfreuen mußten, fo

gefällt bem einfadjeren £efer bie Hnfpielung auf ben oolkstümlid)en £iebcs»

genuß. Um 1030 in Cegernfee entftanben, bebeutet ber Ruoblieb fo bcni)ö^e»
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punfet jener Derf(^mel3ungstenben3en ; roie benn aud} |toffIid) mordiftijd) öi-

baktij^e (Elemente mit foId)en üon ber i}elbenfage oereint finb. „Dtx Ruob=

lieb", fagt Koegel, „ift bas erfte löerh unferer £iteratur, burc^ bas ein Qaurf)

ber mobernen Seit rDe!)t" — um fo merktöürbiger, als biefer ffandf fo alte

C^emata neu 3U beleben tüufete. Bebenlien toir, ba^ {d)on im 3el)nten 3a^r»

l^unbert Bifc^of pilgrim oon paffau aud) eine lateini((^e Huf3ei^nung ber

Hibelungenbid^tung oeranlagt l)aben foll, fo jpüren toir no(^ beutli^er, roie

bei ben J}umaniften bie moberne Did)tung fid) oor3ubereiten begann, für bie

bie beutfc^e Sprache no^ nid)t genügenb gerüjtet roar. Hber fie lägt Jid^

nid)t länger oon bem literarifcE|en S^^^^ 3urücfil}alten. Soft gleid)3eitig mit

bem „Huoblieb" entftei^en jene bebeutenben Iprifd^en Di^tungen, bie bie

frü^mittel^od)beutfd)e Periobe 3U einer fo mertoürbigen Seit ber reid)en

£)offnungen unb ftürmifc^en IDerbungen mad)en. Unb ben „Ruoblieb" txznnt

glei(^3eitig nur eine km^t S^'A^ ^^^ l^^^^ rafdjen unb IcbcnsDollen (Entraidk»

lung einer neuen (Epik, bie in rafd)em (Bang auf bie Qö^e bes ,,parcioar

unb bes „Criftan" ^erauffül^ren follte.



Drittes Kapitel: 5rüf|mitteIf)od)öeut[(f)e Seit

Die 3a^rc Don 1050— 1 180 jinö, politifi^ angcfcl^n, ctma als bie Seit 5cr

großen Dafallen 3U besei^nen. i^einric^ III. (gc(t. 1056) ^ält (ie kräf*

tig nieder; bann hxad)zn (ie um fo milber Ijeroor, bis 1181 S^ß^nd) Barba=

rof[a btn größten unter il^nen, ben (Eib dampeabor ber Deutfci)en, £)einrid}

ben töroen nieberroarf. Rudf unmittelbar fpiegeln (id) biefe Der^ältniffe

in öer poefie : ber getreue Rolanb, ber oerleumbete fjtx^oq (Ernft, ber (oer*

leumöete ? unb) ungetreue (Braf Rubolf finb folc^e großen £el)ns^€rren ; roäf)-

renb (päter (roie frül)er) ber Da(all nur tlebenperjon im (Epos i[t, roenn audj

Dielleid)t in ber Bebeutung i)agens unb Huebigers. Hud) in ber politif^en

n)irlilid)keit toirb 3tDar bie gefd)lo(fene monard|ifd)e (Einl^eit ber tEage Karls

ober Ottos bes (Broßen nad)l)er nid)t toieber erreid)t; aber bie Dajallen treten

bann als (El)ronprätenbenten auf, ober als oerbünbete Der(d)rDörer — bcibe»

mal eine Dormaditftellung bes Kaifers anerfeennenb ; bie 3eit ift oorbei, too

ein (Er3bifd)of an Kaifers Statt regieren, ein I}er3og als glei^bercdjtigte

nTad)t neben unb gegen ben Kaifer auftreten konnte.

Aber mel}r nod) entfprid)t biefer politifd)en Signatur bie bi(i)terifd)e mit»

telbar. Ungebänbigte Kräfte — bas ift I^ier roie bort bas Kenn3eid)en. IDas

bienen foll, bäumt fid) gegen bie i)errfd)aft auf: bas tDeltlid)c (Element, offi=

ßiell bem geiftlid)en untergeorbnet, mad)t aus einer £<genbe eine roeltlic^e

Sport« unb £iebesgefd)id)te ; bie Dersform roirb 3erfprengt roie bas Dafallen=

Derl)ältnis ; ber Did)ter roill fyxx fein über ben Stoff, über bie Soxm, über

bie UToral. (Es ift ein (Sefc^lec^t literarifdjer Reoolutionärc am IDerk, bei

öenen (mie in all foldjen Übergangs3eiten) bie Ztnbtn^ ber Poefie, bie Be^

tonung ber Perfönlid)keit ber Kunft l)äufig gefä^rlic^ roirb ; eine mcrkroür*

bige Generation, rein literarifdj oielfad) nod) faft unentbeckt.

Stoeierlei ift für biefen erften „Sturm unb Drang" unferer £iteratur be»

fonbers be3eid^nenb : bie !)ol}e Jrömmigkeit, unb bie ftark fubjektipeSärbung.

(Es regt fid) ein inbiüibuelles Bedürfnis nad) einer Orientierung in ber IDelt;

eine Stellungnal)me 3U ben großen Problemen roirb als perfönli^ ITotroen»

bigkeit empfunben. Ux&it mit Unred)t l^at Sd)erer biefe (Epoche unter fol(^en

(Befid)tspunkten mit ber bes Pietismus oerglidjen. IDie bei biefem, gef^/ie^t

überall eine große fd)arfe Stoeiteilung, bie keine „Hbiap^ra", keine gleich

gültigen Dinge ju bulbcn fd)eint. i}immel unb Qölle — ber (Begenfa^ roirb

nidjt nur in einem merktoürbigen Denkmal aus S^^^nkcn oon ber jrociten
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Qälftc bts elften Ja^r^unberts bis 3U ftarrer pebanterie öurdjgefülirt. I0of)l

aber ift 5iefe emp^ati[d|e prebigt öes^alb d)ara{itenftif(^, roeil bk Sox\ä]^x

\\ä) bis ^eute mä)t barüber Ifdbzn einigen können, ob reimlofe oier^ebige

Derfe oorliegen — freili(^ etroas gan3 einsig bafte!)enbes — ober befonbers

forgfältig r]^i)t^mi[ierte profa : fo ftark bur^bringt eine forgfältige Huftei»

lung ber Sa^teile als fr)mboli[(^es Hbbilb ^ber inneren 3n>eiteilung bie Denk'

mäler biefer 3eit ! (Ebenfo teilt in einfa(f)en jdirDeren Heimseilen ein altes

„Memento mori" cr|t Dies[eits unb Jenfeits, bann roieberum I)immel un6

EJölle ab ; unb bei btn Satirikern unb Bibaktikern rairb ebenfo fd|arf bie

Sd^eiberoanb gesogen.

Um nun aber auf bem red)ten Boben 3U fte^en, mußte man i^n kennen.

Deshalb ift biefe Seit fo lerneifrig roie keine anbere in unferm lUittelalter

;

bes^alb lebt nid)t bloß auf ^ö!)erer Stufe bie (^riftlici)e Überfe^ungspocfie

roieber auf, fonbern aud) eine neue d)riftli% (Epik entfaltet fic^ — jene er«

bauliche Jjelbenfage, bie £egenbtnbid|tung, auf bie n>ir fd|on ^ingetoiefen

^aben. So ftark ift bas Derlangen, von bem Hlten H^eftament 3U ^ören, bas

erbaulid)e Qelbenfage unb unmittelbare Bibaktik oereint, ba^, roie es fdjeint,

in Kärnt^en unter bem (Einfluß einer ftarken oon bem (Ersbistum Salsburg

ausgel^enbengeiftlidjen Bewegung fid| eine ganse (Bruppe Don tlTännern 3U*

fammentat, um bie (Benefis in Derfe 3U bringen : S^öpfung unb Sünbcnfall;

Hbel unb Kain; ttoal^; Hbral^am; 3\(^Q-^ unb feine Sö^ne; Jof^P^ in Ägyp-

ten — biefe (E^emata ber „IDiener (Benefis" (nac^ 1071) roics S^erer {e

einem Bearbeiter 3U. Unb biefe Überfe^ung ift bann ma^rf(^einlid| i^rer*

feits in bem fteirifcE)en Stift Dorau, bas erft ein 3a^r^unbert fpäter (1163^

gcgrünbet rourbe, für eine neue, oiel mef^r bogmatifd) erklärenbe als ersäl?«

lenbc (Benefisbearbeitung benufet roorben. Unb roie bei (Bebid)ten ber J^elben«^

fage finbet fi^ audf ^ier bie 5ortbid)tung : aucf) bas Bud) (Ejobus töirb um-

gebi(^tet, in ber töiener roie in ber Dorauer Dicf)tung. Ober bie Schöpfung

roirb mit ber (Erlöfung in bogmatifd^e Derbinbung gebrai^t in bem ,A^^*
genge", ebenfalls in Öfterreii^. Die felbftänbigfte Bearbeitung ber ^eils*

gef^i^te aber gibt ein fränkifd^er Kleriker in ungleidjftrop^igen Derfen un{>

freierer ft)ntaktif(f)er Sügung in ber fog. „Summa theologiae". Sd^n
^ier treffen roir in ooller CEnttoicklung bie tleigung 3um Sijmbolifieren, bie

biefe poefie freiließ aus ber Sc^olaftik unb C^eologie i^rer Seit entnahm, bo^
aber felbft kongenial roeiterfü^rte. (Ein iDid)tiges IDerkseug ift babei bie

beftimmtc 3a^l : eine Hrt oon diriftlic^em Pt}t^agoreismus läßt bie Dreisa^l
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oöer Sicbcnsa^l überall finben unb ausbeuten; mit iljrer ^ilfc mcrben bie

(Eigenfd)aften ber brei perfonen ber Dreieinigkeit aufgeteilt, ober bie brei

freiftel)enben (Ecken bes ^eiligen Kreu5cs mit brei IDorten bes (Blaubens

gleid)gefe^t. Hber roie bei btn pi}tl}agoräern ^ängt bas nid)t nur mit einer

großen rationali|tifd|en Unterftrömung ber gläubigen Stimmung 3ufammen,

fonbern aud) mit ber gejteigerten £u(t an nTu[ik unb nTetrik : bie ungleid)=

{trop^igen Hbfi^nitte beuten auf bie balb erfrfjeinenben Derskompofita oor,

bur^ bie 3uerft bas ftarre Stjftem ber r)ierl)ebig paarigen Ders3cilen ge»

lockert unb für bie neue $tropl)ik braud)bar gemad)t tourbe.

Hm (tärkften aber kam tiefer fi)mboli[ti[d)en tteigung ein gan3 altes Bud)

entgegen: ber |d)on oor 140 n.(El)r.in griecf)ifd)er $prad)e oerfafete „pi)i)*

Jiologus''. (Er roirb neu entbeckt unb toieber 3roeimal bearbeitet, „3unäd)ft

im 11. Ja^rl)unbert üon 3tDei alemannifd)en Übcrje^ern unDoll|tänbig, bann

im 12.3al)rl)unbert oon einem (Dfterrcidier oollftänbig" — eine Begegnung,

bie gleid} ber 3U)eimaligen Umbid)tung oon (Benefis unb (Ejobus beroeift, wk
jtark bas literarifd)e Bebürfnis, ja bie ITtobe in bie[er (Epod]e f)errj^t.

Der „p^i)(iologus" i(t ein großartiger Der(ud), bie ii)irklid)e, konkrete, oer«

achtete IDelt ber Betrad)tung bes 5^^ommen baburd) roieber toürbig ßu

madjen, ba^ man lef}rt, bie irbifd)en (Einsclbinge sub specie aeterni 3U be-

(c^uen. lUan Ijat es \a unen^lid) oft 3itiert, toie nod} Petrarca nad) ber Be*

(tcigung bes ITTont Dentouj Reue fül)lte ob [einer HaturbetDunbcrung unb

[\ä] t)on bzn IDorten bes l)eiligen Huguftinus mal}nen lieg, über Bergen unb

Strömen (Bott nid)t 3U oergeffen. Hber bie auf bas Überirbifd)e gerid)tete

nieöitation mußte allgemein 3U {old)er Sd)eu fül)ren. Huf ber anbern Seite

aber lebte bod) bamhen bie Hnfd]auung, ba^ ber Sd]öpfer bie IDelt gefd)af«

fen 'bähe, bamit alles itjn lobprei(c. (Es galt alfo, bie gefdjaffenen Dinge 3um

Preife (Bottes aufsurufen. (Es l)anbelt jid) um etroas (Broßes
; „fortf^rcitenbe

Uniüerfalpoejie" mürben bie Romantiker es nennen. Die reale IDelt foll

für bie gei[tlid)e (Erbauung gctnonnen loerben — aber bod) aud^ für bie

red)tfd)affene Jreube an btn Dingen. So al(o ge!)t man l)inaus unb fammelt

Beifpiele für (Bottes Kunft, feine IDeisl)eit nnb (Büte in bcn Dingen ber IDelt

aufd^aulid) 3U mad^en. IDenn bas aber bie „pi}t}fikotl}eologie'' unb „Bronto»»

tl)eologie" bes 1 8. 3cil)rl)unbcrts mit kleinlidjen ^inmeifen auf bie im Don*

ncr ober im Bau eines Käfers |id) offenbarenbe IDeisl)eit tat— rocnn Brockes

in feinem „pi}i}fiologus" aus ber ein3elnen Blume bes (Bartcns Hnbac^t

gleid)fam auf d)emifd)em IDegc ^erauspräparieren roill, fo ftanb berSrü^3eit
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nod^ bas (Blücfi mi)t^cnbilöenber S^^cil^eit 3ur Derfügung. (5erabc bas ITTär»

d)cn^aftc, gcrobe bas Unmögli^c toirb ber (obenbrein nod) burd) bic l^o»

logifrf)en tlTt)ftericn oorgefd|ulten) p^antafic bes ©laubcns liebftcs Kinb.

Uralte iriärd)en üor allem aus bem tEierreid^ tüerben gefammelt : oom peli«

&an, ber fid) (elbft bie Bru(t aufbei&t, um von bem Blut feine Jungen 3U

tränlien (benn rD03u bebürfte er fonft bts aufbringli(i)en $d)nabels ?) ; com

Salamanber, bem bas S^uer nid)ts anl}aben kann. 0ber bie VLmt [clbjt finb

märd)en^aft : ber pi^önij, ber nur einmal in ber IDelt ba x\i, unb roenn er

altert, fi(^ felbft oerbrennt, um Derjüngt aus bem $d)eiterfyiufen auf3uftei«

gen — ein unerfd)öpfli^es (E^ema für tieffinnige Huslegung ; bas ^in^orn,

öas ni(i)t 3U fangen ift, aber einer reinen Jungfrau fi(^ 3af)m in ben Sd|o6

legt. Ruinen^aft lebt ber p^tjfiologus ja no^ fort in unferen Hllegorien,

in ben IDal^r3ei^en unferer Hpot^iicn, in IDaffenbilbern toie bem (Bro^*

britanniens; aber einmal mar er eine groge lebenbigc poefic. IDie eine

,,ITaturfage" ftanb er neben ber J}elbenfage, gleid) alten eroigen lDur3eln

cntfproffen, glei(^ allgemeiner Ceilnalime fid)er. Unb toie bort begabte ein»

3elne Dichter bas im Dolk uml)errollenbe (5ut formen unb feft^alten, fo ^ier

bie „(Jele^rten''. „So fagt ber pi^i^fiologus", Reifet es; gerabe tote Hbral^m

a Santa (Elara, roenn er äl^nlidie IDunbcr in gleid)er Hbfic^t üorbringt,

fagt: „bie Urfac^ loeife ber pi)ilofopl)us." „Der pi)r)fiolog", bas ift ber ab^

ftralite „Kenner unb Deuter ber Uatur" ; unb roie roir bie Cl)eofop^ie ^acoh

Böljmes für bie größte Did)tung bes 17.3al)r^unberts in Deutferlaub galten,

fo biefc tDunberrei(f)e Huslegung ber tlaturiDunber für bie bebeutenbfte bes

frühen ITTittelalters.

„(Etroa Dom (Enbe bes 12. ober Hnfang öes 13.3a^r^unberts an beginnen

biefe Bilber in ber Kunftpoefie fo re^t eigentlid) feften Sufe 3U faffen unb

merben immer beliebter, bei Deutfdien unb Romanen", fagt £au(f)ert, ber

(Befc^i^tf(^reiber bes pi}r}fiologus. Hber es fte{)t bamit roie mit ber Bibel ober

mit Schillers Did)tungen : bie Beliebtl^cit ber 3itate fe^t natürlid) eine ftarke

frül)ere Beliebtheit ber U>erke felbft ooraus. Die Ileigung, tlaturmunber

(iDirlili(^e unb märd)enl)afte) allegorifc^ aus3ulcgen ift bem Utittelalter nicl)t

allein eigen; mir merben fe^en, mie fie als „cmblematif^e Poefie" im

IT.Ja^r^unbert eine neue Blüte erlebt unb roie in btn ^agen ber Spra(^-

gefellfi^aften ber „Palmbaum" ber poefie fo unentbe^rlicf) ift mic in benen

bes ITTinnebienftes bas (Einf^m. Beibemal aber ift bas Spiel mit ITaturfpm«

bolen felbft nur fi}mbolif(^ für eine tiefere allgemeinere Ucigung, über bie
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blofee lDiriilicf)fecit ^inmcg3ukommcn. „Das htbtntti'', „bics Joll bc3et^*

ntn" — auf $d)ritt unb tEritt treffen toir biefe IDenbung in ber frül)mittet»

^d^beutf(^en (Epik. Unb biefe (Brunbanfcf)auung — „alles Dergänglidje

ift nur ein ©leidinis" — gibt nun aud) ber £i}rife bicfer (Epod)e if)re eigen*

tümlid)e Kraft unb $d)ön^eit.

IDie ein tTad)trag 3um pi)r)fioIogus* nimmt [ic^ bas Stüä^ gereimter (Erb*

befi^reibung aus, bas (na6) 1086) ein frän!ii[d)er (5eiftlidjer oerfagte: eine

planlofe Hneinanberreil^ung r>on rounberbaren Szen unb S^üffen, bic iebes=

mal moralif(^ ausgebeutet iDerben könnte. — Die Husbeutung felbft, unb

gleich in btn (Eejt oerfd)lungen, gibt Rht IDilliram oon (Ebersberg in

Bai)ern in feiner Überfe^ung bes i}ol)en £iebes (gegen 1063). Die Beraub«

lung ber $prad)e, bie (Einfügung ber fremben IDorte in bie bcutfd)cn Sä^e,

entfpri(f)t Itotkers Hrt — unb berjenigen ber Didjter ber frül^mittell^d)beut*

|d)en (Epod|c; aber biefe le^te tDicf)tige beutfd|e Profafcf|rift Dor ben Hbl)anb«

lungen ber nTr)ftiker htbzuttt bennod) etcoas Heues. Hotker arbeitet für

bie $d)ule — IDilliram, ben benn aud) kein geringer (Erfolg belol)nte, für

„bie l)ol)e geiftlid)e (5efellfd|aft jener Zaqt". (Es finb biefelben Kreife, in

benen ßuerft eigentlirf)e HTinnebiditung htoha6]itt toirb ; unb es ift basfelbc

mittel, bas bie erl)i^te Hfsefe bes Pietismus fanb, um finnlid)»überfinnlid)en

Stimmungen eine Bered)tigung aus ber Bibel 3U fdjenken. IDie bie Statuen

bes Hbam, ber (Eva, bes Sebaftianus ben Bilb^auern (5elegen^eit geben

mußten, bas Hackte bar3uftellen, fo erlaubten bie £iebeslieber bes Riten

(Eeftaments I^eifee (5efül)le in fi)mbolifd)er Der^üllung aus3ufpred)en.

Unter ber (btwali biefer neuen Stimmungen roanbelt fid^ jene religiöfe

£el)rbi(^tung in religiöfe £i}rik. Hatürlid) bleiben fie in Berührung, unb

bie ältere Hrt bauert fort: bie „Summa theologiae" ift ein paar 3al}r«

3cl)nte jünger als (E330S (Befang. Hber innerlid) ift biefe bebeutenbe Did)tung

oon ber anbern burd) eine lange (Entroidilung getrennt; es ift eine neue

(Bencration, bie mit (E330 3U VOoxi kommt. (Eine gan3e (Generation, bie im

(El)orus bas neue Kird)enlieb fingt, roie basjenige ber altlutl)erifd)en Seit

d)orifd)er 6efang einer gan3en (Generation ift.

(Eine mäd)tige UDelle religiöfer Dertiefung kam aus bzn IHönd)sorben ^er

über Klerus unb £aien ; bie oon bem Klofter (Elunt) ausgel)enbe Reforma*

tionsberoegung ©erlangte eine fd)ärfere Durd)fül)rung ber Trennung oon

„VOzli" unb 6ottesbienft. (Einer il)rer Sül)rer in Deutfdjlanb toar ber Bifd)of

(5untl)er oon Bamberg. Jm Dienft feiner Beftrebungen unb in feinem un»
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mittelbaren Huftrag »erfaßte 1063—64 ein (Beiftltd)er (E330 eine lt)rifd)c

$d)iI6erung ber Pafjion, 3um (5efang beftimmt unb nid)t 3um Dorlefen, unb

ber erjtc beutjd^e Komponift oon bem toir tDijfen, IDille, \z^k bie ITtufik

ba3U ; benn bie Dereinigung üon IDort unb IDeife, bie einem IDalt^r öon ber

Dogelroeibc ober tleibl^art oon Heuentl)al felbftoerftänblid) roar, mufete er|t

toieber gefunben roerben. Unb ber (Erfolg tüar roieberum ein großer — bie

(Beiftli^en, benen bie Did)tung galt, flol)en aus bem IDeltleben in b^n um=

Regten $d)U^ ber kanonif&en £ebenstöei[e ; bie Kleriker oon Bamberg rour*

ben Kanoniker, b. ^. faft V(lönd\t.

Was bies (5ebid)t (E330S oor allen 3eitgenoj[en aus3ei(^net, ijt bie Kun|t

bes Hufbaus. Sie i[t burd)aus oon jener frjmbolifdjen Jbee be!)errf^t, bie

roir für biefe (Epo(^e be3eid)nenb fanben. löie ber pi)r)fiologus bie beiben

großen Bücher (Bottes, Bibel unb ttatur, in einer Konkorbans oereinigte, |o

fyittz bie tEl)eologie bie beiben großen 6ruppen ber Bibel in innige Be3iel)ung

gefegt: bie merktDürbigften Dorgänge bes Hlten (Eettaments toerben auf

bas Heue oorgebcutet ; bie ©pferung 3Iaaks auf bzn ^ob (E^rijti, ober bie

(Berte Hrons auf bie Jungfrau UTaria. 3" bemfelben Sinn fül^rt nun bas

„Hnegenge", roie bas (5ebi(^t nad) feinem Hnfang genannt mürbe, ben

Parallelismus Don Sci)öpfung unb (Erlöfung burd) unb ^max fo, ba^ bie

Sdjöpfung oor allem na(^ bem erften Cage als (Erhebung bes £i(^ts aus ber

5infternis aufgefaßt mirb. So betoegt (id) bas (5ebid^t felbft in einer kun{t=

Dollen (Erl)ebung Don Dunkel 3um £id)t — eine Cecf)nik, bie übrigens bur(^

bie lateinif(f)en Dorbilber an bie Qanb gegeben unb bes^alb auc^ in bem

(d^önen HTelker UTarienlei^ innegel)alten rourbe. tlad) einer kursen Hn=

fpra^e an bie geiftlid|en Ferren gibt (E330 bas £eitmotiD an: „lux in

tenebris'', bas £id)tinberDunketf)eit. Unb gleid) ift aud) bas lateinifd)«

£eittoort be3eid)nenb ; benn roenn au(^ bie anbern £r)riker unb (Epiker ber=

artige IDenbungen toie bas Blattgolb ber altitalieni(d)en UTaler auffe^n,
•

Derfte^t bodf keiner toie (E330 biefe fremben Klänge in kunftberoußter S^iß^^*

li^keit 3U oertoenben. Hun toirb bie Sd)öpfung ersö^lt unb rafd) 3U ber

Derbunkelung burd) btn Sünbenfall gefd)ritten: „Hls Hbam fiel, ba mar

finftere Uad^i unb nur kärglid) konnten bie ftra^lenben Sterne fie bur^»

bringen, benn bie nebelfinjtere tEeufelsnad)t breitete i^re Sd)atten aus."

(Xlii^t feiten Ijai man ben (Einbrudi, als l^abe ber Bamberger Klerikus bie

lDortu)al)l fd)on mit bemußtem (Befül)l für £autfr}mbolik öorgenommen.)

Hun roerben bie großen £id)ter ber geiftli^en lDeltgef(^i(^te aufgejäl^lt : Hbel
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öurd) feinen ITTärtijrertob, Xloalj öurd) fein (Bottöertrauen, Hbral)am burd)

feinen (Bel)orfam — fie leud)ten aus bem Dunkel ber Seiten I^erüber. 3ule^t

aber erfd)ien als Ittorgenftern Baptifta Johannes. Dann ge^t mit (E^riftus

bie Sonne auf. Unb nun, wo bem Did)ter von ber Krippe aus roie in Correg«

gios (Bemälbe DolIe J)elligfeeit austtraf}lt, er3ä!)It er in l)eller S^^^ubigfeeit oon

(E^rifli £eben, unb feine (Blaubensfreubigkeit burd)bringt aud) bie Paffions-

gef(^i(f)te. Darauf Derbunkelt fid) loieber bie Sonne . . . 3cfet mit ber geift«

liefen Huslegung, finkt bas (Bebid}t ein roenig ; bie Z^tt ift grofe — „alles

toar nad) bem (Beift 3U Derftel)en, alles htbeuitt d^riftlic^ Dinge \" — unb

bie Husfül)rung li^bt fid) 3U ber früljeren Kraft erft toieber, als Hnrufung

an öie Stelle ber Huslegung tritt. IDenn aber in bem (Bebet 3um Kreu3 bem

heutigen £efer bie J)äufung ber (Bleid)niffe — Segel bas Kreu3, Seil bie

guten IDerke, IDinb ber Ijeilige (Beift — gefud)t erfd)eint, fo toar fie bem

alten J)örer eine Bereicherung ber Hnfd)auung, bie er freubig aufnahm. (Es

ift ein umgekehrter pi)r}fiologus gleid)fam : ber (Blaube, ber Cob (El)rifti in

irbifd|e (Erfd)einungen überfe^t. — Unb fo fdiliefet bas (Bebid)t mit einem

(Belöbnis. IDir befi^en kein 3rDeites altes Kir(^enlieb, bas in bem (Eon freu=

biger (Beiüifel)eit toie bies mit benen £utl)ers 5U oergleid^en roäre, roä^renb

es fie an Kunft unb Reid)tum roeit überragt.

IDie bie Sterne um bie Sonne, um in ber beliebten aftronomif^en (Bleid)«

nisrebe ber oeit 3U fpred)en, oerfammeln fic^ um (E330S Hnegenge eine Reirje

anberer geiftlid)er Did)tungen. ITtit roenigen Husna^men gehören fie ben

£}auptfi^en bes fpäteren HTinnefangs an : Stanken, bem Donautal unb (in

Diel geringerem UTafee) Sd^maben. 3l)re geiftigen Brennpunkte aber finb

erft bie nTaf)nung an ben Zob, unb bann bie Hnrufung ber HTutter (Bottes.

Die (Erinnerung an ben (Eob l)at für biefe (Epod)e nid)t nur religiöfe Be-

beutung, fonbern aud) äft^etifd)e. IDie Klopftodi fi^ in poetifd)e Stimmung

oerfe^t, inbem er fic^ bas f}infterben ber 5reunbe ausmalt, bie i^n nod)

lebenskräftig umgeben, fo Derleil)t biefem frommen Hf3cten ber ©ebanke

an bzn Übertritt in bie (Eroigkeit S^ügel. Dergänglid), nid)tig ift alles l^ie«

nieben, rDieberl)olt ein roenig monoton, bod) in toirkfamer S^gung bas fd)rDä=

bifd)e „Memento mori". Unb bem großen (Bleid)nisfd}a^ bes UTittelalters

für bie 3u)edilofigkeit menfd)lid)en Treibens fd}eint er ein neues fqönes Bilb

3U3ufügen : „unroeife ift ber ITtann, ber auf feiner Reife unter einem fd)önen

Baum einfd)läft unb fein 3iel oergißt — plöfelic^ fpringt er auf unb vok ge«

reut es i^n bann 1*
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Dtcfe tEobesgebanken toerben roir, in c^ara&tcri[ti[d| oeränbcrtcr Sorm,

am (Enbe biefcr Periobe oor allem bei ^einri^ von UTelk, toieberkommen

fe^CTi. Hber öie grofee Seit ber früf)mittell)ocE)beutfd)cn £i)rife i(t oon ftarfeer,

fronet Stimmung erfüllt. „(Bottlob !" i(t (E330S £ieblingsausruf; bie ttta"

rient)i(^tung, möd)tc man fagen, ift ein einsiges, in ^unbert Serben crglü^n«

bes „©ottlob !*

Die geroaltige religiöfe unb kulturelle Bebeutung bes Utabonnenkults

kann ^ier nur geftreift roerben. (Eben je^t ge^t biefe neue Hnbat^t immer

mächtiger bnxä] bk (ri)riften^eit — für bie neue Stellung ber S^^^u, unb [0*

mit aud) für btn bcginnenben Utinnebienft Sijmptom unö Dorbereitung su«

gleid). Hein äft^etifd) aber bebeutete bie Utarienbic^tung nic^t me^r unb

ni^t minber als eine li)ri|^e Hufl)öl)ung ber (Befamtftimmung, ja ber IDelt«

anfdjauung. 0!^ne eine fold)e lr}rif^e Stimmungs^ö^e ift eine bebeutenbe

£t)rik über^upt ni(f)t möglid).

Die Romantiker toufeten in i^rem t^oretif^ fo |i(^ern Kunftöerftänbnis

fe^r tDo^l, roas i^re 5orberung einer „neuen HT^t^ologie" literarifd) be*

beutete. Ilimmt man bas IDort aud} I)ier rein literarifd) unb lägt [eine reli*

giö|e Bebeutung für bzn Hugenblick gan3 beifeite, fo ^anbelt es ficf) bei bem

ITtarienkult um gans ^asfelbe. Die ibeale IDelt, 3U ber oor allem ber £i}riker

aufblidit, erhält einen neuen tUittelpunkt unb um il^n gruppiert, eine neue

(B^ftaltenfülle : au^ b'it (Engel, als (Befolge ber Jungfrau, unb bie Siguren

ber ntarienlegenben erl^alten eine neue bid)terifd)e IDid)tigkeit. (Es mu&
aber geftattet fein, aud) oon ber rein ted)nifd)en Bebeutfamkeit folc^er „Uti)»

t^ologie'' für bie Di(^tung 3U fpred)en. IDas aud) unfere 0riginalitätsfu(^t

bagegen eintoenben mag — bie (Erfahrung ber Ja^rtaufenbe le^rt, ba^ bie

bid)terifd^c S^r^^O^^i^ «i^^s großen Dorrats oon poetif^en 5ormeln nic^t

entraten kann, beren Hnroenbung o^ne ojeiteres Stimmung mit fid) fül)rt.

Hber bie Kunft, eine reale SiQur oöllig in bie poetif d)e IDirklid)keit über=

3ufü^ren, kann biefer E}ilfsmittel fd^on gar nid)t entraten. Hn bem Bilbe

ber nXabonna lernten bie fjeiligenmaler, roeiblid^e (Beftalten 3U ibealifieren ;

gan3 basfelbe gilt für bie mittelalterlidjen Did)ter. lUaria ift bie erfte (be«

ftalt bes d)riftlid)cn Hnfd^auungskreifes, beren Bilb in berfelben IDeife oon

ber £iebe bes Dolkes unb bem Ha^benken ber (5ebilbeten poetifd) burc^ge»

arbeitet, neugefdjaffen rourbe, roie etroa aus bem altgermanifd)en bas bes

(Fottes tE^or, ober aus bem ^iftorif^en bas Kaifer Karls. Unb roie jebe biefer

(Seftalten eine beftimmte Htmofp^äre um fi^ oerbreitet, fo erft red)t bie ber
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liebli^sgüttgen fjtmmelskönigin. llatürlid) ^atte bk Dii^tung auä) (Bott,

(E^riftus, £icblings!)eiligc pocti|d) 3U 6urd)5ringen gefu(i)t, 3um ^ctl mit ben

gleichen ITTtttcln toic bie Jungfrau: mit Umfd^rcibungcn öoll poetifd)cn

Jn^alts, inbem (5ott benannt roirb als ber, bcr ben Hbam fd)uf, ober als

5er, ber ba rid)ten toirb am 3üng(ten tEage. Hber immer bleiben in biefen

Umfd|reibungen geiDiffe bogmatif^e (Bebunben^eiten — bie für ITtaria finb

an jic^ poetif^, roeil fie an fid) auf ft}mbolifd)er Umbeutung biblifc^er Bilber

berul)en. IDir btnkkn \a |d)on auf jene ,,tEi)pologie" ^in, bie bas Hlte

tEeftament 3U einem Bergroerk mac^t, in be||en bunlilen Sdjacfjten roie leu^«

tcnbes (Beftein Dorbeutungen auf bas Heue 3U finben feien. Unb fo bilbet

iid) Don ^ier aus, boä) mit (Erraeiterung auf alle munberfamen (Erj^einun*

gen au(^ ber gefdjaffenen IDelt, jener $d)a^ oon UTarienformeln, ber bie

mittelalterliche IDeltliteratur f^mü&t unb i^rer poefie fo nal)e Be3iel)ungen

3U 6er bilbenben Kunft toa^rt, bie bie glei(f)en $i)mbole um« unb ausbilbet.

ITTaria bas (Blas, burd) bas bie Sonne l)inburd) gel)t ; ber HTorgenftern ; bie

blül)en6c (Berte Harons ; ber Dornbufd|, ben Utofes brennen fal^, o^ne bafe

er oerbrannte . . . Das Unausbenkbare anfd)aulid) 3U madjen, ift \a gerabe

bie Hufgabe jeber mt)t^ologifd)en HusbruAsroeife.

Hn tiefem großen Beifpiel nun lernte bie Did)tung 3uerft toieber, roas 0t»

frieb nod) nid)t getoufet l)atte: ba^ es eine eigene Didjterfpradje gibt, 3U

beren (Eigenf^aften beroufete (Erl)ö^ung über bie Hlltagsrebe gehört. 5rßi-

lid): man lernte 3uglei^, ba^ biefe (Erl^ö^ung burd) „poetifd)e" So^n^^In

ctroas fc^r bequem erreidjt toerben kann. Balb ^aben roir 6ebid)te, bie nur

ein leblofes Utofaik aus tTTarienformeln barftellen ; unb biefe (Eed^nife ge^t

in bk ITtinnebid}tung über, erneut fid) im proteftantifc^en Kir<^enlieb, toirb

tn ber Prunkpoefie ber $d)lefier unleiblid) unb in ber (Befellfd)aftsbid)tung

ber Hnakreontiker läppifd). 3mmer aber mufe bod) feftge^alten roerben,

ba^ im elften 3ö^r^unbert 3um erftenmal toieber ber ted)nifd)e llnterfd)ieb

Don Profa unb poefie empfunben unb be^r3igt rourbe, unb infofern batiert

bie beutf(^c poefie oon ber frül)mittel^od)beutfd)en Seit.

3u biefen ted)nifd)en (Errungenfd)aften gehören nod) anbere. Ito(^ ift bie

Beljanblung ber Derfe ungecoanbt unb in primitioer IDeife muffen Sai^»

unb Dersenbe 3ur Deckung gebrad|t roerben; aber in ber Be^anblung ber

Reime (roir toiefcn fc^on barauf ^in) seigt fid| f^on ein feineres Kunftoer»

ftänbnis. Die feltfam klingenben fremben lOorte merben an Stellen, bie i^re

EDirkung fteigern, in ben Reim gebracht, balb burc^ ganse lateinif(^e Sä^
HTctjcr, Citeratur* 4
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(es kehren gern biefelBen toieber; aoIo mortem peccatoris, ic^ mill ben

Co6 6e$ Sünöers nic^t; gloria in excelsis Hul^m in t>er Qö^e u.a.), halb

nod) belfer öurd) ein einseines löort — geraöe mie Sdjillcr öie Heime

tönenber mai^te (Qulbigten in Hmat^unt) unb bann mieber S^^^i^QJ^atl}

ober (mit anberer (Le(^nik) R.nt. Rilke. — 5^^^^^^ Qi^t bas nur für bte

Beften unter ben £i)rikern unb (Epikern. Die anbern bereifen [\6) mit ben

Heimen, bie ber Balb reid^ entraickelte So^^tnelfd^a^ i^nen 3ufül)rt; unb bis

3ur (Ermübung töirb mieber^olt, ba^ irgeiib etroas „an einem ITTorgen frü^"

ober „fpäl unb frü^' ober „frü!) unb fpät" (je nai^ ber ttotmenbigkeit bes

Heims) ge|c^a^. (Ein fertiges Hefe oon tppifdjen HusbrüÄen übersieht bie

Di(^tungen. 3nsbefonbere loirb eine forgfältige Citulatur burc^gefü^rt; eine

fcjte Befc^reibung ber (Bebärben oon Sxtnb^, tErauer, 3orn ; bestimmte 3ere*

monialformeln für (Druß unb Hbfd)ieb — alles alfo Dinge, bie bem ftreng

geregelten Derkel)r ßmifc^en bzn Su^örern ebenfofeI)r entfprei^en mie fie

bas te(^nif(^e Bebürfnis befriebigen. Don Seiten bes Dieters kommen no(^

(te^enbe Hnrufungen unb Beteuerungen I)in3U.

Damit ift bie gemeinjame (5runblage für bie Poefie ber frü^mittel^o^beut«

fd|en 3eit gegeben ; unb auä) bas barf nic^t überfe^en merben, ba^ biefe

Sormeln bialektifc^e $d)tx)ierigkeiten 3U überbrücken geeignet roaren unb aI(o

eine Dorbereitung auf bie gemeinfame S^riftfpra^e ber mittelI)od)beutfd^en

Periobe bebeuten. 2^ übrigen bleibt foroo^l für bie ftilittifd)e Derf(^ieben^it

üon £t)rik unb (Epik mie au^ für bie Betätigung inbioibuellerer Hrt Haum
genug.

Dergleichen toir aud) nur bie ITTarienlieber, bie ettoa t)on 1130—60 ent»

jtanben [inb, fo finben roir fo oiel Der|d)ieben^eiten mie etroa bei HTalern ber

niabonna mit bem Kinb. Der präd)tige Htarienleii^ aus bem Klofter Hrn?

ft ein — bas erft 1 139 ein frommer (Braf geftiftet ^atte, um felbft £aienbru=

ber 3U merben, mie feine (Battin Honne —• ift gan3 Hnruf, feuriges ^thzi

3U ber 3ungfrau: „roir roeinen unb mir feufsen 3U beinen lieben Süfeenl*

„Qilf beinen armen Dienern, bie oon allen £anben meit^r bic^ anrufen
!"

Unb bes (Eroftes gemig f^^liefet ber Did^ter mit gellem £ob. (Es ift fc^on ein

(Eon ber tltinne in biefem {)ol)enlieb ber Htarienoere^rung : mie ber Dichter

fic^ in bem Cblan^ bes geliebten Hamens fonnt unb fein „HTaria"' immer

mieber mie eine (Blocke läutet, bas bebeutet ein gan3 perfönli^es Der^ältnis.

Dagegen ift t>as Htelker HTarienlieb gan3 c^orif(^ gel^alten, eine (Erneue»

rung ber alten £eijenform, nur ba^ ber „^^xx" bes Refrains bur^ bie
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„Sancta VHaxxa" abgelö(t ijt. IDenn I)ier 5ie ITTaricnbilber 3icmli(f) f(f)ema.

t\\^ ausgcfü!)rt xoerben, fo konsentriert ein anbcres HTaricnlob ji^ auf

bas (Bleid)ms von bcr 6erte, um roieber in i>oIksliebmäfeige Hnrufung aus3Ua

klingen: „ITTaria, HTaria, ebele liebe (Bebietcrin, oon bir ijt geboren bie

£ilie, bie Blume bes S^^^^s, bie l)öd|fte ber IDonncn." Unb bie Sequenj

aus St. £ambrecE)t mifebraud)! bereits bas Kunftmittel ber lateini|d)en

Reimroorte, bas bie pracf)tDolle SequensausITTuri nur als erften ^on an*

f^lägt, um bann mit reid)er Originalität ber Sorm unb bes HusbruÄs glück*

lieber als all bie $d)tDeftern Beridjt unb Hnrufung 3U oereinigen.

IDas bie ITTarienoereljrung für bie £i)rih bie(er Seit bebeutet, toirb nun

gan3 anfcf)aulid), toenn roir 3U ben übrigen geijtlid)en Poejicn l)inüberf^rci-

ten. 5rau Rva, bie erfte uns bekannte Did)tcrin in beutfd)er Sprad^e, roa^r-

f(i)einlid) eine 1127 oerftorbenc ö(terreid)ifd)e Klausnerin, fefet bie Hrt bes

£}elianbbid)ters fort: il)re geiftlicfjen Sö^ne er3äl)len unb [ie reimt bie (5e*

fd)id)te ber 3tDeiten Hra, oon (El}rifti Huftreten bis 3um 3üngften (5erid)t.

Ober in bem Klo(ter S^iebberg unroeit 5rcinkfurt am ITTain er3ä^lt eine frag»

mentarifd) überlieferte poeti(d)e Darftellung glei(f)falls oon (E^rift unb

Hnti(f)rift. Rber es bleibt Beridjt mit einiger lr)ri[d)er Husft^müÄung bur^

(Epitljeta unb Si)mboli|ierung.

Diefe li}ri[d)=epi(d)e ober aud) r^etori(d)=epif^e (Battung roirb eine fejte

Stilform, etroa toie um 1860 roieberum bie li)rif^=epi[d)e poefie eine eigene

(Beltung beanfprud)te ; Übergangs3eiten finb immer Periobcn ber Stiloer»

mifd)ung unb ber, berou&ten ober unberoufeten, Derbinbung ber (Battungen.

Don 1 150—75 bauert bie Beliebtljeit biefer (Battung, bie aud) formell für bie

nocf) fortbauernbe (Bebunbenl)eit ber £t}rik be3eid)nenb ift. (Es ift 3U beaci)ten,

ba^ uns l}ier 3umeift bie Hamen ber Did)ter bur^ i^r eigenes Seugnis be«

kannt finb : (ie legten (BerDid)t auf il)re poeti(d)e Tätigkeit, toie bie (Epiker

Konrab, £ampred)t, (Eill^art unb anbcre ; bie £i)rik aber roar no^ (Bemcinbe«

bidjtung, bei ber ber Did)ter nur ber ITtunb ber Derfammlung fein roollte.

(Hud) (E330 l)at fid) nid)t felbft genannt.) Hamenlos 3iDar finb einige öfter-

reid)ifc^e HTaljnreben in Derfen, „bie IDal)rl)eit", „bas Red)t", „bie !)0(^=«

3eit" — bod) toenigftens ber ^itel bes (Bebi^tes toirb bann genannt, um i^m

fein (Eigenred)t 3U fid)ern.

Diefe (Bebid)te entlegnen ben Stil oon benen biblif(^en Jn^alts : ein Be*

ric^t, ber bod) faft immer bas (Ex^'dljitt fc^on als bekannt oorausfefet unb mit

|t)mbolifd)en Bilbern, prebigt^aftcn (Ermahnungen, lijrifc^^r^ctorif^en Hn-

4*
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rufungen öurc^fe^t. Die $(^ilberung 5er (Begcntoart ijt, toie ft^ bei Büß»

prebigten von felbft oerfte^t, peffimi(ti[(^ unb oielfad) gar 3U bunkel ge^qj»

ten
;

|ie entnimmt nic^t feiten bie Sa^^^ß" gerabe3U ben Befc^reibungen ber

3eit bes Hntid)rifts. (Bemeinjam i[t bie|en „Heben" ferner bie freili^ lei(^tc

Kunjt, bnxd] IDieber^oIung beseid^nenber Sä^e ben üortrag toenn ni^t 3U

gliebern, fo bo6) einsuteilen. Bas (5ebi(^t „Dom Rei^t" — roir tDürben in»

l^altlid) genauer überfe^en: „öon ber ©rbnung" unb an Sdjillers Preis ber

^eiligen 0rbnung benfeen — Jc^ärft immer toieber ein: „bie oon (Bott ge»

fe^te ©rbnung ift ^ö^er als alles anbere." (Es teilt mit bem (5ebid|t „bic

J)oc^3eit" bas Spiel mit bem £ieblingsreim „Rec^t: Km6)i", ber in t^ema»

tifc^er lDei[e burc^gefü^rt toirb, unb gipfelt in einem Qo^enlieb auf ben Prie»

fter als ben lOäd^ter bes Rechts. (5elegentlid) erfreuen feieine 6emälbe roie

üon bem Husreuten im IDalbe. „Die Qo^3eit" ift trofe bes mtjftifc^en

©runbgebanfeens oon ber ritterlid^en Brautmerbung bes J}eiligen (Beiftes um
bie Seele — toie man [ie^t, ein (Bebanfee aus bem Umkreis bes Qol^enliebes

— oiel berber im (Eon : ber f(^led)te ITTann toirb roie ITtift oor bas J)aus ge»

fee^rt; bie Qölle ftinfet ärger als ber räubige ^unb, oor bem roir uns bte

Hafe 3U^alten. Iltit bem Rolanbslieb ^at es bie eigentümlid)e Hufgeregt^eit

ber Beroegungen gemein : toie bort bei ber Beratung jeber fylb oom Seffel

auffpringt — im fran3ötifc^en Original ergeben fie ]iä) einfach — fo

„fpringt" ^ier (Bott in bie i)ölle hinein. Diefe (Erregtheit bes (Eons erftrecfet

\\6) in ber „IDa^ri^eit" aud) auf bie af3etifc^en ITIa^nreben.

Der arme Qartmann, toie er fid) felbft nennt, beruft fid} auf ben ^eili»

ßen (Beift roie jenes (Bebic^t auf „bie IDal^r^eit" : „bies ift bes f)eiligen (Bei»

ftes Rat" ift feine £eitformel, bie ber „IDilbe ITTann" bann aufgenommen l}at

ITTan l^at biefen intereffanten Did)ter geroi^ mit Rec^t für einen aus üorne^»

mer Sömilie ftammenben £aienbruber erklärt, ber in einem Klofter lebte

unb fic^ roo^l „ber arme" nannte, toeil er fic^ aller Befi^tümer entlebigt

^atte, u)ie ber „toilbe Ittann" tool^l ein (Einfiebler toar, ber felbft ben Ha»

men abgelegt Ifaik. Beibe gehören HTittelfranfeen an ; bas Diertelja^r^un»

bert, bas fie trennt (1 150—75) iiai nid)t nur in ber Dersfeunft bie oertoanbten

Haturen 3U re^t oerfc^iebenen Diätem gemacht. Qartmann fte^t u)ie ber

£}elianbbi(^ter nod) mit einem Sufe im germanifc^en Kriegerleben. (Ein £ieb^

lingsroort ber alten (Epen, bas 00m „Dolfesferieg", lägt er fid) nic^t entgegen,

inbem er mit großer Dorliebe oon bem feriegerifd^en ^eiligen Htidiael fpri(^t.

„Rex regum" gibt er mit „Kaifer aller Könige" toieber, roie er benn au(^
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mit befonöcrem Ilac^brucfi öie 6eutfd|e 3ungc bem £atcin gcgcnüberftetlt.

3nbtm er feine r^etori[d)e Porapl^rafe bes 6Iaubensbckenntniffes nad) öen

lateinifd) 5itierten Säl^tn gliebern mufe, xoirb er einmal ungebulbig unb be=

^nbelt bas biblifdje 3itat faft re(pefetIos : „tollite jugum meum super vos,

etcetera" — „ne^mt mein 3od| auf euci)" — unö töie es roeiter Ij-eifet; was

\i6) nid)t fo Iei(^t ein 3tDeiter geftatten roürbe. Derfe bes frü^ften ntinne*

fangs klingen bei il)m roörtlid) an: „unb toäre bie gan3e IDelt bein", „gan3

rot i>on (Bolbe" (tüie es in bem alten Sal^^nliebe Reifet). Hbcr zhtn besljalb

f(^ilt er bie „(E^re", ben Stanbpunkt ber IDelt, fo ^art wk £utl)er bie D«r«

nunft fd)alt ; eine fü^e Birne nennt er fie, bie Hnfprüdje auf lDol)lleben unb

Hus3eid|nung über bie ber nad) Rettung rufenben Seele ftellt. Hber roenn

er Don ben Hiafelfreuben rebet, fo bzrikt ber Bußprebiger, ber bie Derroefung

fo grell malt roie ©rcagna im (Eampofanto 3U pifa, bod) mit ^eimli^em

Belagen an bie roeigen Semmeln auf bem tEifd^.
—

Der IDilbe lUann ift ein geringerer Did)ter, ber bie ^rkömmlid)en Re«

jepte in Hnroenbung unb Derbeutfd)ung lateinifdjer Husbrüdie, fijmbolifd^cr

Deutung, lebl^after (Bebärben o^ne grofee Kunft benu^t. Hber er ift ein

^r3lidi poetifc^ empfinbenbes Itaturell. IDie ^er3lid) er3äl)lt er oon Dero»

nica : fie folgte (Il)riftus ooll £iebe ; roenn fie fein Hntli^ gefe^n l^atk, war

fie ben gan3en tCag freubig. IDenn ber Derfuc^er Jefus auf btn Berg fü^rt

— ber IDilbe ITtann ^at i^n Dörfer in ber IDüfte „auf einem ^o^en Stein"

(i^en laffen roie btn IDaltl)arius unb anbere Sagenl^elben — fo fie^t ber

Di(^ter mit il)m ^erab „auf alle bie £änber, bie fo fc^ön finb'' ; unb in bem

Strafgebii^t gegen bie Bege^rlid)feeit ^at er ITTitleib mit bem Spötter, ber

öie fd)önen Blumen nid)t lieben kann. ITTit einem gelehrten 3itat oergleid)t

er ben (Bierigen mit bem IDafferfü(^tigen, ber fid| nadjgibt unb 3um eignen

Derberben anfdiroillt. Stetigkeit, tCreue finb feine £ieblingstugenben, toie

öie Unfic^er^eit bzn Did)terp^ilofop^en ber mittel^od)beutf(^en Blüte3eit bas

fd)limmfte Der^ängnis ift. — (Eine ftarfee (Ertoei^ung liegt 3tDifd)en öen bei*

ben Did)tern. f)artmann ift aud) im Klofter no^ ein Krieger, ber IDilbe

ITTann ift eine geiftlidje Ratur, (Dtfrieb oerroanbt roie jener bem Bauersmann,

bem iDir ben „Qelianb'' oerbanken.

Qeinric^oonRTelk (um 1160) ift bie ftärkfte Jnbioibualität ber epif(^-

r^etorifdjen Schule. ^ein3el ^at aud) i^n für einen im Klofter lebenbcn

Ritter erklärt; es ift bod) faft toa^rfi^einlic^er, ba^ er geiftlid) roar. IDenn

aber ber arme Ejartmann mit leifen JEönen bgs IKinnefangs fpielen barf,
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^at ()iefer Öftcrrci(^er Bereits ber ^errfd)cn5en ^öfi|d)en Stimmung Rei^nung

5U tragen. Unb auc^ 5ic Sreuöe an tver roadifenben Dirtuofität 6es Husbru(fis

teilt öer Prebiger mit ben !)öfi[d^en Sängern.

Sein E)auptgebi(^t, bie „(Erinnerung an ben Zob", arbeitet ber fteigen»

ben £eBen$Iuft toie bas „Memento mori" ober roie ber arme J}artmann mit

bem J)intoeis auf Dergänglid|keit unb (Berid)t entgegen. Qiob i{t (ein ^aupt»

jeuge, aber auc^ er 3itiert lateinijc^e Hutoren unb gibt ©oibs „pauper

ubique jacet" toieber : „allenthalben ift ber arme tUann 3U Boben geroor^»

fen." Daneben begegnen loir aud) ^ier no(^ ritterlii^en ITTctapl^ern von

E}eer^orn unb Sturmf^all; aber bie moberne i)öfifcE)keit betrad)tet er mit

einer etmas fc^ioä^lii^en Hbneigung. Da toirb er 3um Sittenf^ilberer unb

Satiriker, toenn er oon ben tjerren zx^'dlilt, bie il)ren Ru^m nur in £iebes»

abenteuern fud)en — jebod^ Don btn Damen roagt er fc^on nid^ts Übles 3U

fagen. ~ (Ex fyit neue lateini[cf)e IDenbungen, neue Kunjtmittel, roie bie

IDieberl^olung, ober bie Steigerung ber beliebten 3u>eigliebrigen Derfe 3U brei-

gliebrigen: „Burg, ITTeier^f unb (But", „(bolb, Silber unb (Betoanbung".

Hber mit all bem märe er nur ber Sortfefeer ber alten Hrt in einiger IDeiter-

bilbung. Heu ijt bie Kraft, mit ber er Bilber aus bem mirklid^en Zehen gibt.

Die allgemeinen prcbigt^aften IDenbungen öon Zob unb Dercoefung erfe^t

er, tnbem er in pa(kenbev Xüex\e ben Sol^n an bas ^xdb bes Daters, bie IDitroe

an ben Sarg bes (Satten fü^rt. Unb fo mirb benn auc^ fein „Priefterlebcn"

feeinc ab(trafete Sd)ilberung allgemeiner Derberbnis, roie bas (bebicf)t „Dom
Rec^t", fonbern eine anfd|aulid)e Rei^e oon (5enrebilbern aus bem £eben un«

löürbiger Pfaffen unb i^rer Dirnen.

(Ein gemäßigtes (Temperament Ijat bagegen n)crnl)er oon (Elmcnborf,

ber in (Thüringen um 1171 eine lateinifdje IlToralp^ilofopi^ie bearbeitete,

um toieber bie [taete, bie religiös begrünbete d^arafeterfeftigkeit 3umnTitteI«=

punkt ber (Eugenblel^re 3U mad^en. Unb toäl^renb er unb anbere RToraliftcn

in Hnpaffung an bie löelt bie mä3e prie[en, bie J)armonie, bie Klarl?eit,

bi(^tete am nieberrl)ein ein Pfaffe D)ern^er ein mr)ftifcE)es (Bebi(i)t oon

ben oier Räbern am n)agen bes Hmminabib, bie er mit ben oier (Enben bes

Kreu3es, mit ben oier Rid^tungen gleid)fe^t : eine kraufe (Bebanken^armonie

aus bem Qo^enlieb, bem (Ep^eferbrief , ben Pfalmen. Soldjen Spielraum lieg

bie Dersprebigt ben Temperamenten unb ben Hnf(f)au.ungen

!

Die tEobesbetra^tung l^at au(!| in ber £egenbenbi(^tung bie Hustoal^I

mitbeftimmt. Diefe kleinen (Epen mußten naturgemäß ben 0€i[tli(^en ber
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bc[tc ^rfa^ für öie alte i}elöen[age f(f)etnen ; unb in 5cr ^at ftellen fie [a in

i^rer (Befamtljeit 6ic J}clöcnfagc bes (II)n(tentums bar: bie merkroürbigcn

S^i&falc einer großen Hn3a^I oon (Blaubensl^elben, bie roenigftens über«

roiegcnb berfelben Seit angel)ören, nämlid) ber öon btx erjten Derkünbigung

bis 3u ben großen Derfolgungen. Hber er|t allmä!)lid^ bilbet fid) eine [toff-

lic^e Husroa^l, bie populäre ^eilige (roie St. Ittartinus) beoorsugt; 3unä(^(t

roa^Ien bie ^eiftlit^en unter erbauli^en (5efi(f|tspunkten. (Broten (Erfolg

liatte bie Dijion, b'it ein irifdjer Ritter Cunbalus 1148 roäl^renb einer

tiefen O^nmac^t bei einem (Saftmal^t I)atte : er [al^ f}immel unb E)ölle fo beut»

li^, mie bie i)offnung unb Hngft ber Seit es oerlangten. (Ein llTönd^ be«

arbeitete bie (Er3ä^lung, bie (1170—80) in beutfd)e Derfe gebrad)t tourbe.

Überf(^riften ma^en bas (Bebic^t 3U einer erläuternben Dorkfung befonbers

geeignet. (Er unterftreidjt ^in unb roieber: aus ber „klagenben Stimme" ber

kiteinif^en Dorlage roirb ein IDeinen. (Er oeriDenbct bas einfad)fte Reis»

mittel ber (Ex^äljlunq, bie uralte IDieber^olung besfelben IDortes am Ders*

anfang ; er fpricfjt oon Seit 3U Seit bie Suljörer an. — Rod) unfelbftänbiger

finb bie 5r<igmcnte einer £egenbe bes irifd)en J}aupt^eiligen Patricius, ber

glei^falls bie Qölle |iel)t.

Hu(^ bie £egenbe bes großen Bugprebigers Johannes bes Käufers emp*

fa^l \\d] ber geiftlid)en Bearbeitung. (Ein Unbekannter bringt il^ren 6e^alt

gei|treid| auf bie Sormel : ITto|es Derroies bie 3^ben auf bie (Erbe, Johannes

auf btn i)immel — unrid)tig gemife, aber roirfefam, roeil ber grofee (Fegen-

fa^, um ben (id) in biejer Did)tung alles beroegt, 3um Hngelpunkt gemad)t

roirb. (Ein anberer (ßtterreid)er, ber fid) roieber felbjt nennt, ber Priejter

Hbelbre^t, ergreift bagegen (oor 1131) bie grofee Parole ber beginnen»

ben neuen Seit : Jol^anncs unb cor i^m f^on feine (Eltern finb il)m Dorbilber

ber Statte, bie nid)t 3meifelt, nid)t unfid)er roirb — roas bie Übergang$3eit

faft fo ängftli(^ für^tet roie Qeinrid) r>on Kleift bie „Derroirrung bes (Be*

fül|ls^ — 05er man ftellt bie IDanblung bis Paulus (um 1 100) als tröft«

li(^es Dorbilö ^in : (5ott nimmt bzn reuigen Sünber auf. (Eine fpäte, aber

in ber Sorm no(^ red)t kunftlofe £egenbe Don Hlbanus (um 1178) bringt

3U biefem geiftlidjen ITtotiö fdjon bas gefäl)rlid)e pikante bes Jncefts, roie

es ber rül)rige i)artmann Don Hue fpäter im „(Bregorius" aufnahm. Hber in

reuigen Sünbenklagen kel}rt biefe Beke^rungsepik 3ur £r}rik 3urüdi unb

6ie oon ber Kirdje gelel)rten Sotmeln, einfad) oerfifisiert, roerben 3U größe-

ren ffiebi(^ten oerarbeitet (Dorauer unb ITTilftätter Sünbenklage) ober
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anäi als Ir)rif(^e (Epifobcn in er3ä!)Icnbe unb I)omilctiid^c Didjtungcn (Pau*

lus, £itanei um 1172) ^incinocrxDebt. Hbcr crft als bie ^öfifc^e (Epik ein

neues Jntereffe für t>ic Pfr)^oIogie gerocÄt Ijatk, roagt ein Büfeer feine

eigene Bekehrung 3U iersä^len unb feinen eigenen oielfac^ ergreifenben

„(Eroft in Derstoeiflung" öen Brübern 3um tEroft 3U geftalten. Die frül?«

mittell^od^beutf^e 3eit kennt ein fol^es unmittelbares Husfpre^en erlebter

(Befühle Tio(^ fo toenig loie einen einfacfjen autobiograpl^ifc^cn Beridjt ; aber

um fo me^r ein £}ineinfügen ber eigenen bemegten Stimmung — unb bes eige*

nen (Erlebniffes in bas (Epos.

Iltan fielet: es gelang ber ©eiftlid^keit ni^t, eine erbauliche (Epik an bic

Stelle ber toeltlic^en p fe^en. Denn bie tatenluftige 3eit oerlangt me^r

Qanblung, toeniger Betrachtung. Schauen roill fie, ben lEob unb fein (Brauen,

ober bie Jungfrau unb i^re £ieblid)keit ; bie geiftli^en (Ersä^lcr aber bleiben

faft ftets in Rhetorik ober £t)rik befangen. (Eine meltlic^e (Epik lie& fid)

ni^t auf bie Dauer fernhalten.

^ Der Parallelismus einer rei(i)en (Entfaltung oon £t}rik unb (Epik oerbinbet

bie früi^mittel^od^beutf^e (Epoche mit ber mittel^od^beutf(^en. Hber zhzn

besl^alb 3eigt fic^ i^re Derfd^ieben^eit nirgenbs größer als gerabe in biefem

Heben einanber. 3n ber Blüte3eit finb beibe (Battungen aus einem (Beift, u)ie

benn ^äufig au^ berfelbe Dichter Irjrif^ unb epif^ gefd^affen ^at ; in ber

Dorbereitungsepo^e ^ätte bas rüa!)rf(f)einli^ fo paraboj geklungen, toie

beim (Baftma^l öes platon bie Derkünbigung, ba^ berfelbe Dichter Komö*

bien nnb tEragöbien fc^reiben folle. Die frü^mittel^oc^beutfc^e £i}rik ift

butdEjaus geiftli(^, unb bie roenigen minniglic^en (Eöne oerbergen fi(^ fd^eu ;

bie (Epik ift bur(f)aus toeltli^, unb bie geiftlit^e tEenben3 fuc^t oergeblit^ bieje

überfd)äumenbe Stimmung 3U bannen. (Es finb geiftlic^e Poeten, es finb

religiöfe Stoffe, es finb erbauli^e Reben in Sülle ba; aber bal^inter baut

ft^ eine (Epik auf, bie in i^rer IDeltfreube unbefangener unb entfd|iebner

ift als (Bottfriebs oon Straßburg nac^benklic^es „^o^es £ieb Don ber

rrtinne"

!

(Breifen toir gleidEj bas be3ei^nenbfte Beifpiel heraus. Xtaäi 1131 bii^tet

öer Pfaffe Konrab fein Rolanbslieb. Das berühmte fran3öfifc^e Original

ift, toie man roo^l fagen kann, 6ie ein3ige große Dii^tung bes ITtittelalters,

bie ben Religionskrieg als fol(^en 3ur treibenben (Brunbkraft l^at. Denn

felbft in öem £ieberkreis üon (Eib finb bie nationalen (Begenfäfee oiel ftärker

betont als bk religiöfen. Jm fran3öfif(^en Rolanbslieb aber oereinigen (id)
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bcibc (Empfinöungen ^rmonifd) : bk Stanßofen ftnb bic £cibgarbc (Bottcs—
„tDcr 3U bem S^ntbe läuft von eud), bcr f^at mit ^wzkn r)€rrn 3ugleid| ben

Bunb gebrochen", „(Eble Sransofcn" nennen fid) bie Kämpfer ; „unfere 5rcin«

3ofen Jinb bem (Tob oerfallen !" ruft ber kriegerif^e (Er3bif^of, in bcm fi(^

bie Huffaffung bts fran3öfifd)en miles Christianus oerfeörpert ; Kaifer Karl

ruft (5ott unb ben Hpottel Roms an, unb alle 5i^cin3ofen rufen : „Sol^ einem

ntann gebührt bie Krone l"

1131 kommt fjeinric^ ber $tol3e, ber Dater bts ZöxxKn, ber Begrünb^r

ber iDelfifdjen Dormacf)t, nad^ Paris, als prioatmann taie bie (Broten bes

IT.Ja^rljun^erts: „um als Pilger bie ^eiligen Stätten 3U befugen, bie Hrt

oon Dolk unb !)errfd)ern 3U ftubieren". (Es ift ^ö(i)ftroa^r(cf)einlicE), ba^ il)m

dabei bies (5ebid|t bekannt rourbe, bas für alle biefe Punkte fo Diel befagt.

(Er Ifat es bann rool^l felbft einem beutf(f)en (Beiftli^en übergeben, bem Pfaf*

fen Konrab aus Regensburg, 3U roel^em Bifdjofsfife er als (Er3oogt na^e

Bc3icl}ungen ^egte. (Einem ein^eimifci)en (5ei(tlicf)en traute man bieSä^ig»

keit rool^l nod) nid)t 3U, bie für (Einbeutfc^ung einer |old)en Dichtung erfor*

bert tDurbe
; S^onken aber roar bas gelobte £anb ber Dieter. Unb bie IDal^l

toar eine glüdilid)e.

Das Rolanbslieb i(t bas 3entrale 6ebid)t ber frü^mittell)od)beutf(^en

(Epik, u)ie (E330S £eid) il)rer £r}rik. (5erabe roeil Konrab unglei^ fubjektioer

oorging als fein wnberoufeter Ilebenbul^ler, ber Überfe^er bes Hlejanber*

liebes, l)at er eine roirklid) bebeutenbe £eiftung DollbracE)t. Hber es ift frei-

lief), im Sinne löielanbs, eine traoeftierenbe Überfe^ung. IDas Qeusler für

bie altgermanif(^e E}elbenbid)tung ausgefül)rt l^at : ba^ im ftärkften (Begen*

fa^ 3U ber fran3öfif(f)en Sage „bie unperfönli^en nTäd)te, Daterlanb unb

Religion, für fie keine tEriebkraft roaren", bas berDal)r^eitet oor allem bas

Rolanbslieb. Dafe es für einen beutfd)en Surften überfe^t mürbe, machte bas

no(^ buri^aus ni^t 3ur tlottDenbigkeit ; im (Begenteil finbet Konrab rei^»»

1x6) (5elegenl)eit, bie Bauern 3U rüljmen, bie kül)nen R^einfranken 3U erroä^*

nen, Hnfpielungen auf bekannte (Befd^le^ter feiner ^eimat an3ubringen.

Partikulariftifc^ ift biefe Di(^tung 3Utöeilen, national nur in bem Qo^gefü^l

ber 3ur bi^terif^en Betätigung neu erroad)ten Spra(i)e. -- Religiös ift fie

felbftüerftänbli(^ ; aber nid)t, roenn man fo fagen barf, im engeren Bekennt«

nisfinn. Hidjts kann bafür be3eid)nenber fein als bie grofee Rebe oor ber

Sd^lacf)t ber Ra(^e, bie Kaifer Karl, roie 6uftao Hbolf fein eigener S«lö*

prebiger, l)ält. „Don bzn J}eiben gilt bas IDort : mors peccatorum ^essima,
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f^recfeli(^ ift bzv tEoö bcr Sünbcr." Die „Reiben" finb cinfa^ unter öen dl*

gemeinen Begriff ber Sünber eingereiht: |ie oerleugnen (Bott — aber bas

kann au(^ ein geborener C^rift tun. 3m ganjen aber ift es ein Kampf ßroeier

Surften um tEribut unö (5e^orfam ; auf iber einen Seite bie cblen Ritter, auf

ber anbern bie Böfetoi^ter — aber fte!)t bas im lOalt^arius oiel anbers ?

Das Holanbslieb ift ein toeltlid^es (Epos, für bas neue Rittertum unb feine

dürften gebic^tet unb bes^alb „ritus populi et tyrannorum" forgfältig bc-

ohadiUnb. Der Did^ter liebt bie Hatur als J}intergrunb roie bie RTinne«

fänger; btn ^eifeen Zaq, bie fc^öne IDiefe, btn Sonnenuntergang läfet er

nic^t unbemerkt. Hber auc^ ^ier bleibt bie £anbesart ni(f)t aufeer Hrf)t ; ber

Ölbaum toirb gern enpä^nt, unb tbzn um il)m feine et^nologifdje Bebeutung

ni(^t 3U nehmen, gibt Konrab ben 5nebensboten \tait ber (bl^mtxqe bes

Originals Palmroebel in bie i)anb. Hud| fonft fc^lt ber einfädle Dolkstüm»

lt(^e Husbru(k ni(^t, unb bie {)elben faf)ren 3ur Rac^ef(^la(^t fo fröp(^

„als follten fie eine Braut ^eimfül)ren".

Hber auf biefer (Brunblage ergebt fid) eine ^öfif(f)e Kunftbic^tung. Ho^
nid)t in ber Sprache — obgleid^ einmal böfe ttac^rit^ten „nic^t ^offä^ig"

genannt toerben— , rool)! aber in ber HnfdjöuungstDeife. Das grofee Si)mboI

bes £e^ns^errn unb bes r)eerfül)rers roirb aufgepflan3t : mit tDa!)r!)aft mili=

tärifdjer 5i^cube fpric^t ber Pfaff oon ber Sa!)ne unb oerftärkt bie Bebeutung,

bk fie fd|on im Original befi^t. ITTit l)eraIbifcE)er £uft wirb bie meifee S^i^ne

Rolanbs abgemalt (mie benn Be3ie^ungen 3ur bilbenben Kunft fi^ aud)

fonft einftellen). Husfüi^rli(^ aber loerben au^ bie Rüftungen befci)rieben,

n)ie fpäter in öen (Epen ; roo bas Huftreten oon 5ürftinnen unb Prin3effinnen

(Belegenl^eit bietet, aud} bie Prunkgemänbcr ber Damen. — Htan barf nid)t

oergeffen, roas alles folc^ ein (Epos feinen J)örern bieten mußte: gerabe xjok

bk großen i^iftorifc^en unb geograp^if(^en Romane bes 17.3a^r^unberts

mußte es aud^ eine ^öfif(^e Hnftanbsle^re fein unb, es ift ni^t 3U oiel gefagt,

eine Koftüm3eitung, ein RToöenjournal. Unb, nid)t 3ule^t : ein £el)rbu^ ber

RTenfc^enkenntnis. (Berabe bies J^ttereffe ber üorne^men Kreife lebt im

Rolanbslieb. Die chanson de Roland arbeitet mit ber ti}pifd)en (E^arak=

teriftik ber Dolksepen ; Konrab Inbioibnalifiert. Dor allem benu^t er bie

Reben bei btn großen Ratsoerfammlungen ba3u. 3m Original bienen fie,

mie bei ben alten J)iftorikern, lebiglii^ 3ur Derbeutlic^ung ber Sadjlage unb

3ur RTotiDierung ber (Entfd|lüffe ; unfer Did)ter arbeitet babei eine inbioi«

buelle C^arakteriftik i^eraus, für bie öor allem bi^ fanatijdje coiiöe Reöe
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Rolanös unb 6te in gei[tli(f|cn Husörü^cn fid) gütli^ tucnbc H^urpins mit

unßiDeifcl^aftcr Hb(id)t geformt finb. ®bcr tocnn bas fran3öjifd|e (Bebid)t

tKm öem $ara3enen Hbt}ffus — bas Reifet „J}err Hbgrunb" — cr3ä^It, tmis

für ein fdjuxirjes Ungeheuer er roar, unb öafe er nid[)t einmal an (Bott, ben

So^n ntarias, glaubte, unb unter all biefen ti)pifcf)en 3ügen nebenbei er-

mähnt, nie fyibe man il)n jd)er3en ober laä)tn fe^en, fo übcrfe^t ber Regens«

burger bie Karikatur in Pftjd^ologie, inbem er alles Übertriebene jtreidjt

unb ben (Ein3el3ug ^eroor^bt : „bas max ein fo fd|le(^ter ITTenfc^, ba^ man
i^n nie lad)en fa^

—"

(Ein roeiteres djarafeteriftif^es Htoment ift bie Beoba^tung pfi}(^ologi«

[c^er 3uftänbe. Die (Bebörben ber 5urd)t, ber tErauer roerben aufgenommen ;

uwrin freili^ bie Kaiferd^ronik nod^ roeiter gel)t, bie ein oollftänbiges £e]^r«

bu(^ ber pfi}(^ologifd)en Htimik aufrollt: Der3rDeiflung, Hngft, freubiger

Schrecken, Überlegenl)eit, 3orn. Hber auc^ bei ben regelmäßigen Dorgängen

inf3enicrt Konrab |orgfältig : id) toies |d}on barauf l^in, tDie bie (Brofeen beim

Rat „auffpringen'' — eine erftarrcnbe £eb^aftigkeit, etroa töie roenn bie

Biüber (Boncourt, um [a re^t an|d)aulid) 3u toirken, \tait bes einfa^en „er

fagte'' nur no^ „il jeta", „er [c^leuberte bas IDort heraus" gebrauchen.

(Er malt ITTiniaturen : ber Kaifer auf bem UTarmorltein, am $^ad)tif(^ ; ein

frommer Bifd)of, ber in (einen grauen £odien auf bie Krücken gelernt ba»

ite^t.

(Enblid): aus all biefen (Ein3ell)eiten ^ebt \\6) eine moralifdje (Brunban-

fd^auung ^eroor. (Es i(t bie S^^^^ ^r bem „^roeifel", ber Un|c^lü|figkeit.

IDolfram ^at in {einem oielbe(prod^enen Prolog 3um Parcioal biefe 3^ ins

Religiöfe genxtnbt— bei ben Didjtem bes Rolanbsliebes unb ber Kaiferc^ro*

nik — ic^ glaube, ba^ bies 3iDei jinb — ift jene morali[d|e llnentfd)lo|fen^it

gemeint, bie bie (Tatkraft lä^mt. „31)^^ 9i^oge Cugenb gab i^nen bie Kraft,

niemals 3U 3tDeifeln/' „EDir muffen i^n fo prüfen, ba^ uns keinerlei Un=

fidjer^eit bleibt." Kämpfen, losfd)lagen roollen bie „f^nellen Degen" unb

faft iauc^3en fie bem Untergang entgegen : „lieber ein €nbe mit Sdjredien,

als ein Sdjredien o^ne (Enbe".

(Es ift eine Did)terperfönli(^keit, bie ba aus bem Don Hrabesken unb (Ein-

3el3ügcn umfponnenen Original, aus alten 5ormcln, lateinifc^en Schmuck*

jtücken unb fremb klingenben Hamen ein gan3 originelles Heues f^uf ; ber

einsige Dor IDolfram, ber i^m 3U Dergleichen töäre, benn Dclbeke unbE}art»

mann ermangeln biefer frifd^en (Originalität burdjaus.
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€öu>ar5 $d)roe5er f)at auf (Brunb roeitget^enber Übereinftimmungcn bcm

Pfaffen Konraö aud) öie Kaiferd)ronifi 3ugefcE|rieben, bie (öon fpätcren

Ha^trägcn abgcfc^en) gegen 1147 abge(ci)Ioffcn ift. üafe beibe Did)tungcn

ber gleid^en JJetmat unb ber gleiten $(^ule angehören, ijt ^roeifcllos. ®b
aber aud^ bemfelben Dichter ? 3(^ glaube es nid^t ; bie Derf^icbenl)eit ber

inneren 5orm fc^eint mir noc^ größer als bie ät)nlid)lieit ber äußern.

KBeroife liegt bas ßum tEeil an bem Stoff. Die Kaiferd)ronik beruht im

tt>efentli(^en auf Kompilation; mit einer ,,Sammlung römijdjer Kaifer^^

fagen" fin5 £egenbenbid)tungen jufammeng efd)tr>eiöt. Da kann man bie

(Ein]^eitIidE)keit bes Rolanbsliebes natürlid) nii^t erttmrten; oielme^r ftellt

[i(^ bas (Bcbid^t bamit in bie ältere (Erabition bes Hnnoliebes, oon bem gleid^

no(^ me^r bie Rebe fein mufe. 3mmer^in befi^t es eine bemühte Dispofition,

eine feünftlerifd^e Belebung burc^ paralleberfe, Kontraftc, Übergänge.

lOenn biefe Kunftmittel bem Rolanbslieb fehlen, könnte man fagen, fie feien

bort nic^t nötig. Das pfr)d)ologifc^e Jntereffe an ben (Bebärben ^abcn toir

fc^on erroä^nt; befonbers ^arakteriftifd) ift es, roie bei bzn Disputationen

bie fic^ überlegen fül^lenben 3uben läd)eln. Unb ebenfo ba^ aud) l)ier ber

„Sröeifel" als Unglück betrad)tet roirb; fo Dermeilt ber Dichter babei, loie

ber König (Ballienus oon Unfic^er^eit geplagt loirb, bis er refolut feinen

Schenken btn t)erbä(^tigen ^rank felbft probieren lägt. Dies aber, roie oiele

anbere (anä] inhaltliche) Übereinftimmungen läfet fid) aus ber (Bemeinf^aft

Don Schule unb Htmofpl)äre erklären.

Hber bie Kaifer^ronik — ein ^ö(^ft umfängliches (Bebid)t Don me^r als

17000 Derfen — ift burc^ unb burc^ auf bas £e^ren gerichtet, roä^renb bem

Rolanbslieb bas Hnfcf)aulid)mad)en ßu l^ö^ft fte^t. Rtit einer bringenben

(Ermai^nung, ba^ bie Qörer roillig lernen follen, beginnt bas Bu^ ; auf pialo

unb Hriftoteles kommt bie Rebe ; unb bie gro^e Paffion ber Seit, bie S^eube

an ben TtaturiDunbem unb i^rer Auslegung, toirb in einer fd^arfen Husfü^*

rung abgemiefen: „ttic^t ba3U ^at unfer i}err 3efus (E^riftus feine Boten

gefanbt, ba^ fie oon Dögeln unb anberm (Betier er3ä^len, fonbern 3ur De»«

treibung bes tEeufels!" Hi^t an Ritter roenbet fic^ biefes Bu(^, fonbern

minbeftens 5unäd)ft an (Beiftli^e ober boc^ l)ö^er (Bebilbete. tlatürlid) mufe

man an eine gelehrte Bilbung ^öl)eren (Brabes nicf|t benken, roenn bie Bai}ern

bas Römerreic^ in Scf)anbe bringen ober ber Kaifer (Ballienus mit bem be*

rühmten Hr3t ©alenus oermec^felt toirb ; nidjts lag biefen (Et^'dliUxn fertwr

als Kritik an i^ren Quellen. Hber ber Did^ter glaubt feft, ba^ er IDa^r^it
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bcrid)tet, anberc lügen — für bie (Bc[d)id)te tritt er gegen ben „Roman" ein.

IDie rueit liegt bas alles oon öes Pfaffen Konrab Dergnüglid)en Sufa^erfin«

bungen ah !

Huf Unterrid^t ift alles abgefe^en. 3^ Rolanbslieb roirb, tüenn einer

[pred)en mill, auf feine pfi)(^ologifd)e (Bcfte l^ingeroiefen ; bie Kaiferd^ronife

rDei(t an, loie ber Rebner auf einen er^öl)ten pia^ 3U treten unb Stille 3U

gebieten ^at. Z^f^ nian könnte bel)aupten, es folle unter ber Qanb ein fpfte«

matifrf)es £e^rbu^ ber Bereb(amfeeit gegeben roerben : neben ber beDor3ug«

ten 5orm ber öffentlichen Hnfpracf)e roerben ITTonolog unb Dialog, Prebigt

unb Säbel in ntujterbeifpielen Dorgcfül)rt. Ben rDid)tig(ten tEeil frciltd) bilbet

ein großes, in sroei Hbfi^nitten oerlaufenbcs Religionsgefprä^, mit bem

innerl)alb ber gefamtcn großen (Epik r)ielleicf)t nur bas freilid) oiel tiefere

ber Bl^agaoabgitä in bem tnbifd)cn Riefenepos ITIal^abl^ärata fid) oergleid^en

läfet. 3^ toirklid) geiftreidjer unb oer^ältnismä^ig erjtaunlid) objektioer

IDeife roerben bie (Eintoänbe ber 3uben gegen bas (El)riftentum oorgetragen,

natürlid) um roiberlegt 3U roerben. CEs ijt ein nTaf(enbialog, ber an gef(f)ickter

(Blieberung bie meiften .„pl)ilofopl}i[d)en Dialoge" übertrifft; aber loeber

roürbe er bas Publikum bes Pfaffen Konrab fonberli^ gefejfelt ^aben noc^

kann man bem kampfcsfro^en (Er3ä^ler bie Husbauer biefer Disputation

3utrauen.

Da3u kommen aud) |tiliftifd|e Unterfd|iebe. Die Kaiferc^ronik, bie einen

merktoürbig großen Z^fy^^^ aud) gebanklid) 3U meiftem Ijat, kommt mit btn

etnfadien Husbrüdien nic^t aus; fdiroere IDortkompofitionen, teilroeife rote

es f^eint neugebilbet, muffen üiel 3n^ölt in einen 5a^ brängen : „ba lie^

ber erlaud|te König feine Sauberkünftler (liftroür^aere) eine er3ene Säule

gießen . . . Unfer IDörterbud) überfe^t bas eine lüort : „ber finnreid)e me*

d)anifd}e Kunfttoerke 3U verfertigen oerfte^t" ! Die ITTarienformeln finb in

Doller (Entroidilung ba; ober gefud)te Hutitl^efenrei^en 3ur Sc^ilberung bes

„Sroeifels" : „bie Surd)t lä^t ben UTann fliegen, bie £iebe lä^t i^n aus*

Ijarren, bie S^^^^ ^ö^t iljn gegen bie Sitte, bie £iebe mit (El}ren leben".

J)öfifd)e Komplimentiötrkunft ftellt am (Enbe ben J)er3og tDelf an bie Spi^e

Don einem l)alben Du^enb rüljmenber Derfe. Das ift Did^tung, möd)te man

pointiert fagen, eines E)ofkaplans — bas Rolanbslieb eines S^l^pr^^iO^i^s.

Konrab roill bie kriegerifd)e Stimmung bes Rolanbsliebes ben ITTannen bes

Surften übermitteln — ber Did)ter ber Kaiferd)ronik ftellt eine grofee Samm«
tung t)iftorif(^er Hnekboten für bie (Beiftlid)en unter ben S^u^ eines 6ön=
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ners. Der £egenbenbi(^tung, aber aud) öer politif^en IEcnbcn3bid)tung fte^t

er na^e mit feinem formelhaften „ba war ein guter Bif(f)of", mit feiner Der=

]^errli(^ung von Kaifer Karls Rebe gegen „Kird)enraub" an ber donftan»

tinifc^en S^enfeung, mit ber Hnroenbung bes offisicllen, noc^ oon IDalt^er

von ber Dogcltoeibe angeroanbten ftusbruÄs : „ba fiel bas Rei^ au$einan=

ber in eine geiftlid)e unb eine roeltlic^e J}älfte." 3n all bem bebeutet bas

.(Bebid)t, bas an öicE|terif(^er Begabung Konrabs Dielleid)t nid)t untoert roäre,

obroo^l es an fi^ jünger ift, bennod^ bas (Enbe einer tErabition, roie bas

Rolanöslieb einen Hnfang. Die Kaifer(^ronik ift bie Dollenbung einer mit

bem Hnnolieb eingef(^lagenen Rid)tung — bas Rolanbslieb ift bie Dorberei*

tung auf btn parciüal.

IDir muffen öes^alb auf bas erfte (Epos bes d)riftli(^en Germanentums 3U*

rü(^greifen, gerabc roie bie Kaiferd^ronik felbft foI(^es ITad)^oIen unb Rüdk*

greifen liebt.

Steiferen 1070 unb 1081 bic^tete ein (ßciftlic^er, oiellei^t aus bem Klofter

Siegberg bei Bonn, bas „RTaere oon Sente Hnnen", bie (Bef(^id)te Dom

^eiligen Hnno, bem 1075 geftorbenen (Er3bif(^of oon Köln. nid)t unoerbient

fte^t bie CEntbeÄung bes Hnnolieb es am (Eingang ber IDiebcreroberung

unferer alten £iteratur : am 12.3uli 1639 toibmete ITTartin ®pi^ feine Hus^

gäbe öer „alten Ejanbfc^rift" (bie oerloren ging) einem Dan3iger Bürger=

meifter ; einen ÜTonat fpäter ift er geftorben. So oerbinbet ein finnooller 3u=

fall bie Heubegrünbung 3tDeier großer perioben unferer £iteratur; benn

bas Hnnolieb ift für bk Dorbereitung ber mittell)od)beutf^en (Epik fo tDid)tig

toie (Dpi^ für bie unferer Klaffiker.

Die frü^mittel^oc^beutfdje Did)tung, gerabe wie anbcrc literarif^e Über*

gangs3eiten auc^, ift „geiftreic^". UTan ftrebt nac^ Originalität, roenn ni^t

ber Gebanfeen, fo bodf i^rer Derlinüpfung ; roenn nid^t bzs Husbrucfis, fo boc^

ber Hnorbnung. Das Hnnolieb ift eine geiftreid^ burcf)bad^te Sd^öpfung, oon

einer Originalität bes Hufbaus, bie ber epif(^en Blüte3eit bie (Bebunben^it

an Stoff unb n;enben3 nid)t me!)r erlaubt.

Das (Bebic^t gleicht einem mä^tigen Runbbau ; es ift ein ITTaufoleum für

6en Kirc^enfürften. UTit ber Schöpfung beginnt bie (Er3ä^lung, unb bas

Parabies ift i^r le^tes IDort. 3n ber ITtitte ftel^t bie Jnfc^rift, ba^ in 6er

fd}önften Siabt, Köln, ber befte Bifc^of lebte, Hnno. 3u biefem Gipfelpunkt

fü^rt nun bie (Er3ä^lung. Sie ift buri^aus geiftlic^ unb in gan3 anbcrem

Sinn tDo^rli^ als bie tjeine unb bie 3bfen fpricf)t ber Did^ter oon ber „brit*
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ten VOeli", öer 6er nTenfci)en, öic teil liat am Körperlid)cn unb am (5ei|tigen.

5ür i^n i(t fie 5ie Durd)5rtngung oon d^riftentum unö Deutjdjtum. lltcf)t

nur (nctürlid^ !) religiös, d)ri[tlid?, fonbern aud) national ift biefe £egenbc in

gan3 anberem (Brabe als unferc {)elbenfage unb tr>cltlicf)e (Epik. Kunftooll

fd)lingt fidj bic (5efcf|i(f)te bes (ri)ri[tentums unb bie (fabelhafte) Dorgcfc^idjte

ber Deutfd)en burd)einanber. Daniels Difion fül)rt oon ben biblifd)cn Seiten

3um Römerreid) ; unb nun ge^t ber (Bang ^in unb I)er 3U bem Hufbau ber

Kircf)e, bzn (Lä\ax, C^riftus, Petrus I)eranfü^ren, unb bem Huffteigen ber

beutfd|en Stämme. 3n ben beutfd)en Bif^fs(täbten oereinigen fi^ beibc

Ströme, unb |o erftanb Köln. Unb nun fd^liefet ficf) ber Rul)m bes oon Hnno

regierten Reidjes an; unb bie Klage über ben Derfall. Der klerikale Der»

faf[er liebt btn Hbel nid)t, bie „Canb^errcn'', mit benen ber Reic^soerroefer

unb ber Bifd)of 3U kämpfen liattz. Hber ber (5ei[tli^e, unb oor allem ber

Bif^of ift il)m bas ^'öäi\te, unb Hnno tuar ein oollkommener Bifd^of — fo

ba^ benn in feiner panegi)rifcf)en Sd^ilberung keine Pfi)d)ologie gefud)t tDer=»

ben barf. Das IDunber eines Zxanms, ber feine Hufna^me unter bie ^eili*

gen Bifd)öfe oerkünbet (fie roar fd)on im Hnfang ausgefprod)en roorbcn) unb

eine ber üblid)en {^eiligen Hnekboten oon ber Überoinbung eines böfen £aicn

fd)liefeen bie (Ersäl^lung. (Es folgen nur nod) einige fe^nfüd)tige (Bebetroorte,

toieber in tüol^lbered^netem (Bleidjgemi^t 3U ber (Einleitung. Diefe aber,

toie bie ber Kaiferd^ronik, roeljrt bie J)elbenfage ab : 3eit fei es, an bie Seele

3U benken. (Beiftlic^e (Erbauung gegen u)eltlid)e (Ergö^ung I

niinbeftens für Deutfd)lanb ift mit bicfem IDerk eine neue (Gattung be-

grünbet : ber pangt)rikus ; eine Did)tung, bie eine lange Rei^ oon epifd)en

Berieten in bas rDol)lbered)nete £ob eines Surften einmünben läfet. (Eine

fol(^e Did)tung aber, mit allem roas fie an Ztnbzn^ unb £e^r^aftigkeit be«

fi^en mufe, ift aud) bie Kaiferdjronik. Unb ba Regensburg im Hnnolieb mit

befonberer (Er3ä^lung bebaut ift, kann man fi^ nid)t rounbern, ba^ bic

Regensburger Did)terfd)ule fic^ an bies Dorbilb anfdilo^.

Die Kai f er Chronik ift oöllig nat^ bem ITTufter bes Hnnolicbes abgefafet.

Die IDeltgefd^i^te läuft in eine Derl)errli^ung moberner Surften aus ; Da«

niel toirb 3ur Derbeutli(^ung bes Hufbaus an biefelbe Stelle roie in bem

alteren (Bebid)t gebrad)t; bie beutf^en Stäbtt römif(^en Urfprungs bienen

3ur Derbinbung oon altem unb neuem Römifd)en Rei(^. ITur ift bic £uft

am Söbuliercn ins Ungemeffcnc geftiegen. Der (Ex^äljUx tut xdoIjI fe^r ge-

lehrt, unb nad| biblif^em nitiftcr gibt er bei icbem Kaifcr bie Rcgicrungs-
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3eit an; aber hk fcltfam burdjcinanöcrgcrDürfelten (Eäfarcn bieten oft nur

©elegcn^eit (Defektesten gu ersä^Ien, bk mit i^nen nid^t bas geringfte 3U

tun ^aben. (Bolt^er füt)rt ein paar Beifptele an. „tDie bunt alles burdiein«

anbtx läuft, ift baraus erfic^tlii^, ba^ unter (Eaius ein geroiffer Jooinus als

anberer BTarcus (Eurtius fi(^ 3U Roß in einen ^öllenfd^Iunb, ber |i^ 3U Rom
aufgetan Ifat, ]Sinab[tür3t ; ba^ unter ®t!)o un6 Ditellius ein ©benatus bte

Rolle bes Scäoola fpielt ; baß tEarquinius nad^ ttero regiert unb unter i^m

bie (Befd^ic^te ber £ucretia fic^ 3utrögt. Die ITTärttjrerlegenben fügen \\di

leidet unter bte Kaifer, oon btnzn (E^rtltenoerfolgungcn berichtet n>erben".

Don überall ^er toerben Bilber auf bie leeren Blätter ber (E^rontka einge*

jeic^net: von (E^el, t>on Dietrid^ von Vdtxan mxxb er3ä^lt; ober eine gan3e

felbjtänbige tloDelle oon ber oerleumbeten S^^ciu (bas UTotio ber (5enor>toa),

bie rü^renb vorgetragene (ßefcSid)te ber (Erescentia, u>irb eingehängt; ober

bie Hbenteuer ausgefegter Köntgskinber. Die S^^ube am Hbenteuerli^en

tDtrb mit 3aubergef(^id)ten befriebigt, aber auc^ bas IDunberli^e t>erfd|lun»

gener £ebcnsläufe, bie „Pfric^ologie ber Der^Itniffe", loirb mit Hnteil be»

tra(^tet. Die ITTinne ift bereits in ooller Hnerfeennung als untoiberfte^li^e

£eben$mad|t.

Die Überleitung 00m Reid^e ber Römer 3U bem ber Deutf^en gipfelt in

btn Hamen (Eonftantin unb Karl (ber ber Bruber bes i^n falbenbcn Papftes

£eo toirb). Daburd^ erhält aud) Conftantins Papft, Siloefter, eine bcfonberc

Bebeutung. Hn i^n roirb bie große Disputation geknüpft, bie bie Befiegung

ber $i)nagoge bur(^ bie Kir^e bebeutet
; feine £egenbe bearbeitet (nic^t lange

na(^ 1158) in CErier ein Poet, bem bie frül)ere Darftellung 3U geiftlid^ toar,

ber bes^alb einige kriegerifd^e 3üge eingefügt Ifat $ixt bie (Eec^nik ift es

roidjtig, ba^ naä] Kraus* Hrgumentation biefer tErierer Siloefter o^ne

fdfjriftlidje Dorlage aus bem 6ebä(^tnis gearbeitet ift : fo feft faßen alfo f^n
btefe t)iel er3äl)lten (B.ef^i^ten oon Kaifern unb päpften, E)eiligen unb 3au*

berern !

Das „Hlejanberlieb" bes Pfaffen £amprecSt fällt 3eitlic^ 3mif(^en bie

beiben Regensburger Di(^tungen (gegen 1130); auc^ in^altlid^ ftelltes eine

Hrt Dermittlung bar. IDie bas Rolanbslieb ift es Überfe^ung eines ein^eit«

lid)en IDerkes, bas Hlberic^ oon Befangon gebid^tet Ijat. Die fpärlic^en Refte

l}at Paul J)et)fe, als er noc^ Romanift roar, in S^oxen^ aufgcfpürt. Daneben

fd|eint £amprecSt auc^ bie lateinifdje Quelle bes fran3öfifd)en ©ebic^ts be»

nu^t 3U ^aben ; aud) fügte er mand)es aus eigenem bei, befonbers bei ben
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Benu^ungen bes pi)i)(iologus. Hber er (d)il5ert aud) öen S^ii^^^tob eines

Dertnilberten ITtenfi^en — an 5em bie ITTad)! 5es lüeibes, animali[d)e (5ier

(elbft bei bem Hbgeftumpften 3U erregen, mit einem mertoürbigen p(t}d)o=

Iogi[d)en (Experiment erl)ärtet roirb — au$fül)riid)er, ober mad)t bie feine

Bemeriiung, ba^ bie Seelen I}inter ber parabiesmauer ben £ärm ber $d)ar

Hlejanbers, bie (Eintritt begel)rt, nid)t oerneljmen. — Hber nun jte^t bies

fran3ö[ifd)e (Driginal felbft, Don ber panegt}rifd)en 0Ienben3 abgefef)en, ber

Kaiferd)ronik na!). 3ft biefe eigentlid), roenigftens in i^rer sroeiten ^älfte,

toeniger ein (Epos als eine ttooellenfammlung mit einer Haljmenfabel, fo

roirb aud) bie an jid) freilid) einl)eitlid)e Jcibel oon Hlejanbers bes (Broten

Zthtn unb Caten 3U allerlei merkroürbigen Hbenteuern benu^t, bie aud|

felbftänbig [ein könnten. Das beliebte ITTotiD Don ber Übermad)t ber S^au

ober ber ITTinne über ben nTäd)tigften roirb roirkungsooll illuftriert; öenn

ber ^öfifd)e Con fte^t in Blüte unb Hlejanber f(f)enkt ben Stauen bes Darius

bas £eben, roeil er feiner HTutter 3U (El)ren allen Stauen gerne bient. i)eim*

lid)e £iebe ift ein offi3ieller Begriff; unö als bie tErauernad)rid)t oon ber

Itieberlage bes Perferkönigs ankommt, roeinen mit ben Kinbern auf ber

Strafe aud) bie ^eimlid) einem HTann oerbunbenen Sraucn. — tlaturkuriofa

w^xb^n gern betrad)tet, roie ba^ ber (Elefant keine Kniefd)eibe l)abe. Unb

l)ierin erreid)t benn bas anmutige, oon toirklidjer tlaturfreube erfüllte (Be«

bid)t feine poetifd)e J}öl)e. ItaturiDunber finb aud) jene feltfam rei30ollen

Blumenmäbd)en, bie nad) brei UTonaten ber IDonne roie bie Rofen oerroelken

unb abfterben. Dafe ber Roman oon ber Sovm bes Briefes gern (Bcbraud)

ma(^t — fold)e Berid)te Hlejanbers in bie Qeimat roaren berül)mt — , trägt

3U ber fentimentalen lDeid)l)eit nod) bei, bie f)ier burd)aus rül)renb toirkt.

Übrigens fc^lie^t öiefe Stimmung an einer anbern Stelle eine pompöfe Sd)il=

berung einer Riefenküd)e nid)t aus. — Die ITToral : ba^ au6) bem Stärkftcn

oon (5otl ein 3iel gefegt ift unb ba§ bas Parabies fid) mit töeltlid)er ITTad)t

nid)t erobern lä^t, roirb toirkfam oorgetragen, unb lateinifd)e Klänge fd)lie*

5en roie ein Kird)end)or bie abenteuerreid)e löanberung.

So ift bas Hlejanberlieb 3roifd)en bzn gei)tlid)=erbaulid)en (El)arakter oon

Hnnolieö unb Kaiferd)ronik unb bzn rDeltlid)sergö^lid)en bes Rolanbsliebs

geftellt. Die (£inl)eitlid)keit öes Hufbaus bei jenen unb bie ber S^bel bei

biefem finbet fid) oereint, roas freilid) nid)t bes beutfd)en Did)ters Derbienft

ift. Utan möd)te fagen, £ampred)t ftel)e neben Konrab roie^iartmann oonHue

n^b^n löolfram: o)eid)er, meniger auf inbioibuelle Pfi)d)ologie gerid)tet,

TTlctjcr, CUcratur* 5
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le^r^aftcr; aber anä) meniger originell; gefälliger, li)rifd)er. Hber ba^ er

ein Dichter roar, ^ätte biefem Ri(^arbfon bes 12. Ja^r^unberts IDilmanns

nic^t abftreiten Jollen

!

Das Hbenteuerlic^e unb 5abel^afte öes Hlejanbcrliebes roirb ber einl)eit-

Iid)en (Brunbibee beraubt 3U fpielmannsmäfeiger Romanbidjtung im König

Rotier unb ^erjog (Ernft. IDenn bie QEl^re in ber Kaiferi^ronik, bie ftaete

tm Rolanbslieb bie be^errf^enbe 3^^^ ift, könnte man allenfalls im Rotier

5ie Iltinne, im (Ernft bie (Ereue fo nennen ; tatfäc^lid) aber ift bo^ 3umal im

Rotier bas Hbenteuer 3um Selbftsroecfe geu)orben. Unb nun gar in anbern

Spielmannsepen

!

ITlan mu6 fi^ unter biefer genau c^arakterifierten (Sattung nichts gar 3U

Sernliegenbes benken. Die Spielmannsbic^tungen finb fc^ledjterbings nid^ts

toeiter als bie Unter^altungsromane bes UTittelalters. tlTit jener Reitern

$i(^er^eit, bie Dollkommene Unkenntnis oerlei^t, l)at Paul (Ernft behauptet,

es gebe in ber alteren £iteratur bas nic^t, roas man l^eute „Kitfd|" nennt.

Rber toas ift ber ©stoalt ober gar ber 0renbel (btibt gegen 1180) an-

bers? (Ein feftes Romanfc^ema roirb mit banalen „(Erfinbungen" ausge-

fc^müÄt, bie auf ben (Bef^mack bes anfprud^slofen Publikums 3ugef<^nitten

finb. Dem entfpri^t aud) ber 3rDar nicf)t bemokratifc^e, roo^l aber anti«

ariftokratifc^e tEon : ber auf allen oieren kriec^enbe Bettler loirb (roie Si^i^b-

ric^ Dogt bemerkt) als „ftol3er begen guot" angefpro(^en — toeber aus

fpanifcf)er f)ibalgos(Etikette nod) gar aus parobiftifc^er Hbfi(f)t, fonbern toeil

ben Kleinen gefc^meid^elt roerben foll. Das (bebiä)t üon „Salman unb

Rtorolf" (um 1190) oermelbet bafür mit ^eimlic^emCriump^, toie mand^er

„ftol3e Ritter" bei ber DertDunbung oor $c^mer3en laut fi^reit. (Dber eine

unanftänbige (5ebärbe, bie ber 3um Königsbruber umgebic^tete Spielmann

bem König mac^t, erfüllt bie £efer mit bem gleiten Qoc^gefü^l, toie in bes

treffli(^en (Elaube H^illier „0nkel Benjamin'' bie S3ene, ba ber 5^ubal^crr

an bem Hriftokraten^affer bie erniebrigenbfte Zeremonie Dollsie^en mufe . .

.

(Es finb „{Hintertreppenromane"; roas fo iwnig wk ^eute ausfd^liefet, ba^

fie aud| im Saal mit Dergnügen gelefen rourbcn. Huc^ ni^t, ba^ fie es 3um

(Eeil oerbienen. Die (5ef(^i^te t)on RTorolf, bem liftigen J)elfer feines könig«

lid|en Brubers, ift in einer leichten Strop^enform fel^r luftig er3ä^lt; nur

ba§ ber Dichter in feiner S^^^ube an Rtorolfs unoerfiegli(^en (Einfällen ber

(Er3äl)lung vx>n ber (Entführung ber Königin bur^ einen rjeibenkönig no^

eine Dublette oorlegen mußte, um red^t piel Derklcibungen, tebensgefa^r,
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(Erfeennungsfjenen anbringen 3U können. Denn in ITtoroIf fte&t bic oer»

körperte Bauemf^tau^cit : urfpTüngli(^ ftanb er als il^re Verkörperung 5er

fn König Salomo menfi^gerDorbenen IDeis^it ber (Eblen gegenüber unb

führte biefe in $pru(^ unb JLat ad absurdum ; unb bies Spru^gebic^t {b<is

uns nur in fpäter S^f^i^Ö Dorliegt) ^at gel^Ifen in unferm (Blebic^t alte

Sagenmotioe um3uformen. Der Spielmann feiert fi^ felbft unb jeine Kunft

in biefen Di^tungen, etroa u)ie in ben Romanjen ber Romantiker ber ,,Di^»

ter" ben (Belehrten unb ben EJofmann betc^ämt. Unb ,,bie Kinber, (ie ^ören

es gerne".

Huf bie Kreife, bie für bas neue (Epos noc^ nic^t reif tüaren, ijt eben öU(^

ber Jn^alt beregnet. Die Qauptfabel ift eine (Entfü^rungsgefdjid^te ; l^ts»

mal, ni^t immer (roie oielleii^t beim Rot^r) auf Ijeroifc^er ober (tr>ie beim

(Drenbel) auf mijt^ifc^er (Brunblage, fonbern einfa^ als romantifd^e 5orm

bafür, toie jie (man oerßei^ Un oulgären Husbruck) „fid) kriegen". (Ein

König mill nur bie fc^önfte S^au ^aben; ein Dafall nennt fie; nun kann bas

Spiel beginnen. 3ft bie S^an erobert, fo roirb |ie oon ber anbern Seite ^er-

übergeholt; in bem marionetten^aften „König Rotier" (gegen 1150) artet

bas in bas reine tEau3ie^en aus. Dastoifc^en marf(^ieren Riefen — ber

Ejauptriefe im Rotier ift mirklic^ ber um fi^ l^auenbe Sd)lagetot bts p,up«

penfpiels! — ; £ötoen unb (Elefanten toerben ge3eigt, unb oor allem er«

fc^eint ber Spielmann in allen möglichen Derkleibungen als Pilger, als

Bettler, als Kaufmann; unb follte er einen alten 3uben meud)lings tot*

fd)lagen muffen, um in bie il)m abge3ogene fjaut 3U kriechen. tITan barf

aber nid^t oergeffen, ba^ biefer tEtjpus, toenn au^ noc^ fo oerebelt, no^ in

tEriftan lebt. Htit Red^t l^at neuerbings ber bänifd^e 5orf(^er Debel betont,

ba^ bie urfprüngli(^e (Eulenfpiegelnatur biefes in allen Sätteln gerechten,

m6)t tot 3U kriegenben S^elms 3umeilen noc^ buri^blickt.

Hud) ber Stil ift konoentionell mit feinen „poffen^ften fpielmönnifc^en

£ügen unb Iöinkel3ügen", roie fie Baefedie l)übf(^ umf(^reibt: „Spannungs»

paufen unb IDeisl}citsfprü^c, Klagen über bie f(^le(^te IDelt unb naioes

Dorausroiffen . . ., ba3U insbefonbcrc, ba^ es ben i)ofmarf(^ällen unb Kora«

merern fo iämmerlid) übel ergebt."

Hatürli^ aber l)at }ebe biefer Did)tungen i^re Spe3ialität. 3n „Salomon

unb ntorolf", ber ]^ö(^ftfte^enben, ift es ber dJ^arakter bes IJelfers ; im „(Ds«

n>alt" ift es ber Rabe mit feiner allcrliebften ÜTenf^en^aftigkcit; im „®ren«

bei" ift es ber abenteucrlii^ l^ineingebrad^te ^ilige Ro& (E^rifti. Hbcx nur
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5er „^ex^OQ (Ernft" ijt ein (Epos geroorben, roenngleid) ein fpielmannsmä^i*

ges, unb aud^ er nur, roetl ein frü!)er (Enttöurf (um 1175) r)ielleid)t 3el)n

3a!)re fpäter überarbeitet iDurbe, als fd^on bie ausgebilbete Kunft ^öfifd)er

(EpiFi nad^geaf)mt loerben konnte.

Diefe merkroürbige Di^tung iiönnte als eine Dercinigung Don I)elbenfagc

unb gelehrtem (Epos be3eid|net roerben. HTit ben l)eroifd)en ^ipzn teilt jie

bie gefd)id^tli(^e (Brunblage — unb il)re Umbilbung. (Ein J)er3og (Ernft oon

$d)tDaben, ber fic^ gegen Konrab II. empört ^atte, roirb mit einem £ubolf

üon Sc^toaben üerfd[)mol3en, ber 0tto I. gegenübergeftanbcn ^atte. Dur^«

aus fte^t ber Dieter auf ber Seite bzs großen Dafallen; mit genauer Hot

entgeht ber Kaifer bem Scf)ickfal, oon bem er3ürnten ^cr3og getötet 3U toer«

ben roie König Philipp t>on ®tto oon IDittelsbac^. Denn 3tDet ITTäc^te be=

toegen ^ier bie Seelen, bie bcn eigentlichen Spielmannsbic^tungen ganj fremb

finb : bie (E^re als perfönli(^e (Empfinbung (au^ bas Rei(^ fü!)lt feine (Eljrc

gleic^fam felbft oerle^t) unb ber Rul^m als perfönltd^es Siel. Die 5^^^«

ift ein lebenbiges Stimbol, ^as bem oerbannten (Ernft unb feinem treuen

Sreunb, bem ©rafen IDerner, getoiffermaßen feine neue Qeimat oertritt:

„il)r follt 3U ber S^^tie l)alten".

Hber biefe (Er3ä^lung oon bem beutfd)en f)er3og, ber als Retter aus ber

Rot 3U fremben Königen kommt, roie Beon)ulf unb roie Parcioals Dater,

toeiß bie lange Seit bis 3U feiner oerfö^nlid)en r)eimke^r nid)t genügenb

mit Kampf unb Sieg aus3ufüllen. IDie burd^ Situationen unb Sormeln ber

Rlinnemobf Red)nung getragen mirb, fo aud) bem £ernbebürfnis buxdi et^*

nologif(^e Jabeln. IDir erinnern an „IlTerigarto" (S. 45), an büs (Enbe ber

IDelt im Hlejanberlieb. E)ier taud)en, ettoas fd)ematif(^ angeorbnet, lauter

U)unberbare Dölker auf, beren (Eigenart in ber Husbilbung ein3elner Körper*

teile befte^t: eines I)at Schnäbel roie bie Pelikane, ein anberes ein Huge

o^ie bie 3i)klopen, bas britte ungeheure Plattfüße, bas oierte riefige 0]^ren
;

fdjließlid) kommen Sroerge unb Riefen. Da3u bie Raturrounber : nTagnet«

berg unb gefrorenes Rteer. — Hber all biefe IDunberli^keiten finb ge«

f^aut: mit bid)terifd)er pi)antafie ift beoba(f)tet, njie ber liebkofenbe Sd)na=

belmenfd) bie Braut oerrounbet, ober roie bie piatt^ufe fid) i^rer Sohlen als

Sdjirmbäc^er bebienen : xüznn fie auf bem einen ermübet finb, ftellen fie fic^

auf bas anbere Bein. — Diel p^antaftifc^er mußte ben Seitgenoffen bk
Sd)ilberung bes Prad)tpalaftes jenes Königs ber Kranicf)leute oorkommen

:

märi^en^after als bas E)orn, mit bem RTorolf bie ^eerfd)aren oom (Balgen
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aus ^eranbläft, ober als 5er !)eil{ge Roc^ im IDaIfifd)baud) (im „(Drenbel")

ober als bie lltännlein felbft, bie tote bie SrDerge $d)neerDittd)ens i^r Brot

aufgegeifen finben, mufete biefer prunkliebenben, aber „unfiomfortablen"

Seit bie IDafferleitung oorkommen, bie roarmes unb kaltes IDajfer fpenbet;

toas fretli^ burd) bie lDeinröf)renIeitung ber Kaiferd)ronik no&i übertrof*

fen toirb.

ntit ben Kranic^menfdjen, bie ben Did)ter am meiften intcrejfiert ^aben,

finb roir aber aud) f(^on in ber Itä^e bes lEierepos.

Die naiüe unb bod) fid)ere Pft)d)oIogie bes Dolkes erkennt bie (5runb3Üge

ber tierijdjen pi}r)fiognomie frül) heraus unb oerteilt bie rDid)tig(tcn d^arak*

tereigenfd]aften auf bie Hjaus= unb Jagbtiere; unb toas fd)on burd) bie

in ber gan3en IDelt beliebten n!ier=$d)impfrDorte oorausgcfe^t toirb ~ toenn

loir einen unfauberen HTenfd)en ein SdjiDein nennen ober einen bummen

einen (Efel — , bas loirb (toenn aud) überroiegenb lobenb) t)on ben pi)t)|iologis

fortgebilbet. Hntike unb orientalijd)e (Einflüjfe kommen ^in3U unb fo roirb

in lateinif^er $prad)e um 940 bie Ecbasis captivi in £otl)ringen gebid)tet

— bereits ein UTaskenfpiel, in bem ein entlaufener HTönd) feine $d)idifale

in fold)e 5er tEiere oerkleibet. Hllmä^lid) toirb bann oon bzn Klerikern bie

Sülle ber (Eierge{d)id)ten um ein paar J}auptgejtalten gruppiert. 3n Si^^nk*

reid) roirb baraus eine Hrt Dolksepos ; in Deutfc^lanb roirb in ber tläl)e bes

Urfprungsortes ber (Ecbafis, im (Elfafe, oon f)einrid) bem (Blid)efaere

(um 1180) ber „Reinljaxt $ud)s" 3U einem Spielmannsepos aus ber tEier«

fage geformt. Der S^c^s i[t ber liftenreid)e UTorolf biefes (Epos, ber töroe

ber glän3enbe, aber leid)t betrogene König; ber IDolf muß bie Holle bes

Derl)ö^nten ^ofmanns fpielen. Daneben bauert bie antiklerikale H^enbens

ber (Ecba(is fort, bie ber tEierbid)tung \a (d|on burd) bie Bibel nal)e gelegt

roar: „$el)et eud) oor oor ben fal[d)en Propl)eten, bie in S^afskleibern 3U

eud) kommen, ino^enbig aber finb fie rei^enbe IDölfe." (Htat^. 7, 15.) So

toirb umgekel^rt in bie abge3ogene Qaut bes IDolfes ber kranke £ötoe ge*

toidielt. — Hud) ^ier ift roirkli^e Hnfd)auung ; ettoa toie ber S^^^ Hein*

f^art einen Raben mit einem Stück frifd)en Käfes auf bem Baum fifeen fie^t

unb nun „ben f)errn Reffen Die3elin" umfd)meid)elt unb biefer in bie Solle

ge^t, bas ift köftlic^ er3ä^lt unb bie Situation roiegt bie oon Königen

beim Sd)ad)fpiel ober {Reiben auf bem Stein in ben (Epen rDol)l auf. Dagegen

ift bie Dispofition läffig. — Der „Reinl)art Sud)s" ift bann auf bem Umroeg

über ben nieberlänbifd)en R ei na er t (oonlDillem, um 1250) 3U bem nieber«
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bcutfd^cn Rcinefec Dos gemoröen, 6en (Eottf^cb herausgegeben unb (5oet^c

erneuert Ifat.

(Eng aber l^ängen mit biefer €pik ber (Eeiftli(^en unb ber Spielleute au^
bie Hnfänge ber eigentlid)en neuen (Epik jufammcn, bie bie (Epik ber Ritter

ift. Utan mufe i^re üorbereitungsseit no(^ über unferen Seitraum !)inaus

rennen, benn roir bürfen !)ier nid|t allein naä) fprac^li^en, metrifd)en, ftili»

ftifd^en 0e[icE)tspunkten orbnen, fonbern nad) bemjcnigen ber inneren Sorm,

ber epifd)en Huffaffung. Dcmac^ gehören nic^t nur bie Brud)(tü&e bes „(Bra»

fen Ruöolf" ^ier^er, fonbern auc^ no^ bie oon <Eit^arbs oon ©berge

„Criftrant'', bie „£egenbe" (Eraclius unb bie mertoürbige ITooellc UTau»

ricius oon (Eräün, obrool^l biefe Didjtungen jünger jinb als J)einri(^s oon

Pelbeke epoc^emac^enbe „(Eneit". 5reili(^ ^at an bem (Erfolg unb ber tla(^*

toirkung biefes (5ebi(^ts bie [prad|lic3^ Kunft unb bie Reimte^nik einen

großen Hnteil, aber roir toerben no(^ aus3ufü^ren ^aben, ba^ nid^t hierauf

in erfter £inie [eine Bebeutung beruht.

Das neue (Epos, bas eigentliche Ritterepos, l)at alfo 3tDei große perioben

:

bie oorMaffifc^e, bie übermiegenb nod^ bie UTerkmale ber frü^mittel^od^«

beutfc^en Seit trägt, unb bie klaffif(^e mit Delbeke, Qartmann, IDolfram, (Bott«

frieb. Delbeke, ^be ic^ früher einmal gefagt, „impfte bas erfte Reis ber

bal5 fo reic^ aufgeblühten romantifd)en (Epik in Deutf(^lanb bem alten

Baum ber legenbarifd^en unb nationalen (Epik auf ; feine Dorgänger kamen

über Hnfä^e nic^t l^inaus. (Er fdjenkte bamit ber Reigung ber Seit, fi^ in

I)öfif(j^en £iebesgef^i(fjten ju ergeljen, eine neue löelt".

Was unterfc^eibet bies romantifd^e (Epos oon feinen unmittelbaren Dor-

gdngern? Unö roas biefe oon Rolanbslieb unb Hlejanberlieb, König Rotier

un5 Qer3og (Ernft?

VOas 3unäd|ft in bem (Epos ber Ritter (bas natürlid) nid)t immer oon rittcr»

liefen Derfaffern 3U ftammen braucht, {ebenfalls aber in ber IHitte ber ritter«

li^ett ©efellfi^aft feinen Urfprung l)at) öas Heue ift, läßt fid^ leid}t fagen ~
obroo^l es meines G)iffens no^ nic^t gefagt ift. Das Reue befte^t in ber

entf(^iebenen Sü^rung ber fjanblung bur^ eine Hauptfigur. (Es ift keines»

coegs nur ein lüortfpiel, roenn o^ir fagen : erft mit ben ritterlid)en Dichtern

iaudit ber eigentlii^e „JJelb" auf — ober oielme^r o^ieber auf, benn E)ilbe»

branb im Qilbebranbslieb, (E^riftus im Qelianb bebeuten fc^on bie „monar»

^if^e Spifee ber (Ex^'dljivinQ" . Hber niemanb toirb oon ber Kaifer(^ronik be«

^uptcn roollen, fie ^abe einen einheitlichen JJelben, ober au^ nur oon bem
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Hnnolicö, bas 3iel öes P(megi)ricus fei sugtetd^ 5er tCräger 6er (Bejamt*

^anblung. Hber felbft im RoIan5= unb HIejanöerlieö i(t jroar unstoeifel^aft

eine f}auptper(on r)orf)an5en, aber ni^t in 5er DolIen te(^nifd)en (Beltung

5es „!)eI5en". Denn 3unä(^(t ge!)t 5ie (Eint)eitli(i)keit — namentli(^ bei

£ampre(f|t — burä) 5ie Überfülle öer Hbenteuer na!)€3u nerloren; 5ann aber,

was tr)id)tiger ift, toirö für 5ie gei[tlicf|en (Ex^'clIjUt 5er konkrete J}eI5 3ur

(i}mboli(d)en perfon. Holanöijt 5er d)ri[tlid|e Ritter, Hlejan5er ift 5er tDett«

eroberen man oerliert 5en (Einbruch 5er in5iDi5uencn Perfönlid)keit. Unb

\o fa^en roir aud), bafe 5as ftarke pfrj^otogifcfie Jntereffe auf tppifc^e 3üge

gerietet ift, ni(f)t auf in5iDi5uelIe. Dagegen liat aber 5ie i}an5Iung toirk»

Ii(i)e in5iDi5ueIle 3üge: toie 5er ftolje RoIan5 5as i}orn erft nii^t blafen

roill, 5as !}ilfe herbeiruft, un5 — ju fpät — es 5ann bodj blafen mufe ; roie

HIejan5er cor 5en (Eoren 5es Para5iefes ftel)t — „3um Knecht 3U grofe,

unb 3um 6efeIIen 5es großen Donnerers nur ein lUeufd)" — öas prägt fic^

unoergeßli^ ein.

Umgekel)rt fei^It 5en (Ereigniffen in 5en Spielmannsepen 3CDar ni^t 5as

in5itii5uene JTToment — iDir erinnern dma an ©sroalös Raben — roo^l

aber 5er in5ioi5ueIIe Charakter. 3^ne 3üge fin5 für Rolanb, für HIcjan5er

djarakteriftifd) ; aber 5en Raben könnte aud) (Dren5el 3um Begleiter ^aben,

aud) ®srDal5 5en l)eiligen Rocfi fin5en. Die Sabelmaffe läfet 5en fylbtn nid)t

3U Doller te(^nifc^er (Beltung gelangen, obmol)l i}er3og (Ernft o5er HTorolf

biefem Begriff fd|on oiel nä^er rüÄen. Dort fin5 5ie €rlebniffe in5iöi5uen

bedingt, I)ier tr}pif^ ; aber bei5emal fin5 |ie ftärker als 5as Jntereffe an 5er

fjauptperfon.

Dagegen im (Brafen Ru5olf, im Criftrant o5er SloQris, im (Eraclius fin5

5ie (Erlebniffe mit aller (Entfd)ie5enl)eit 5er Pfijc^ologie 5es f}el5en unterge»

or5net. (Eine fd)lanke, fc^male S^^^I lögt oon 5em Itebenioerk toenigftens

prin3ipiell abfegen (Rückfälle in 5ie ältere Hrt oorbel)alten !). Die in5ioi=

5uelh Be5ingtl)eit bes (Erlebniffes kannte f^on 5as (Epos 5er (Beiftli^en ;

je^t aber XDir5 5ie gefteigerte Sorberung erhoben, nid|ts folle er3ä^lt tDer5en,

5as ni(^t fo be5ingt fei. Der Begriff 5es pfi)d|ologif^en Hufbaus mxb
leben5ig; aus 5em (Epos ift 5er Roman getDor5en.

Das inbiüiöuelle (Erlebnis prägt ficf) meift 5ur^ feine para5oje (Eigenart

befon5ers nad)5rüÄlid) ein. Stoei Kin5er, in 5enen f(^on 5ie oolle (Empfin*

5ung 5er ITTinne lebt ; ein c^riftlid)er Ritter auf feiten 5er J}ei5en ; ein oor«

neljmer f)err im (EIen5 mit feiner (Beliebten. Hber 5afür tDir5 es t)er=
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menf(^I{d)t. Der ftärkfte ^elb (d)Iägt nic^t me^r gan3e ^eere tot un6 (äbelt

Tiid)t einmal me^r, roh bas Dorbilb von Uljlanbs „$d^töäbt((^er Kunöe"

im Holanbslieb, einen tEürken in 3tDei i)älften. (Ein Ritter I)at nic^t mel^r,

tüie Qersog (Exn\t, an bie UTauer gelel^nt, ^unberte ab3utüel)ren. Der 3xöei*

kämpf kommt ftatt öeffen tnieber 3U DoIIen (EI)ren. (Es \mb Bü(f)er, beren

Pfi}d)oIogie oon öerjenigen moberner Romane nur in ber 5^in^sit, nic^t in

öer Hrt felbft abftei^t, unb öercn (Technik im (5runbe aber faft gan3 bk

unferige ift.

So rafc^ aber toar öie (Enttöicklung, ba^ roir oon btn (Epen biefer erften

Stufe 3umeift nur S^^cigmente lidb^n: fie genügten ben butä) Delbeke er*

roeckten Hnfprü(f)en nid)t. Unb bo^ fte^t am S6)ln^ biefer Rei^e eine ber

künftlerif(^ ]^öd)ft[te^enben beutfc^en Di^tungen bes ITlittelalters : bie er|te

(elb|tänöige XtoDelle, bie rei30onstragi[d)e (5ef^ici)te oon „HTauricius oon

Cräün". (Es i(t eine (Er3ä^Iung oon^er (Ernü(^terung einer £iebe — fo mo*

bern, ba^ HTaupa|[ant fie (o^ne Don unferem alten ©ebid)t 3U toiffen) nod)

einmal er3ä^It I)at („Un coq chanta"). Der Ritter Ijat \x6) im Dienft

ber geliebten S^^^ i^ einem Hiurnier, bas er fclbft oeranftaltet Ijat, ausge=

3ei^net; öer (Batte ber Dame dagegen ^at bas Unglück gehabt, einen (5eg=

ner 3U töten. Run f^Ieic^t tber £iebl)aber in ber Rac^t 3U ber Qerrin, bie

i^m bisher ben Rtinnelo^n üerfagt l^at; ber (Batte roirb feiner cnfii^tig,

aber 5er oon Staub unb Blut (5efd)toär3te fie^t mie ber leibhaftige tEeufel

aus, fo bafe ber oon (Beioiffensbiffen fc^on ©eängftigte in tiefe ©^nmadjt

fällt. Hlles ftänbe nun bem Ritter frei; aber oon ber Überanftrengung er=:

mattet oerfällt er in fc^toeren S(i)laf ... So finbet i^n bie Dame, im Scf)o6

i^rer Dertrauten fc^lafenb; 3ürnenb ge^t fie fort unb fud^t i^n nad)^er

oergebens o^ieber 3U geroinnen. Sie fte^t am Sanfter, fiel)t hinaus unb klagt

„über i^r oerpfufd)tes Z^ban", Der „3roioer' ift Qerr geroorben über bie

„ftaete".

Hber ber unbekannte Künftler, ber biefe „etats d'äme" \dili6)i unb 03irk=

fam oortrug, ero3äl)nt fc^on Delbeke als ben Rteifter. Uns mag ber „nTau=

ricius oon Cräün'* mel^r fagen als bzn Seitgenoffen — über bie o^ar zhtn

bas (Epos Delbekes gekommen mit feiner Dereinigung oon breiter Hben=

teuerfülle unb inbioibueller Pfr}d)ologie. Dies ^at bie „(Eneit" geleiftet:

fie oerbreiterte ben Raum um btn J}elben bergeftalt, ba^ bk ?}'öxzx ein

oölliges IDeltbilb 3U erl^alten glaubten. Hn bem Selben bes oon einem ?}^h

ben (Erlebten gab fie, um (5oet^es HusbruÄ 3U gebrau(^en, „H^otalität".



inori3 Don (Eräün — Cegcnben 73

Sie täufd)tc, toie jebes romantifd)e (Epos, eine gan3e ibeale IDirkltd)keit

Dor, tDäf)renb bie t)or Delbeke nur einen Husfd)nitt gaben. 3nbem Delbeke,

felbft ein (5ei[tli(f)er, an bas gei|tlid)e ^elbengebicfjt roieber anknüpfte, oI)ne

bo^ bie neuen (Errungenfd)aften 3U opfern, roarb aus bem Roman fd)Ied)ts

roeg ber „3eitroman": bie ibeali(ierte Darftellung ber (Begenroart unter

öer Derkleibung überlieferter ober erfunbener (Erlebniffe.

Der „tlTauricius" i[t bie poeti(d)e Darftellung einer roirklid)en £iebesge*

fcf)i(i)te: bas oornef)me (5efd)le(i)t ber draon, no^ l)eut mk bem fyx^oqs=

titel blül)enb, töar bem ber (Brafen Don Beaumont hznaä^haxt, unb einer

(Bräfin oon Beaumont gilt bie £iebe bes i}errn Don draon. Huf eine toirk»

Iid)e tEatfad)enreil)e f(f)eint aud) öer ältefte unter ben neuen Romanen 3U=

rü(fe3ugel)en : ber „(Braf Rubol-f" (um 1172 in tE^ringen), bie (agenl}aft

umgebilbete (Befc^idjte eines (Brafen Qugo oon Puifet, ber an bem lateini=

fd)en Königtum im Orient aus gekränkttr (El)re 3um Derräter tüarb. (Ein=

fadjer, fd)lid)ter Dortrag, nid)t ol)ne Sentimentalität, 3eicf)net bas (Bebid)t

aus, bem bod) aber bie l)öfi(d)e Berougtljeit (0 roenig fel)lt roie bie nationale

(Befinnung: bzv d)ri[tlid)e doriolan mufe lad)en, als ber ^eibenkönig ben

(Blan3 bts beutfd)en Kaifers nad)mad)en roill. — (Einfacf)l)eit ift aud) bas

Kenn3eid)en öer Brud)ftüdie eines niebcrfränkifd)en „Sloi)ris", ber bie (in

öer klaffifi^en Seit Don Konrab Sle^ er3äl)lte) £iebesgefd)id^te ber Kinber

„Rofe" unö „£ilie" mit IDeglaffung oon allerlei 3ierat im fran3öfifd)en

Original Dortrögt. UTan lüill nur oon öem einen E)elben (ober £iebespaar)

I)ören, gerabe roie 3ur Seit bes „lDertl)er".

Run Ifattz bie d)riftlid)e £iteratur für biefe „monarc^ifc^e" (Er3äl)lungs=

form ja längft bas Dorbilb ber eigentlid)en £egenbe. diu Pilatus (um

1180) ift fd)on auf bem IDeg 3um neuen Stil: ber „draclius" (cor 1204)

befi^t il)n, ift aber tro^ ber äußern dl}ronologie innerli^ nod) „Doroelbe*

kif^". Sc^on äufeerli^ merkt man il)m bie naioe 5reube an ber neuen

Kunft an : es ergoßt bzn Reimöirtuofen, Ramenpaare roie RTt)riabos unb

daffinia ober daffinia unb draclius um3uftellen, fo ba^ einmal bies, bas

anbere RTal jenes XDovt ans Dersenbe kommt; ober ebenfo „er liefe 3ur

J)eerfal)rt fd)rDören" gleid) ab3ulöfen burd) „er liefe fd)tDören 3ur f)eerfa^rt".

Überl^aupt ift es ein RTann, ber an Künftclei aller Rxt feine S^^^ube l}at, an

parallelem Hufbau, an Jarbenfpiel, natürlid) au(^ an Derbeutfd)ung fran=

Söfifdjer IDorte. Unb bebenkt man fein Dergnügen an einem Doppelfinn,

aber aud} bie umftänbli^e Befc^reibung einer Briefejpebition, bas Hus*
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malen eines Hnkaufs auf öem BTarkte ; 5ie kluge IDelterfa!)rung, aber auc^

öie tteigung „(E^re unb Dorteil" als ein glei(^tüertiges (Be(pann sufammen"

3ukoppeIn, fo mö^te man öen Derfa((er unter jenen Kämmerern unb r)of-

beamten fe^en, 3U bemn bk Spielleute — aber au(^ bie ed)ten Ritter in

entf(^iebener 0ppofition fielen. Keine ber mobernen Künfte fe^lt : bie aus

Sranfereid^ entlehnte IlTanier ber Dialoge in 3erl^a(fiten Sä^c^en, bie auc^

bei Delöeke bas Huftreten einer lebhaften Konnerfation Dortäuf(^en foll, ift

[0 gut ba töie ber mobi[cf)e Realismus ber (Ein3elanfd)auung, mit ber oon

ben ^ärtli(^en unb unreifen Kirfd)en gerebet toirb, bie bie alte Kupplerin

lUorpl^a verkauft. Die breiteiligen Öerfe- („Bogen, Sc^roert unb Speer")

|inb ba, unb bie Hnreben an ein J)eer aud) ; bie motioierenben ITlonologe, unb

bie Koftümbefd^reibung, mit bem Kunftgriff, b^n £effing forbert : ber König

mufe fi^ fefeeU; bamit er rec^t grünblid^ üor unfern Rügen gerüftet roerben

kann. Dem Kurio|itätenbebürfnis roirb bas (Bröfete geboten: ein eherner

f)immel, ben ein böfer König \\^ Ifat roölben laffen — Baubelaire unb

Dilliers be TJsle Hbam mürben an ber p^antaftif(^en (Erfinbung einen Der«

loanbten i^rer tCräume entbecken; unb ber Hnba^t toirb bie Huffinbung

bes ^eiligen Kreu3es ge3eigt. (Es i[t ein Kompenbium aller literarif^en

lUobeforberungen.

Jnbes — Dor allem ift es bo^ ein Roman. (Eine toeltlic^ere £egenbe

läßt fid^ iDol^l nid^t erbenken. Der gute (Eraclius ift bts luftigen ITTorolf

3toillingsbruber : ber kluge unb treue !}elfer eines fe^r beliebigen Königs.

(Er oerfte^t fic^ auf bie Husroa^l berjenigen Dinge, bie bem Ritter bie ^err«

lid^ften finb : bas Rofe, ber (Ebelftein — unb bas IDeib. S^eilic^, im legten

Punkt fyit er fc^ließlid) boc^ geirrt, roenn ber Dichter es auc^ nic^t toa^r

l^aben mill: Ht^nais, bie er ausgefudjt, roirb im (El)ebrud^ ertappt. Hber
-~ (Eraclius rät i^r 3U r)er3eil)en ; unb nun kommt bas Überrafc^enbfte, ITTo«

berufte: in ber Rrmut fü^lt fid) bie oerlaffene Königin mit i^rem neuen

(Dema^l glüÄlid)er als auf bem tE^ron. „Denn toigt es : loenn eine 5^tiu

einen Ittann fi^ erobert, ben fie Don Vjcx^tn liebt unb ber fie ebenfo minnt,

bann r)er3i^tet fie gern auf alles fonft." R)ie mirb gegen biefe Dorausna^me

ber irtoral bes tEriftan ber fromme Sc^lufe über bas Knie gebrod)en

!

(Enblid^ bk Bearbeitung bes lEriftanftoffes felbft (gegen 1190) burd) (EiU

^art oon 0berge, einen ritterlicf)en Dienftmann i)einri^s bes Cöroen —
bie erfte Did^tung, als beren Derfaffer mir beftimmt einen Angehörigen bes

Hbels (unb 3mar bes nieberen Hbels, ber and\ i)or3ugsmeif€ ben beutfc^en
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iltinnebienft trägt) antreffen, ^crrfe unb Sd^raert roill fein fylb m 5as $d)iff

nehmen, öem er \iä) fü!)rerIos anoertraut — bie fr}mboIitd)e Dorbeutung

jenes berüljmten Citels, ber bie £ieber unferes oaterlänbifdjen Sängers unb

f)elben oon 1813 fd^mü^t ! Hber tCriftan ift bo6) für (Eilljarb nod^ nidjt ein«

fa^ ber ritterlid)e £ieb^aber : rotr bemerkten es f(^n, toie bie S^^^ube an

ben klugen Einfällen unb jiegreidien £iften mitfpielt.

(Beroi^ liegt i^m jene (Bleid)[tellung oon (E^re unb Dorteil fern : „{terben

ober nad^ (E^re ftreben" ift bie £ofung. Der Dieter mi&billigt es, roenn

3folbe eine treue Dienerin als Itlitmifferin umbringen laffen toill. Hber [ein

öft^etif(^es Urteil ift toeniger fid)er als bas moralif^e. Der Qelb ;,fängt toie

ein Si^roein 3U bluten an" unb 3\olbt mad)t über emporfpri^enbes $d|mu^*

toaffer eine Bemerkung, beren ITaiDität an ©bfsönität grenst. Die Kraft ber

beutlid}en Hnfd^uung roirb auf eine $^arlad)^ofe getoanbt, bie burd) einen

Betticrrock burd^glän3t; Criftan als Harr Cantris toirb recf|tfd)affen ge»

ohrfeigt. Hber £ic^tenftein barf mit Redjt fagen: „(Exn^zlm $3enen bes

ICriftan atmen fo fe^r btn anmutig gerben fjanä) unmittelbarer Urfprüng-

lic^keit, ba^ fic^ einem unrt)illkürlicf) bas (5efüf)l aufbrängt : bas roirb ^ier

geroi^ 3um erftenmal in beutfdjen Derfen be^anbelt." ITtan benkt an frü^
ungefüg=biebere Überfe^ungen bes i}omer. Statt ber Pfi)c^oIogie naioe Der»

rounberung, \tatt bes (Einfü^lens moralifierenbes Urteil; aber ber Didjter

glaubt an feine SiQuren. Sixv bie (Entmicklung oon bem neuen Roman, ber

perfönli^en Hnteil bes (Er3ä^Iers an ben (Beftalten oerlangt, 3U bem 3eit«

roman, in bem bie Hbfid)t ein IDeltbilb 3U 3ei^nen bie {)auptfad)e unb ber

J)elb faft nur ITtittel 3um Sroeck ift, kann kaum etroas Ief)rrei^er fein als

ber Sufall, ber uns faft gleid)3eitig bie Criftangebid)te (Eil^arts oon ©berge

unb Qeinri^s oon Delbeke befd)erte. Unb o)enn bie IDerke ber Späteren

größer finb, fo ift ber Sortfd)ritt, ber bis 3um tEriftrant, 3um (Brafen Rubolf,

3um Dtauricius oon (Eräün gefd)al^, oielleid)t bebeutenber als ber oon i^nen

3um tEriftan, 3ur (Eneit — aber freilid) nid|t 3um Parcioal 1
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/S^in übertriebener Rationalismus fd)eut gegentoärtig cor IDorten roie

\t „^oliisgeift" unb „3eitgei(t" 3urücfi; aber toenn es eine (Epod^e gibt,

in bex man bas (Eintreten eines neuen (Beiftes man möchte fagen mit ^änben

greifen kann, fo ift es bie bes tlTinnefangs. S^eili(^ — roo^er ber 05eift

kommt, toi[(en voxx au(^ I)ier nicE)t bejtimmt 3U fagen ; bas lDa!)rf^einIi^ftc

t(t bod}, bag in bem arabifcf)en Spanien 3uer(t (i^ ber neue (5z\\t ber Ritter»

lic^keit, ber (Balanterie, ber ^öfifc^en Dichtung regte ; unb ba^ er über bie

Prooencc nac^ Deutfc^Ianb 30g, ift fieser. (Eine kur3e Seit ftanb bas hultU

oierte Hbenblanb fo gut töie gefc^loffen 3U ben neuen J^^cilen: 3um erften«

mal entftanb ein „europäifd)er (Beift" im Sinne ber Jrau o.Stael, ein „guter

(Europäer" im Sinne Hiefefc^es. 3um erftenmal bilbete fid) innerhalb ber

(E^riften^eit eine geiftige 6emeinfc^aft, bie roeber bem Urfprung nad) nod)na(^

i^rer gan3en Rid)tung (^riftlid) 3U nennen toar. Das Rtertoürbigfte aber ift,

ba^ in biefen Cenben3en neben einem geroiffen Kosmopolitismus bas (Erftar*

feen bes tlationalgefü^Is überall mitmirkt unb fogar fd^lie^lic^ nid)t nur 3U

ber mäd}tigen nationalen (Empfinbung eines IDalt^er oon ber Dogelroeibe

fü^rt, fonbern fogar 3U bem beleibigenben (E^auöinismus bes Sübfran3ofen

Peire Dibal ! IDie fic^ biefe Rid)tungen kreu3en unb burd)bringen, tüirb gan3

erft fic^tbar in bem ITTanne, ber in einem ber Utinnepoefie fpät nad)folgen*

ben £anbe bie le^te unb I)öd)tte Blüte biefer Beftrebungen barftellt: in Dante.

IDie in Sd)iller fi^ bie Hufklärungs3eit Dollenbet unb überiöinbet, fo in bem

großen S^orentiner bie Seit bes Rittergeiftes. Das IDeltreic^ unter bem

beutfd)en Kaifer, unb bie Befreiung ber italienifd)en Spxa6)t, bie Sr}mboli=

fierung aller l)o]^en tEenben3en in ber ermäl)lten Dame, unb bie Sd)olaftik,

bie S^^eube am Kampf unb ber Stol3 bes Dieters — alles vereinigt fic^^ in

biefem legten Ritter ber l)eroifd|en Did)ter3eit. Unb — er tüar ein Bürger

!

Damit l)aben roir bas Problem ber „Stanbespoefie" fd)on berührt, bas

für bas Derftänbnis unferer (Epod)e t)on fo ^o^er Bebeutung ift roie nur noä]

ctiDa für bas trifte IT.Ja^r^unbert. IDir muffen einen Hugenblick babei

üerroeilen, fo gern tüir uns fonft auf bie rein literarifi^en (Erf(l)einungen be*

f(^ränken.

IDas roir in 5rankreic^, Deutf^lanb, ben Xtebenlänbern ben „Rittergeift"

nennen, bas ift felbft nur ein ein3elnes Stjmptom einer oiel allgemeineren

(Erfd)einung. ttac^bem bie ungeheueren (Erfd)ütterungen ber 3a^rl)unberte
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feit öcm (Etnöringen bes dl^riftentums (unb ber d)ri{ttani[ierten antiken Kul*

tur) alles burdf)einanbergefd)üttelt t)atten, regt \xdi ein mäd)ttger tErieb nad}

neuer (Drganifation. Der Staat, bk Kird)e, bie (5e[eIIfd)aft, bie $prad]e,

bie Did)tung kommen 3U neuen 6Iieberungen; unb ßu organitcf)en b.^. fol=

d)en, in benen bas (Banße unb ber einßelne Ceil in kbenbigem IDed)[eIt)er{)äIt=

nis ftel)en. So (tark ift biefer (Trieb, ba^ er fid) in bem ftaufi[d)en D^utfd)*

lanb bzn römifd)en Red)tsanfci)auungen untermirft, um mit il)nen 3U {)errs

fd)en. Hu(^ bie unüberroinblicf) fd)einenbe frühere (Blieberung, bie lebiglid}

an bem Begriff ber Kird)e orientiert war, mufe il)m meieren: ber einfacbe

(5egen[a^ oon Pfaffen unb £aien tritt gan3 3urüÄ gegenüber bem neuen

ber I)öfi|(f|en unb un{)öfifd)en 6e{ellfd)aft. ITad) biefer Periobe klagt tDiebcr*

ein Did)ter 3ornig barüber, roenn ein Rht oon St. (Ballen tEagelieber bid|tet.

Sie felbft aber roirb öon einem (5eiftlid)en, Delbeke, eröffnet. (Ein anberer

(5eiftli(f)er, Konrab 51^^/ billigt es, ba^ feine ^elbin um ber ITTinne roillen

in bie f)ölle 3U gel)en bereit ift, unb mel)rere Kleriker fe^en bie £iebesbicf)='

tung, bie fie in i^rer lateinifd)en IDeltfprad)e \a frü^ begonnen Ratten,

beutfd) fort.

Die neue 0rganifation ber (Befellfdiaft bra(f)te in bem Rittertum eine faft

ebenfo einl)eitlid) aufgebaute (Bemeinfd)aft l^xvov, roie fie Dorl)er nur ber

Kird)e gelungen toar unb nacf)l)er nur bem Beamtentum gelang. Unb toie

bei biefen unb allen mä^tigen (Drganifationen ift es eine grofee 3^^^, bie

regiert, toenn fie aud) freilid) (Egoismus, {)errfc^fud)t unb (E!)rgei3 3U Wlu

niftern l)at. Die Hitterfd)aft befte^t cor allem aus benjenigen, bie biefelben

3beale Ifahzn. Selbftoerftänblid) rekrutiert fie fid) öor3ugsrr)eife aus be^

ftimmten Sd|id)ten ber bisherigen (5efellfd)aft, unb felbftoerftänblid) roirb

Don biefen geborenen ITtitgliebern bas (Element ber (Ebenbürtigkeit ftark be*

tont. Hber töenn bie ritterlid)e (5efellfd)aft als fold)e ejklufio ift, ift fie es

bod) Dor allem gegen bie, bie fid) nid)t 3U il)ren Prin3ipien bekennen.

ITTan kann fid), glaube id), bie Derl)ältniffe am beften burd) bie Hnalogie

bes mobernen (Dffi3ierkorps Derbeutlid)en. Unfer (Dffi3ierkorps Ijat ol)ne

Srage einen ftarken Kern burd^ bie (Erblid)keit beftimmter (Befellfd)afts*

fd)id)ten ;
gleid)tool)l gilt, roer einmal aufgenommen ift, minbeftensberHufeen=

toelt gegenüber als t?ollbered)tigt, aud) toenn er ein Huslänber, aud) roenn

er ein Bürgerlid)er ift. Der Stanbesgeift, bas (Bemeinfd^aftsbetougtfein ift

ftärker als bie Stammbaumbered)nungen.

3n biefem Sinne alfo, meine id), ift ber „Stanbesd)arakter" ber ^öfi*
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{^en Dtd)tung unö tnsbefonbere bts ntirtnejangs auf3ufa(fcn. (Es \\t rocber

einfach eine poejie ber Ritter, toic man 3uer}t annahm, nod^ aud) blofe eine

Poefie für bie Ritter, tr>ic neuerbings öfter bel^auptet toorben ift; fonbern

es ift öie poefie berjenigen Kreife unb Perfönlic^keiten, bie fid^ mit bem

neuen (5eifte bur(^brungen Ratten. 0ft roaren bas ITtitglieber ber ^öd^ften

Hriftokratie (toenn anä) nid^t fo Dorl^errfc^enb toie in ber prooencc) : König

^einric^ VI., Konrabin, ein ITTarkgraf Don Branbenburg, ein (Braf Don

Hnl^alt, ein IJerßog oon Breslau, am l^äufigften RTänner aus bem in fid^

no(^ nad^ Stufen geglieberten nieberen Hbel, Htinifterialen, bie [a au(^ bte

eigentli(f)en (Eräger ber Hbelsentroidilung in bzn neuen monar(^if(^en Staa«

Un toerben follten, I}ö(^ft angefe^ne Hbelige aus ber Umgebung ber Surften

toie Sriebrid^ D.i)aufen, angefe^ene Cerritorialljerren toie Ulrid) Don £id)»

tenftein, kleine (Butsbefifeer mie R)oIfram Don <E\diznba6). Hber au^ Bürger*

Iid)e beteiligen ]\d\ unb unter iljnen ein fo bebeutenber unb e^ter Dertreter

tiefes (Beiftes mie (Bottfrieb r>on Strafeburg. Die Ritter tragen bie Ritter«

poefie, roie bie (Beiftlid)en bie geiftlid)e Did^tung ; aber $xa\i Rva unb bie

Sürftinnen unb (Bräfinnen bes proteftantifd)e»i Kirc^enliebes ober bi^tenbe

Qanbroerker bürfen ber geiftlic^en Did)tung nid)t fel^len.

Hls fid^; um auf jene Hnalogie 3urück3ukommen, unter Tubroig XIII.

3um erftenmal ein eigentliches ®ffi3ierkorps in unferem Sinne bilbete, ba

toar ber ftärkfte bic^terifi^e Repröfentant feiner Hnfd)auungen ein ITtann

aus gan3 anberen Kreifen : pierre Corneille ; unb er ftanb unter fpanifd)em

(Einfluß loie (Bottfrieb unter fran3öfif(^em. Das neue Drama bebeutete für

bie neuorganifierte (Befellf(^aft pon Derfailles, roas bas l}öfifd)e (Epos für

bie (roie getoöl^nli^ in Deutfc^lanb eines Zentrums entbe^renbe) ritterlii^e

bes 12.— 13.3cil?tl)unberts. Unb bes^alb mußte für biefe Kernkünfte auc^

beibemal burc^gefü^rt löerben, roas in Sxanlixexäi annä^ernb, in Deutf^-

lanb aber nod} gar ni^t üor^anben roar: eine einl^eitlic^e Sc^riftfprad^e.

Die blofee tEatfa^e ber mittel!)od)beutf^en Sd)riftfprad)e (neben ber es fo=

gar no^ eine 3rDeite gleid)3eitige gibt: bie mittelbeutfc^e, befonbers in ben

Befi^ungen bes beutfi^en 0rbens) bemeift bie Kraft unb (Ein^itlicf)keit ber

neuen Cenben3en. Sie entfte^t, toeil txn Bebürfnis nac^ einer neuen, ge*

meinfd}aftlic^en £iteratur lebenbig ift. Sie entftel}t, tüeil ber Sc^toabe unb

ber (Dfterrei^er, ber Si^rueijer unb ber Branbenburger i^re IDerke aus«

taufd^en roollen. Sie wirb künftlic^ geregelt, auf (Brunb einer von Delbeke

eingefü^^tten Prajis : im Dersinnern mag man fid) bialektifc^e IDortroa^l
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gcftatten, öer Reim aber forbert RüÄft^t auf bas grofee Publikum bur^

Hnpaffung an gemiffe ITormalbtalekte (er[t bas tE^üringifd)c unb bas Q)\U

fränfeif(f)e ber ITtaingcgcnb, bann bas $cf)iDäbi[d)c) — burc^ DorausnaI)mc

bcr fo cntfte^enben (Bemeinfprac^c. Dabei roirb für bie £icber bem DiaMt
immer größere 5reil)eit geu)a!)rt : jie |in6 3unä^ft für einen engeren Kreis=

beftimmt; öas (Epos aber foll „allen (Bebilbeten" 3ugängli(^ fein. — Dag

biefe Prin3ipien ni^t mit grammati(d)er pebanterie burd)3ufül)ren tcaren,

oerftel^t fid^ fd|on bes^Ib Don felbjt, toeil feein Dichter über bie Braud)bar»

feeit jebes ein3elnen Reimroortes genau unterri^tet fein konnte; im gan3en

finb fic merktoürbig gut innegefyilten roorben, bis roieber Partikutarismus

unb Barbarei btn forgfältig gepflegten Rofengarten nieberftampften.

Die mittclf^d)beutfci)e $d)riftfpra^e ift bas erfte unb eigentli^ bis 3ur

Reformation ^in bas ein3ige (Befamtroerk bts beutf(^en Dolkes. Husna^ms«

los finb aber bei beiben Bemegungen natürlid) nid)t alle Kreife Dertreten.

3iDar ber rDol)l!^benbe unb l^l)er kultioierte Bauer in (bfterreid) gehört

noc^ mit 3um Publikum ; fonft aber ift es ber Hbel mit feinen Jbealen einer

neuen, im IDefentlic^en rein roeltlidien 0rganifation — bie bann freili^

bo^ roieber ben d)riftli(f|en Pflid)ten unb Sielen bienftbar gemacht loerben

follte. Diefe ©rganifation aber foll berufnen auf ber Durd)fü^rung einer

forgfältigen Rangorbnung, bie fid) auf einem genauen tDedjfeloer^ältnis oon

£eiftung unb £oI)n aufbaut. (Es ift roal^rlicf) kein diriftli^er 6ebanke, toenn

ber roirklic^e ober angebli(f)e Dienftmann für ein beftimmtes (Ruantum oon

Dienft, Creue unb Bemühung eine entfprec^enbe £öl}nung forbert — toenn

aud^ gan3 allgemein bie Bibel bem Hrbeiter feinen £o^n 3uerkennt. (Es ift

bas neue Prin3ip ber „(&ered)tigkeit", bas in langfamem Hufftcigen \\äi bie

IDelt — ad) nein ! aber bod) bie IDeltanfd)auungen erobern follte.

hiermit l)öngt ein Sroeites 3ufammen, roas für bie ITTinnele^re nadi meiner

Hnfic^t nod) rDid)tiger geroorben ift. (Es ift miebcrum eine mobern ausfe^enbe

Hnfc^uung : bie nömli^, ba^ jeber ein3elne fid) feine Stellung felbft erobern

muß. „(Db einer im palaft geboren, in Sürftenroiege fei getoiegt" — bie

Pröbikate bes red)ten Ritters muß er fid) boc^ erft felbft ertoerben. Denn bie

neue ^öfifd)e (Befellf(^aft, im ftolsen ©efü^l i^res 3^alismus, forbert ni^t

bloß TEaten, bie oiellei^t jebem $ol)n einer tü^tigen San^ili^ 3U3utrauen

toören — fonbcrn auc^ eine (Befinnung, auf bie i^r Klaffenbeioufetfein ge-

grünbct ift. IDer nic^t „^o^gemuot" ift, ber gehört nic^t 3U i^r, unb ber

Kaifer Rubolf — allcrbings f^on ein So^n ber Dcrfall3eit — ift niemals 3U
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\1}X gered)net toorben. Denn 5er tüd)tige aber nüd^tcrne, kluge aber fd)tDung:=

Io(e ntann oerftanb es nii^t „fein (Befül)! in gef)obener Stimmung 3U erl)al*

kn (fin gemüete tragen 1)6)" unb — „toer^s nid)t ebel unb nobel treibt,

lieber roeit von bem JJanbroerk bleibt".

Der Dicf)ter aber — unb nun er[t kommen roir nac^ langen aber nottöen=

öigen Umtoegen 3U bem Kern bes Iiterarifd)en Problems, bas toir „Ijöfi»

J(^e Did)tung" nennen — ber Did)ter ift ber (Erßie^er biefer (Befel(fd)aft, ber

Sörberer biefer Stimmung, ber 5ül)rer bie(er (Entroicklung. Die ^örer „fro!)

3U machen", „3U erlöfen" ift bie Hufgabe bes £i)rikers. Das Iieifet natürlid)

nic^t i^nen gebankenlofe (Erl)eiterung 3U geroä^ren — ba3u finb bie prole*

tarifd}en 6auMer unb Spielleute gut genug — fonbern il)re Stimmung 3U

ber gelaffenen fidjeren f)eiterkcit 3U erf)eben, bie aud) bes alten (5oetl)e3beal

toar — 3U ber „griec^if^en Heiterkeit" unferer Klaffiker. Der (Epiker aber

foll unmittelbar in bie „gute ©efellfc^aft" l)inein führen, foll ben £efer an

ben Umgang mit bzn Beften geiDöljnen, ba& er lerne ni^t nur 3U kämpfen

roie fie, fonbern au(^ 3U benken, 3U lieben, 3U fpred)en roie fie. tltit einem

Bekenntnis 3U i^rer IDeltanfdiauung eröffnen öie großen DicE)tcr i^retDerke

:

bie (5üte foll man bei E)artmann lernen, bie lEreue bes IlTinnenben (tri uro

e

ift bie lEreue gegen einen anbern) bei (Dottfrieb, bie (Treue gegen fid) felbft

(benn bas ift ftaete) bei löolfram.

Dies ift nun eigenartig beutfd). Die Kunft als (Er3iel}erin — bas ift eine

unioerfelle Hnfd)auung. Die Kunft als (Ersie^erin burd) bzn Sroang 3um

lUiterleben, ITad^erleben — bas ift beutfcf) ; bas ift bie Hbfid)t ber Romantik

töie es bie (Brimmelsl^aufens ober £effings ift.

nian fprid)t aud) gern oon bem „priefter ber Kunft". ?}kx aber l)anbelt

es fid) gan3 eigentlid) um ein roeltli(^es prieftertum. Der Priefter fü^rt bzn

(Bläubigen 3um J)immel, inbem er, ber Priefter, eine J}anblung r)oll3iel)t, an

ber ber (Bläubige'nur burd) feine fromme Derfenkung Hnteil nimmt, roäl)renb

er fonft burd)aus paffiö bleibt: fo aber mirb bie UTeffe für il)n Doll3ogen.

(5an3 fo ber Did)ter : er lägt Par3iDal ober (Eriftan i^r £eben burc^leben, unb

ber anbäd)tige 3ul)örer roirb bes Derbienftes teill)aftig, bas ber Ritter ber

Did)tung fid) ertoorben Ifat. Unb ift bies benn nur fi}mbolifd) 3U üerftel^en ?

IDer ben „tTatl)an", ben „S^uft", ben „Sarat^uftra" mit bem Her3en gelefen

Ifai unb nid)t blofe mit ben Rügen — follte ber ni^t ein toenig an \id} felbft

bas erlebt l)aben, roas fie erleben?

Don biefer großen (Befamtauffaffung ift bie ^o^e Kunft be^errfd)t, bie
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du^crli^e Bctrad)tung als „leere Sormkunft" getaöelt Ijat —- unb öic frct-

Ixdi, vok 5er Kir^enbefu(^ oI)ne Hnbadit, leere So^vii toirb, roo bie fjingabe

bes {)er3ens fe^It. Hber bie unerrei(i)te pflege ber „Kunft" (elbjt, bie leiben«

(^aftli(^e Sorge für bie Sorm, |inb fie ni(f)t |d)on 3eugen eines inneren (Ern=

ftes ? Darf man piaten leer nennen, ber mit jeb^r Strophe ein {^eiliges IDerk

3U »errieten glaubte ? Unb roie benn gar einen Reinmar, ber mit jebem £ieb

arme Seelen aus bem S^Q^t^^^^ ^^^ Hlltäglidjkeit erlöft ju ^aben meinte?

Itun aber ftanben bei ber inneren (Bleidjartigkeit Don Dorausfe^ung unb

3iel für bie beiben großen Kunftformen ber (Epoche, für £t)rik unb (Epos,

bie Dinge bo^ red)t oerfdjieben. 5ür beibe türmten fid) große neue Sdiroie«

rigkeiten ber Husfü^rung auf ; aber für beibe oerjdiiebenartige : formelle

unb in^altlii^e.

Der (Epiker Ijattt ben großen Dorteil einer |eit lange gefeftigten tErabition.

Die bunte (Ersä^lungsfülle beljielten bie kleinen (Ealente fogar einfad) bei

;

nur bie großen erfc^ufen, roas toir burc^ bie le^te (EntroiÄlung ber frü^mittel«

l)od)beutf^en Seit angekünbigt (al^en: einen Zeitroman, inbem (ie aus ber

ITooelle bie [trenge (Einl^eit bes l}clben, aus bem (Epos bie lUannigfaltigkeit

ber Rbenteuer beibel)ielten ; mit mandjerlei Spielarten : E}artmann faft gan3

lTot)clli|t, tDolfram fid) 3utDeilen an bie Hbenteuergefd)i(^te oerlierenb. Don

ber Itooelle kam bie pfr)d)ologifd)e Dertiefung — bie „CCrescentia" in ber

Kaifer^ronik, ber „(5raf Rubolf", oor allem ber „HTauricius oon (Eräün"

konnten fie lehren. Don bem Hbenteuerroman kam bie „Zotdlxtäi", bie 4r*

faf(ung ber f)auptfigur in il)rem größeren 3ufammen^ang. — Das roar

.5U kombinieren, 3ur (Einl)eit burd|3ubilben ; eine Hufgabe, bie oöllig cigent»

li^ nur ber größte Künftler unter i^nen gelöft Ijat, (5ottfrieb oon Straßburg.

Hber 3U biefer großen in^altlidjen Hufgabe ber tEed)nik kam nod) eine

formelle. (Es mußte ettoas gefd)affen toerben, roas uns felb(toer(tänblid|

bünkt, roas aber nad) ber ITTeifterfd)aft bes Hltertums erjt bie 5ran3o[cn—
bie bes Itorbens, l)ier bie £el}rer ber Kulturroelt roie in ber £i)rik bie Süb»

fran3oten! — roieber entbe&t unb geübt Ratten: nämlid) — bas Bud).

Itatürlid^ l)at bas Bud) im Sinn ber äußeren tEedjnik längjt ejiftiert, unb

m6)t bloß burd) Hbfdjriften alter Büd)er. Hber inbem man eine Hn3a^l oon

Blättern mit fortlaufendem 3T^^It unter einer gemeinfamen Dedie oereinigt,

fd)afft man no6) kein Buc^ — obrool^l aud) l^eute nod) mand)er (Belehrte

unb er|t rec^t mand)er Romanfd^riftfteller in Deutfd)lanb biefer Hnfid)t ^ul«

bigt. ja gerabe moberne Probuktionen erinnern in ber unrDillkürlid)s[t)m=

tnctjcr, titcratut
* 6
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bolif^en ttai^bilbung 6er Sormloftgkcit öcs rDirklii^en £ebens an bic Seiten

ber Kaiferi^ronife : „ts ^at roo^l einen Hnfang, Ijat ein (Enbe, allein ein

(Sün3es i(t es ni(^t". UTan brauet nur ein unter Haf|ifd)em (Einfluß geglie=

bertes (Bebi^t vok ben lDattl)arius mit Hlejanberlieb ober Holanbslieb 3U

t)ergtcici)en, um hzn Unterf^ieb rDa^r3une^men, unb roie oiele (5ebid^te

bes frühen Mittelalters 1:idben ni^t einmal „Hnfang" unb „CEnbt" roie

biefe ! Hun aber gilt es burc^ eine große Hei^e oon Hbenteuern einen ein«

^eitlic^en Rl)i)t^mus burc^sufü^ren, „Dersa^nungen" ansuroenben, bas alte

primitive Ittittel ber Dorausfage fpäterer (Ereigniffe 3U oerfeinern, bie Ölio=

nomie ber Perfonen 3U be^errfd^en, Qö^epunkte bnx6) Derroeilen, burc^

(5lei(^nis, $enten3 ober Pathos ]^eraus3u^eben unb burc^ Paufen ber J)anb*

lung 3U ifolieren — unb oor allem, toas bas IDid^tigfte i[t, bie |on|t bloß

auf tEreu unb (Blauben angenommene Kontinuität ber (5efc^e^nif|e burc^

eine 3roingenbe ITtotioierung 3U erfe^en. Jn all biefen Punkten roaren bie

Sran3ofen bie £e^rmei|ter, roie fie es bei bem mobernen profaroman 3um

anbern Utal geroorben finb. Hber nic^t bloß ber große Künftler (Bottfrieb,

auc^ ber oiel größere Dichter IDolfram l^abzn ^ier i^re Dorbilber rco^l über»

troffen. IDic IDolfram — man l^ai es oft gerühmt — feinen J)elben eine

lange Seit oom Sc^auplafe faft oerfdiminben, bann aber bod^ leitmotiöif(^

einen Hugenblic^ auftauten läßt; roie er bas ITtoment ber brei Blutstropfen

im Schnee roieber l^eroor^olt; fogar mie er in etroas pebantifc^er löeife, oiel«

leicht nur aus peinli^er C5emi|fen^aftigkeit, bei jebem Superlatio neben bzn

eben (Bepriefenen anbere Hamen fteilt — biefe S^^^iuen töären bie aller*

preifenstoerteften, menn es ni^t nod^ (Eonbröiramurs unb Orgelufe gäbe —
bas finb Beroeife eines epifc^en 0rganifationsDermögens, toie es in glei(f)em

ntaße ^öd)ftens no(^ ber unbekannte Rebaktor bes tlibelungenliebes offen»

bart. Hber bie Hrt, mie (Bottfrieb bie ein3elnen p^afen bes £iebeskampfes

in allmä^lid)er Steigerung nebeneinanberftellt, ift ^voax einfaqer, aber nit^t

roeniger oirtuos.

Die Qauptfac^e aber bleibt bie Bebeutung, bie bie Jorm bes gefd)loffenen

Bu(^es für bie tltotiöierung unb bamit für bie Pfi)d)ologie l^at. (Bexoiß, toir

toiffen, ba^ IDiberfprüc^e auc^ in Kunftbiditungen nid)t feiten finb. Deshalb

bleibt es boc^ ein Unterfc^ieb, ob eine 5o^9ß lofe nebeneinanberttel)enber

£ieber Hbtoeic^ungen im Beriet 3eigen ober ein ein3elnes als (Ban3es roir*

kenbes Buc^, in bem man nad[)fd)lagen unb ocrglei^en kann. Das Bu(^

.^at als folc^es etioas ,,(Belehrtes" ; es bebingt eine immer größere (Entfer=
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nung von j^mpxom\ai\on unb 3nfpiration; un6 bic (Befa^r eines Hrbeitens

naä] DorausgeJteÄten (Etappzn Ijat IToDalis fogar an (Boet^es „n)ilf)elm

Itleifter" mit Hed)t ^erüorge^ben. (Erft im Drama wirb öie 6efa^r 6er

3U genau oorbeftimmten (Enttoicfilung einigermaßen ausgeglid)en 6urd) bic

inöglid)lieit 3U überraf(f)en, roeil ber ^örer nid)t (0 fdjnell oerglei^en kann

unb meil bas tatfäd)lid) (Befe^ene immer um einen (bxab überseugenber roirht

als bas nur (Ex^af)lk. (Eben töeil biefe $d)wlung am Bu(^ nocf) fel)lte, toar

in ber mittel^od)beutfd)en 3eit ein Drama nod) unmögli^, fobalb es über

getoiffe rein trabitionelle So^nien li'dik ^inausget)€n muffen.

Hus biefen kulturellen, äft^etifd)en unb Iiterarifd)=te^nifcf|en Bebingungen

erklärt fid) bie funbamentale Bebeutung bes (Epos für bie erfte große Blüte^

3eit unferer Dichtung, hieraus erklärt fid) aud^ ber ungeheure (Erfolg, ben

JJeinrid} oon Delbeke ntit feiner Didjtung erntete, unb ber an fid), löenn xöir

nur biefe Did)tung felbft prüfen, nid)t oiel begreifli^er erfd)eint als ber oer-

nxinbte tlTartin ©pi^ens.

Qeinrid) oon Delbeke ift ein abeliger Priefter oom tticberrl)ein, un«

meit bes je^t !)ollänbifd)en HTaeftrid)t geboren. So rDol)nte er an ber (Brenje

fran3öfif(^er unb beutfd)er Kultur unb toar 3U i^rem Dermittler berufen. —
ITad) 1160 ^atte ein fran3öfifd)er Did)ter bie Hneis bes Dergil 3U einem

mittelalterlid)en Dersroman umgeftaltet. Delbeke fd)ritt, toie es fd)eint aus

eigenem Hntrieb, 3U einer Derbeutfd)ung unb Ijatte um 1174 etroa elftaufenb

Derfe gebi(^tet. 'Da begegnet ein (Ereignis, bas für bas Jntereffe ber l)öfi»

fd)en Kreife an ber neuen £iteratur fo be3ei(^nenb ift roie bie (Enttoenbungen

ber Korrekturbogen oon $d)riften Doltaires für i^re Seit. (Ein (Braf fie^t

bas unöollenbete Bud) bei ber (Bräfin oon (Eleüe, ber (Bönnerin bes Did)ters,

unb nimmt es roiberred^tlid) nac^ ^^üringen mit — offenbar um fid) bei

bem £anbgrafen 3U empfehlen, ber bie (Einbürgerung fran3Öfif^er Kultur

(roie fpäter fein berül)mterer Iladjfolger i^ermann) pflegte. (Erft nad) neun

3al)ren erl)ielt ber Did)ter fein ITtanufkript 3urüdi, an bem er übrigens o^ne

merkliche (Entroidilung toeiter fpann. (Er roarb auf bie IDartburg gelaben

unb überarbeitete bas (Bebid)t,rDobei er nun erft ben reinenHeim burd)fü^rte,

ber btn Seitgenoffen fo fel)r imponierte roie ©pi^ens tEljeorie ber Betonung.

Denn er bebeutete bas Bekenntnis 3ur S^riftfprad)e, ba bialektif^e 5or*

men bei ber Umfe^ung in eine anbere HTunbart oft ungenaue Heime ergaben.

Unb er bebeutete burd) feine $d)rDierigkeit eine programmatifd^e (Entfernung

Don Hlltagsrebe unb bis!)erigem (Bebraud). (Einxi 1186—88 roirb bas (Be*

6»'
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ötc^t Dollenbet. Über Dclbcfees mettere (Ejiftens ift uns nidjts bekannt. 5ür

öte tlat^toelt ift er öer gefeierte Dieter öer (Eneit, öer na6:i öen preisroorten

(5bttfrie6s von Strapurg bas erfte Reis in öeutfc^er 3unge impfte, r)on

öem 6er gan3e 5eut|(^e Did|tert»al5 entfprungen (ei.

Diefe Stellung oerbankt Delbeke 3unäd)ft t)er glücklichen Stoffroa^l. Bas

(Epos Dergils ift für alle 3eiten bas ITTufter eines gelehrten Kunftepos ge=

tooröen, toeil bie aufeerorbentlic^e Kunft bes Htantuaners (bie neuerbings

i)ein3e unb Horben fo le^rreid] erläutert Ijaben) in fd)U)€r 3U übertreffenbcr

IDeife jenes 3beal burd^fü^rte, einen intereffanten f}elben 3um ITTittelpunfet

eines beroegten IDeltbilbes 3U mad|en. Hu^ I)at Delbeke mit Dergil loirkli^

eine leife Dermanbtfc^aft in jener Dereinigung Ii)rif(^er E)eiterkeit unb ibxjU

lifc^er Sentimentalität, bie ben £ieblingsbi(^ter ber Hugufteifc^en Blüteseit

befonbers bzn romanif^en tlationen nä^er brachte als !)omer. — Die Kunft

„von ntinne 3U fingen" bankte er fd^on bem fran3öfifd)en Dorbilb ; inDeutfd^*

lanb aber tourbe 3um erftenmal £iebesgefcf|id)te unb Kriegsgefd)i^te an*

nä^ernb ins (Blei(^getDid)t gebraut. Unb l^ier konnte fid) nun Delbeke als

ber er|a^rene Dtann berDä{)ren, ber (na^ ö5ottfrieb) feine IDeis^eit oon 6a

na^m, oon roo alle tDeis^eit ftammt : aus ber pegafusquelle, aus bem Born

ber antiken poefie. (Eine milbe freunblid)e IDeltu)eisl)eit »erklärt bas Bu(^^

bas bie Derge^en menfdjlid^ nimmt unb nirgenbs ben religiöfen (Eifer frül^ercr

Poeten in Sünbenfc^elten unb lüeltklagen oerrät. Damit ^ängt bie glatt

ana(f)roniftifd)c Hrt 3ufammen, bie red)t im (Begenfa^ 3U ber Kuriofitäten=

freube ber Spielmannsepen überall in ben Stil ber Seitgenoffen hinüber»

loanbelt unb bes^alb aud^ bie antike (Bötterroelt nocf) me-^r als ber fransö«'

fif^e Dorbid}ter oerbunften läfet. — Die gleite Kunft bes Husgleic^ens be*

löeift er im (Eon : bas ^öfif^e (Epos, bas einen regelrechten Unterrid)tskurs

in ariftokratifd^er Denkroeife barftellt, gibt eine Hufsä^lung aller Symptome

ber £iebe, bamit ber jugenblii^e £efer fic^ felbft prüfen kann ; aber es liebt

3ugleic^ oolkstümli^e Hnfpielungen, an bzmn ber ältere Su^örer fic^ er=

freut. (Er ift ein roenig Sdjulmeifter unb rebet gern oon ber Rul^e ; aber er

ift kein Pebant, fonbern ein reci)ter Prin3ener3iel)er — auc^ in biefer l)infi^t,

roie in fo oielen, brängt fic^ ber Dergleid) mit einem anbern tleubegrünber

epifc^er Kunft auf, mit IDielanb.

Delbeke I)at ein paar I)ilfsmittel 6er nunmel)r 3U gan3 neuer Iöid)tigkeit

auffteigenben Pfi}d^ologie bereits glücklich burc^gefü^rt : Kontraftfiguren

mie ben 6erben Krieger neben 6em fd)lad^tfd)euen fjofmann ; Derroeilen auf



€tieit — Dclöeftcs ItadjtDtrfiung 85

parabojen ITtomenten rote bei ben inneren n)iber)prü^cn ber ^angenben

bar.genben £iebe, aber aud| bei bem plö^Iidien Umfc^roung ber Stimmung

in 5iir(^t, Hoffnung, Überrafd)ung. Dor allem bient feiner Ce(^nik bie

Kunft ber (5efpräc^e unb HTonoIoge, bie an \\6) au^ ben älteren beutfcfjen

^pen (wk toir fa^en) ni^t gefel}lt l)atte, nun aber 3ur Selbftc^arakteriftih

ber perfonen unb glei(^3eitig 3ur li)rif(^=rl^torifc^en Unterbredjung ber

(Erjä^lung genügt roirb. —- (Es ift unter all biefen So^tfd^ritten ber epi=

f(^en Kunft kein einsiger, ben IDolfram nic^t \\äi 3U eigen gema(f)t ^ätte;

nur in ber Dolkstümlidjen unb altertümli^^n ITeigung, feltfam klingenbe

unb Mirrenbe Itamen 3U !)äufen, ge^t er l)inter Delbcke 3urüÄ.

Delbeke ift felbft „bie Pegafusquelle" für bie mittel^od)beutfd)e Di^tung

genwrben. Sür bie (Epik toie für bie £t)rik rourbe er mafegebenb ; sroei Ricf}=

iunqtn gelten ^ier loie bort öon bem Derel)rten „Hltoater" aus, inbem fo-

nx)l)l bie ftrengl^öfifd^en als auc^ (noc^ lieber) bie t)olkstümli(f|*^öfif^en fid)

auf i^n berufen konnten — mo(^te es aud) ben rein ^öfifd^en (Bottfricb

oerbriefeen, bafe neben bem 3arten Qartmann aud) ber ungefüge IDolfram

fic^ in biefe S^ule brängte ! — Hber aud| in feiner £ebensl)altung ^at er als

öorbilb geroirkt. löie er 1184 bei Kaifer 5i^ißörid|s roeltberü^mtem ^of»

feft in ntain3 roeilte, roie er Be3iel]ungen 3U oorne^men (Bonnern äugen*

fd)einlid) gefud^t unb gefunben Ifat, fo lieben es Qartmann, IDolfram unb

fpäterc auf il)r Derl^ältnis 3U ben (Broten leife ^insucoeifen ; roie benn über«

^upt mit ber ftcigenben ^Dichtigkeit ber bi(f)terifd)en Perfönlicf)keit bie ITei-

gung 3unimmt, biograp^ifd)e IDinke in bie (5ebi(^te 3U oerfle^ten. Das

Jntereffc bts Publikums an bem Poeten fragt banad) ; unb fo fe^t bas 1)'66)\i

merkvDürbigc pi)änomen ber „Di^terl)8lbenfage", ber (Entfte^ung oon Did|»

terlegenben fd)on bei Delbekc ein, toenn il)m ein (Bebidjt oon Salomo unb

ber ntinne (roie es f^eint) mit Unredjt 3ugefd)rieben rourbe: ber „ujeife

Sänger ber UTinne" mu^te lDeisl)eit unb Utinne auc^ einmal in Konflikt

gebrad^t lidben ; unb bas 3u)iegefpräd) bes fc^lafenben Dertreters ber IDeis-

ijeit mit bem (Eraumbilb ber Jrau Denus l)ätte roo^l ein frühes (Begenftück

3U bem Dialog bes HTinnefängers Cannl)äufer mit biefer göttli^en H^eufelin

geben können.

Hber aud) rein literarifd) loirkt Delbekes (Befamtperfönli^keit nad). 6e=

labc bzn oerftanbesmäfeig reformierenbcn 0rganifatoren unferer Dichtung

itt es cigentümli^, ba^ fie bas Programm einer „öollftänbigen" national»

literatur aufftellen ober gar felbft fd]on bur(^3ufü^ren beginnen : ©pi^, (Bott-
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\d\eb, bic 3ungbeutfd)en. Soroett gc!)t es nun natürlid) nod] nid)t bei bem

Didjter üon HTaeftrid)t, aber er \\t bodf ber öltefte beutfd)e Poet, ber fid) als

(Epiker unb £t)riker ausge3ei(^net l^at. 5^^^^^ ^^^^ ^^^ Bal)nbred)er ber

iDcItlic^en, Dom Pegafus eröffneten (Epik au(^ eine tcgenbenbii^tung 3uge«

fc^rteben, bie ben Sd^ufe^eiligen (einer engeren Qeimat, bzn aud) in ^^ü*

ringen oere!)rten Sercatius feiert ; roie man (bies rool)! fii^er mit Unrecht)

au^ 6ottfrieb ein frommes £ieb 3ugefpro^en liat, roie üor allem bic Der»

einigung von Roman unb £ieberbid)tung für bic näd)fte (Bencration fajt

(elbftoerftänblid} roirb, fo löenigftens, ba^ jeber (Epiker fid) aud) als £r)riker

beglaubigen mufe: f}artmann, tDolfram, Bligger t)on Steinad). (5ür bie

bloßen Überfe^er töie Qerbort oon S^fe^ar unb Hlbre(^t oon i)alberftabt

gilt biefe Regel nid)t, bie fa(t fd)on ber mei[terfingerifd)en 5or^^i^ung nac^

(Erfinbung neuer Strop^enformen üorfpielt.) IToi^ Konrab üon IDür3burg,

gar kein £t)riker, muß (5ebid)te f^reiben, Ulrid) oon £id)ten[tein, Don Ratur

ein £i}riker, ein er3ä^lenbes (Bebic^t; bis fpäter roieber bie $pe3ialifierun9

burd)bringt ober aud), toie bei Reibl)art üon Reuentl)al, bie (Epifierung ber

£i)rik felb[t.

Hber am beutlid)ften oerkörpert fid) bk Rad)a^mung biefes gan3 neuen

Begriffes bes „oollftänbigen Did)ters'' — bzn man im übrigen Hbenblanb

nirgenbs anerkannt 3U f)aben fd)eint — in Delbekes tC^ronerben J}artmann

öon Hue.

ntit biefem Dienftmann ber EJerren oon Hue (beren (5ef(^led)t nod) bcftel)t

unb bie alte Sd)reibung „Don (Dxo" fortführt) tritt bie 3U)eite ^auptpro*

öin3 ^ß^ ^öfifc^en Rtinnepoefie, Sc^roaben, neben bie R^inlanbe. (Er ^at

feine Jbeale aud^ gelebt, l^at btn Ritterf^lag empfangen, feinem £e^ns*

l)erm, beffen (Eob er XiebeDoll beklagt, treu gebient unb Diellei(^t aviä:i

(tüol)l 1197) einen Kreu33ug mitgemad)t. (Er ift eine jener glückli^en Ra*

turen, in benen bie Hnforberungen einer beftimmten 3eit* unb Kunftrid^tung

natürlid) begrünbet finb, roie ettoa in (Ebuarb RTörike ober Detleo oon £ilien»

cron. (Dber roenn bas originellere Begabungen finb, mag man für bic Der«

einigung einer liebensmürbigen perfönlic^keit mit angeborenem Sinn für

„ma3e", bas T^eifet Harmonie, unb für fixere Kunft an (Emanuel (5eibel

erinnern, ber roie J)artmann forool)l für fd^roäd)ere (Epigonen als auc^ für

kräftigere Reucrer ein (Er3ie]^er 3ur Sotm tüerben konnte.

E)artmann fd^eint fi(^ öon Hnfang an ein bic^terifd^es Programm aufgc»

Itcllt 3U l)abcn. Huf allen ©ebieten ber bamaligen Did)tung r>erfu(^t er fic^

:
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in 5er Hittermäre unb öer £egenöe, im Utinnelieb unb Kreu3licb ; ba^n fügt

er bk oon if)m erft literarifd) gemadjte Soxm bes „Bü(^leins" unb bic

einer „rebe", einer erbaulid)en (Er3äl)Iung nid)tgeijtli^en 3n^alts. — Seine

pcrfönlid)e (Eigenart offenbart fi^ in biefen neuen Sormen am klarjten. Düs

Büchlein ift nid)t fou)o!)l, toie man gerDöf)nli(^ fagt, ein $enbfd)reiben ober

ein £iebesbrief, als üielme!)r eine It}rifd) bur(^g€füf)rte Hbl)anblung ; man
könnte es beinaf^ einen Ii}rif(f)en (Effai) nennen. 3" Hnlcl^nung an geiftlid)e

Dii^tung — an ber ber f^reib« unb lefehunbige J)artmann fid) nidjt roenigcr

als an Delbefees Kunft gefd)ult l^at — loirb ber Hnteil oon Körper unb

Seele an ber IlTinnenot erörtert; bas I)er3 behält natürlicf) bas le^te IDort,

inbem es (mie Dogt fid) ausbrücJit) „le^rt, roie bie Itot am beften 3u tragen

fei, enttoirft Mbei eine Hrt (Et^ik bts ITtinnebienftcs unb lägt fdjliefelid) bcn

£eib als Sürbitter in einer 3ierli(f) geformten Hnfpradje bk Qulb ber (5c«

liebten erflehen". (Berabe biefe galante IDenbung i(t für ^artmann be3eid)»

nenb ; unb nid)t minber bic Kunjt, in ber er ben Dortrag längerer Reben

auf bem (Bipfei bes Bü(i)leins in ein luftig 3ugefpiötes eigcntlid}es 3miege«

fprä(j^ münben lögt unb am Sd)lu6 feine fpri({)rDörtlicf)e Reimoirtuofität in

lange Reihen gleidjer Reimpaare. — Die Kunftoollenbung fdjreckte ab : wxx

^aben toäl^renb ber Blüteseit nur nod) eine fol^e gereimte ITTinnerebe, bas

„3roeite Bü^lein'\ eine Hb!)anblung über bas angeblid)e (Blück oerliebt

3U fein, fi^er aus feiner IDerkftatt, aber roo^l ni^t oon bem Rteifter felbft.

(Erft im 14. unb 15.3a^r^unbert finb bie „HTinnereben" eine beliebte (Bat»

tung geroorben, na^bem bie Kräftigung bes allegorifdi^bramatifd^en (Ele»

mcnts fie nä^er an anbere trabitionelle So^^i^^n ^rangebrad)t ^atte.

£i)rif^'bibaktif(^ toie bas Bü^lein, im Con, in ber 5orm aber rein epif^

ftellt ber „Hrme J}einrid)" ^artmanns originellfte Sd^öpfung bar. (Es ift

geroiffermagen eine toeltlic^e £egenbe: eine n)unberer3ä^lung mit erbau-

li^er nienben3 unb l)iftorif(^er (Beltung, aber nic^t aus bem Kreifc ber oon

ber Kir(^e fanktionierten Ejeiligen, fonbern aus ber Dorgef(f)i^te oon Qart*

manns eigenem i}errengefd)led)t. Die Stammesfage ber E)erren oon Hue

berid)tete oon einer tltig^eirat mit ber (Eo(f)ter freier Bauern unb motioierte

fie burc^ bie Hufopferung, bie biefe bem Qerrn betoiefen ^abe. So roirb man

fid^ bzn Urfprung ber £egenbe benken können, bie fid^ bann an bie oiel oer*

breitete „5reunbfd)aftsfage" mit bem Rtotio ber i}eilung bes Husfa^es burd^

reines nTenfd)enblut angefd^loffen 3U l)aben f(^eint. — IDenn nun r}artmann

bas Büd|lein für ficfy felbft gefdjrieben 3U ^aben f^eint, um fi^ über ein



88 mittcI!|oc^5eutj(^c ocit

Problem klar gu rocrben, bas fein nad)5enklic^es (Bemüt beunru!)igte, fo

\\t btefe ,,re6e" too^I 3unä(^ft für 5en engeren Kreis beftimmt: er roill fic^

6en ,,£euten" angenehm mad|en, inbem er in 5er IDintcrJtube eine (Bef(^id|tc

erjä^tt, 5ie fie alle intereffieren mußte. (Es ift, in freilief) red^t oeränberte

Der^ältniffe überfefet, roie rnenn ein noröijc^er Skalbe feinem i>errn unb

öeffen (5efolgf(^aft oon ben (Taten ber Dorfa^ren fingen toürbe. ttur fo

f(^eint mir bie gan3 finguläre Eai\ad]c einer (Ersä^lung aus ber unmittel=

baren Dergangen^eit ber eigenen Qeimat erklärlid) ; in einer Seit, in ber nid)t

einmal mel)r bie lei^tere S^^m ber Ballabe für folc^e Stoffe üblich toar

!

f}artmann gibt feiner (Ersä^lung aud] öugerlid} bie 5orm ber £egenbe

mit erbaulicher Betrad)tung unb biblifc^er Berufung am (Eingang, (btbü

unb Hmen am Schluß ; roas übrigens au^ für jene tEenben3 auf bas abge«

fd|loffene ein^eitlid^e ,,Bu(^" c^arakteriftifc^ ift. Das ITtarttjrium it)irb aber

ni^t Dollbradit, fonbern bie 3ungfrau mit irbif^em (Blü(k gekrönt, naqbem

i^re (Dpferbereitf(^aft erft ben Ritter bis 3um Der3id)t auf bie Teilung, bann

aber C^riftus bis 3U ber tüunberbaren Befreiung üom Husfa^ gerührt ^at.

(irofe biefer —- 00m Stoff befohlenen — Rnnä^erung an bzn optimiftif^en

Stil ber ijelbengef^i^ten Ijai bie <Er3ä^lung aber bod> Don ber Hrt ber

£egenbe löefentlid)es übernommen. Die Klage bes ITtäbd}cns um bas il]r

oerfagte tlTarti)rium /gehört 3U bzn toenigen Stellen, in benen Qartmann

bie „ma3e" perliert. Unb faft genau in bie UTitte bes (5cbid)ts l)at ber aus-

ge3eid)nete Rechner i^re große Hnfpra^e geftellt, eine £aienprebigt über

bie Dera(^tung ber IDelt unb bie IDertlofigkeit bes 'Jrbifd^en, bie fic^ mit

bem ]^armonif(^en Husgang faft fo toenig oerträgt roie ber ^eitere Schluß oon

£eftings „Itat^an" mit bem (Ernft ber aufgeu)orfenen Probleme.

Die (Er3äl)lung felbft ift meifterl^aft in i^rer einfad)en S^li(^t^eit unb

freunblic^en Sad]lid)keit ; bie (E^arakterfc^ilberung gibt bie tEt}pen anf(^au=

lic^ u)ieber unb »erfagt fid) ber mobifi^en S^-^ube an ber fcelif^en Parabojie

bod^ ni^t gan3 : bie reine Jungfrau fte^t in i^rer Bereitfi^aft 3um Opfer«

tobe naM cor b^n ITTännern, o^ne um S^bensbreite S(^am 3U empfinben.

Döllig auf b^n Rei3 ber parabojie ift bie noirkli^e £egenbc gebaut : bie

(5ef^i(^te oon bem „guten Sünber" (Bregorius. Das Kinb eines Jncefts

roirb (Bregorius fc^ulblos ^er (Batte feiner HTutter ; er büßt es in ial)relanger

einfamer Buße auf einem Stein im IHeere, bis feine Reinheit b^n Römern

geoffenbart unb er in rounberbarer IDeife auf btn päpftlic^en Stu^l geholt

toirb. Die unoerfc^ulbete f(^reckli(^e Sd)ulb bes d^riftlidjen Öbipus finbef
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in 6er (Erhebung öes oerlajjcncn Büfecrs auf bcn t|ö(^ften tE^ron i^r (Bcgcn*

hüb. — (Berabe an btefc (Er3ä^Iung l^aben fi(^ neucrbings Diskuffionen

über öen literarif^en IDert 5er mittelalterli^en (Epik geknüpft : Bens, ^^^

berebte Perfekter ber fpätercn DoIksbüd)er f^at (unter Berufung auf keinen

(Deringeren als lOil^elm (Brimm) [ie für unerhört roeitfcEitDeifig unb interejje»

arm erklärt; ein paar kernige IDorte aus bem Dolksbui^ Don 6regorius

böten uns me^r als !}artmanns ganse £egenbe. VOal^ü I}at bemgegenüber

mit Hed}t bie UnoergIeid)barkeit ber (Eed}nik ^ier unb bort betont. Dor

allem l^aben beibe £egenben oöllig oerfdjicbene Hb(i(f)ten. Das Dolksbucb

toill toirklic^ nur merkroürbige Hbenteuer er3ä!)len unb baburcf) eine (Befamt=

ftimmung erregen, meift roie ^ier eine fentimental'erbauli^e. Dagegen iDill

öer Did|ter ber ^öfifdjen Seit ben £efer bas (Banse burc^leben laffen, toill

ihn bur^ JTot, Reue, Befreiung ^inburcfjsie^en ; bas toill Seit. (Bregorius

roirb il^m ßum — natürlid) gejteigerten — Hbbilb bes iugenblid)cn ZddiU

finns ; aber ber mu& balb abgetan loerben, benn felbft bie ungeröollte Sünbc

oerlangt fd)tDere Bufee. IDic (id) bie Damen oom f}ofe £ubiDigs XIV. seit-

toeilig in ein Klofter surücksogen, um in frommer Beteiligung am geiftlic^en

£eben fid) 3u reinigen, fo ge^t ber ^öfifd)e £efer ben gansen Buferoeg bes

(Bregorius bur^.

Hber aud) fonft kann i^ bas Urteil Don Bens gcrabc über ben (Bregorius

nid)t billigen. Die £egenöe entl^ält Dielleid)t bie f^ön(ten Stellen ^artmann=

fd)er Dichtung. Die Hbfc^iebsrebe bes (terbenben Vaters barf |id) neben

berühmte Parallelen toie bie oäterlid^en (Ermahnungen im Bud)e (Eobiac ober

im f)amlet [teilen unb burd)bringt bas l)erkömmlid)e 3bealbilb bes d)rift»

liefen Ritters mit perfönlid^fter (Empfinbung. Die S^^ube über bas f<^önc

Kinb — bas bei feinem bunklen Urfprung roieber als eine parabojie toirken

[oll — i[t Don l^errli^er i)elle, bie an IDolframs Dergnügen über ben Badi-

fi[^ (Dbilot erinnert. Hber oor allem i[t ber Rufbau in [einen too^lbered)«

neten Proportionen mei[terlid); kun[tDoll unb glüdilid) bie Hrt, toie ein

£icblingst^ema ber (Epoche, bas Hbroögen geiftlic^en unb ritterli^en £ebens='

glüdis, eingefügt i[t. Rubere Dinge, bie nic^t [oroo^l auf bas Publikum

berechnet [inb, als oielme^r aus i)artmanns innerer Überein[timmung mit

il}nen l^eroorge^en, mögen uns roeniger gefallen : roie etwa (Bregor [i^ bas

(Ent[e^en [einer „lUutter, Ba[e, (Battin" (roie $opl)okles [pielt ^artmann

mit bem 6rau[igen bie[er 3ö^ntität !) [i^ 3unäd|[t mit bem (Berückt erklärt,

bie Sür[tin könne i^n für einen „ungeborenen ITTann'' galten — bie tUife^
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i^enat von 6etn Dirf)ter 5cs „Hrmen I}einn^" glcic^ neben 6en Jnceft ge-

[teilt ! — Die vorgeführten S^Buren finb roieöer bisJiret, aber fid^r geseid)*

mt: ber kluge Rht, bie 3U frü^ fd)abenfro^en ITTönc^e, ber gute unb ber

böfe S'A^^^ ; foQör bie (5efd)tDi[ters(EItern bleiben nid^t gan3 ungefel)en, too«

bei bie S^au (tarier i(t als ber UTann, roie bei i}artmann fa(t immer.

3nnerlid) (inb has aud) ^ie Ji^ouen in ben beiben großen (Epen, bcm

„(Erec" (um 1191) unb bem ,,3tDein" (um 1201). ^artmanns Heigung jur

mä3e, 3um Husgleii^; 3ur Üollftänbigfeeit 3eigt \\ä) [c^on in bem Itebeneinan»

ber : (Erec ein 3U oerliebter Ritter, fo ba^ er an ber Seite ber aus ber Hrmut

heraufgeholten (5attin fi^ „oerliegt" unb nun, burc^ il^re eigene HTa^nung

aufgepeitfc^t, fie fic^ oon neuem erobern muß; unb Jroein, ber (aud^ ehtn

bur^ (Erecs $d)i(fifal getoarnt) ein 3U roenig oerliebter Ritter, bie aus bem

n)unber|(^lofe geiDonnene (Battin 3U rafd) üerläfet unb nunburd) tiebestoa^n*

finn unb Kämpfe (i^ 3U i^rem Befi^ er(t töieber läutern muß. Hlfo (Er»

3ie^ungsromane, unb oon ftreng*l)öfi[c^er Haltung; niemals töürbe fid)J)art«

mann erlauben, bie (Litulatur bei ber Hennung bes Königs Hrtus fort3ii«

laffen, roas IDolfram unbebenklid) tut. Hber er bemeift aud) ^ier bie (Bleich*

mäfeigkeit feines IDefens unb i(t bei ben Kämpfen fo anf(^aulid) roie bei ber

Dorfü^rung ber feelifc^en (EntroiÄlungen, auf benen l)ier (unb fd)on in ben

treulich benu^ten fran3Öfifd)en Dorlagen) bereits bas J)auptintereffe liegt.

Der £ötoe, Jroeins Begleiter, toirb mit bem gleid)en freunblid)en Hnteil ah^

gemalt mie bie tt}pif(^en Dertrauten ber Qelbinnen.

Hber 3rDifd)en bzn beiben (Epen liegt bod) eine fo geringe (EntroiÄlung roie

in i}artmanns gansem Did^ten überl^aupt
;
^at man boc^ lange ba3u ge«

braud)t, bie Chronologie feiner IDerlie einigermaßen fid)er feft3ulegen. Don

Hnfang an Ijat er nid)t bloß jene Spra^* unb Reimgeroanbtl^eit, bie il^n

3um £iebling ber pl)ilologifc^en Beurteiler madjt, fonbern auc^ bie feltener

geroürbigte Kunft ber Dispofition, ber glüdili(^en Dert)ältniffe ber Hbf^nittc

3ueinanber, ber gef(^iditen (Einführung unb bes freunblid)en !}erausgelei*

tens. Unb fo fte^t es mit feiner Did^tung roie etroa mit ber (Eid^enborffs

:

oollenbeter Husbruck ber errungenen Qöl^e, aber kein Sortf(^ritt ber Kunft ;

£iebli^keit, aber o^ne (Liefe; Hnmut, aber menig Kraft.

^n all biefen Punkten f(^eint t^m ein Ilebenbu^ler überlegen geroefcn

3U fein — ber ^b^n besl^lb unterlag. (Bottfrieb oon Straßburg, ber größte

literarifd^c Kritiker b^s 6eutf^n RTittelalters unb ber größte literarif^

Kritiker Deutfc^lanbs oor £effing, nennt unmittelbar na^ bem il}m ^öc^ft
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fi)mpat^if(^en f}attmann Bligger von Steina^ (1165—94 belegt). IDir

fyxben von if)m (Bebid^te urtb roiffen, bafe aud) er roie Delöeke, J)artmann,

IDoIfram £r)rik unb (Epik öereinte — aber fd)on bas loijfen roir nur aus bem

,,tEriftan" (unb einer Stelle bei Rubolf von (Ems). Don bem „Umbef)anc",

bem aus £iebesgefci}i^ten sufammengeroebten Ceppi^ bes pfäl3ifd)en Did)«

ters finb nid)t einmal fo oiel Crümmer erljalten roie üon feiner Stammburg

lleÄarfteinacf). (Bottfrieb nun preift an I}artmann roie an Bligger bieKunft

Us tDortes unb bes Heims, il)re Dollkommene ITteiftcrfdiaft im Rusbrucfe;

aber {}artmanns Hebe d)arakterifiert er als einfad} unb f(^lid)t, Bliggers

als ergaben, ^artmanns IDorte kommen rein unb kriftallklar, freunblid?

3U bem i}örer ^eran ; Bliggers (teigen roie ber Rar in bic fjöl)e. J}artmanns

Derfe finb innen unb aufeen fd)ön gefärbt unb ge3iert, aber es finb IDortc,

lüie man fie geroo^nt ift; Bliggers Derfe aber (mie ber Did)ter bes Criftan

unstoeifel^aft mit Hnfpielung auf bzn tLxtd, unb looljl aud) auf bzn 3n^alt

bes „Umbe^ancs", bes „IEeppi(^s" fagt) fd)einen oon 5een gefponnen, ober

bod) oon i^nen felbft erft kunftreic^ gerooben ... So toar er roa^rfd)einIid)

ein kül)ner Iteuerer ber Dersfpradje, unb 3töar babci oon fold)er Klarheit,

ba^ (5ottfrieb i^n gegen IDolfram ausfpielen konnte, ber il)m ber 3n^«9^^iff

bes kunftlofen Heuerers unb geroaltfamen (Driginalitätsfuc^ers toar. Hbcr

für fold)e (Erfd)einungen I^atte bie Seit, gan3 in einer ITToberi^tung b^fan^

gen, keinen Sinn; tro^ ber Hncrkennung ber beften Hidjter r)crfd)roanb Blig»

ger roie oielleid)t ©fterbingen t)erfd)toanb, roie J}einrid) oon Kleift l)ätte Der=

fc^roinben können.

IJartmann bagegen ^at einigen (Einfluß auf alle folgenben Did)ter aus-

geübt. Die Sorgfalt ber Sprad)e ift ja bei il)m rocit über bie Dcrsfc^lufe«

Korrektheit Delbekes fortgefdjritten ; bie (Er3äl)lungskuntt ift ruhiger geroor»

ben. Dor allem aber ift fcer Stil literarif^er, ber lEon bud)mä§iger geroor*

btn : Delbeke füljlt fic^ nod) als münblic^en (Er3äl)ler unb fängt gleid) an :

„3^r roigt ja, roie ber König Hlenelaus —", toä^renb Qartmann bie (Ein=

gangskapitel in bie Htobe bringt, bie mit if)ren allgemeinen Betrad)tungen

ni^t nur btn (Brunbakkorb ber gan3en Did)tung abgeben, fonbern au^
allein tDieberl)olt gelefen unb 3U Husgangspunkten ber ^öfifd)cn Untermal»»

tung gemalt roerben können. Das gleid)e gilt oon jenen (Befprädiftückcn

roie 3roif(^en bem Hbt unb (Bregorius über bcfd)aulid)es unb tätiges Z^htn :

un3tDeifell)aft I)at fid) an biefe nad)bilbungen gefellfd)aftlid)er £ieblings=

biskuffionen ein fo ftarkes Seitintereffe gel^cftet roie an getoiffe Dialoge bei
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€urtpK)cs ober an bie Disputationen im oierten Hfet bei 3b}en. Sotc^ Der^

binbungen ber 3eitIo{en l)onbIung mit aktuellen Problemen liefen fi(^ bes*

Ijalb aud^ anbere nid)t entgegen.

Die Derhörperung bes literarif^en „Schülers" ift IDirnt uon (ßraoen»

berg in feinem Roman „IDigalois, ber Ritter mit bem Rabe" (balb naö)

1 204) : bie erfte f}älfte ift gan3 oon ^artmann abhängig — ba erf(^eint ber

„Parciöal" unb in ber 3U)eiten ftel^t ber Poet an^ unter IDolframs (Ern^

flu6 I Der frönkifdje Ritter, ber am Qof Bert^olbs IV. r>on Hieran lebte,

bearbeitete fran3öfifc^e Quellen, toie es fci)eint, mit einiger S^^ßi^^^t, toie

er benn eine gef(^ic^tli<^e perfönlidjkeit, bcn (Brafen ^orjer oon HTansfelb

(Rnfang bes 1 2. 3ol?i^l?unbert$) unter bie üon löigalois befiegten Reiben

mifdjte. Seine (Eigenheit liegt aber in ber tteigung, billige prebigtmä§ige

Betrad)tungen auf^ö^epunkte ber(Er3ä^lung ein3ufte&en. „IDo einem reinen

IDeib $d^t>en gef^e^en könnte, ba muß ieber brape ITTann mit (Befa^r bes

£ebens für fie eintreten
; fo Ijalte ic^ es unb fo rate id} es." Ober nac^ bem

Zob eines üerru(^ten aber tapferen ReÄcn, ben übrigens Xöirnt in feinem

ritterlidjen (5ered)tigkeitsfinn öon feiner (Beliebten l)er3lic{) beroeinen lö^t:

„So enbet alles £eben in ber jlD^lt'. IDer \xdi i^r ergibt, bem toirb oon

5reube, Befi^ unb Hnfel)n fd^liefelicb nicf^t me^r 3uteil als mir oon ber Kaifer«

kröne ! Hber loer in biefer IDelt Lottes £ol}n erroerben toill, feiig iff ber

3U preifen, fobalb es an fein (Enbe ge^t. So möge es uns gef(^e^en l" Diefe

Stelle, bie einen ijö^epunkt ber (Er3äl^lung toic mit Seltnen ^eraus^ebt, roar

es too^l oor3ugsu)eife, bie bem guten (Braoenberger einen pia^ in ber

Dic^ter^elbenfage gefiebert ^at. Denn fein Itadifolger unb Dere^rer Konrab

oon n)ür3burg fc^ilbert i^n in ber Hllegorie „Der £o^n ber IDelt" (um

1280) als ntufter ^öfifc^en n>efens (unb Ijat i^m oielleid)t nur bes^alb

einen Kreu33ug nac^gefagt, ber freili^ an fid^ nic^t unroa^rfdieinlid) toäre).

Diefem treuen Diener offenbart nun „Srau IDclt" i^re innere f}ä6lid)keit,

roie fie 3toar oon oorn fdjön an3ufei^en ift, innen aber ^o^l unb oon eklem

<Be3ü^t erfüllt loie bie Dämonen ber oerfaulten IDalbbäume. Unb fo kommt
DOirnt 3U ber Hbfage, bie aui^ in bem Si^lu&roort feines Hrtusromans ent=

galten ift. (Eine jener häufigen „Begegnungen", in bcnen bas Mittelalter

IDeltanf^auungen kämpfen läfet : 3u Salomon unb ITTarkolf, Salomon unb

ber HTinne, Ritter unb Pfaff tritt ^ier ber ritterli^e Dichter unb bie IDirk*

lid)keit . .

.

(Ein 3roeiter f}auptfc^üler Qartmanns ift für ben fteigenben (Eklekti3ismus
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bc3cid)nenö. IPcnn \d]on VOxxnt J)artmann unb IDoIfram 3U £cl)rmci|tcrn

Ijat, fo kommt hex f)ctnric^ oon öem H^ürtin (um 1220, aus Kärnten)

nod) VOnnt fclbft Öa3u. Sein großes (Beöid)t „Die Krone" (in öcr eine Reilje

öon Rbenteuern rote 3utDeIen oon öem Stirnreif sujammcngefa^t roerben

(ollen) bel^anbelt nadf Singers ItadjrDeis 3uerft ein!)eitli(f^ eine (5e|(^i^te

aus Hrtus* £eben unö fü^rt bann in loferer Kompofition im 3U)eiten (Eeil

Hbenteuer (Bameins nätjer aus, bie 3uer[t nur angebeutet roaren. (Bamein,

öüs ntufter rein I)öfifd)en J)elbentums, toirb babei nad^ IDolframs Dorbilb

als (Epifobenfü^rer im er|ten Ceil, als I)auptper(on im sroeiten benu^t. Unb
roie IDinrt befriebigte anä) biefer gelel)rige Sd)üler bes guten £el)rers f}art»

mann Un (Befdjmadk ber Seitgenojfen ; kam er bod) auä) i^rer Hcigung 3um

„Cijklus", 3ur (toffrei(f)en Hbenteuerfammlung entgegen — toenn aud} auf

Koften ber kaum geroonnenen ftrengern Kon3entration I

Der größte Scf|üler !}artmanns aber ift (Bottfrieb oon Strasburg,
toä^renb [ein Hntipobe IDoIfram mcl)r auf Delbeke unmittelbar 3urückgel)t.

6ottfrieb oon Stra^urg (d)eint ein Bürgerlid)er geroefen 3U |ein ; keines»

loegs roar er (Beijtli^er. Der (Elfäf(er Ijattt 3U bem na^n S^an^rcirf) oon

oom^erein literarifdE)e Be3iel)ungen ; oon bem kernbeutfd)en IDefen feiner

f)eimat ift bagegen kaum etroas bei bem ITIanne 3U fpürcn, über ben toir

f(^le^tcr als über irgenbeinen großen beutfd)en Kunftbid)ter fonft unter*

rietet finb. D06) mxb wolji 3utreffen, roas Bed)ftein meint : bog er in lcib=

liebem IDo^lftanb gelebt ^at, ba bie Klagen über Hrmut unb Bebrängnis

bei il|m fel)len, bie fonft bei ben (Epikern fo beliebt finb, gan3 befonbers aud|

hzi JDolfram. Ulan möd)te fic^ and) (Bottfrieb gern als einen eleganten

tjerm oorftellen, ber in ben anfprudjsoollften Kreifen ber (Befellfd^üft mel)r

als ber bcf(^eibene £iterat i)artmann unb ber folbatif(^c Dilettant IDoIfram

oerkel)rte. — (Er ift nicl)t alt gctoorben ; bie Hngabe [einer So^^tfe^er, ba^ i^n

ber tEob oor Dollenbung bes „Criftan" abgerufen Ijahe, oerbienen allen

(Blauben. Hber roas er l)interliefe, fid)ert iljm ben Huljm, unter ben beutfd^n

Did)tern oor (Boetl)e ber größte Künftler geroefen 3U fein.

Um (Bottfrieb ri^tig 3U toürbigen, mufe man oon ber 5orm feiner Di({)»

tung ausgel^en, bie allerbings felbft toieber aus bem 3n^alt geboren ift;

[oR[t tDäre er kein roal^rer Kün(tler.

Delbeke l}aitt bas Bei[piel gegeben, fjartmann unb Bligger Ratten es

fanktioniert ; bie beiben getrennten (Bebiete ber (Epik unb £i)rik (ollten ein»

anber genäl^ert toerben. Dod) blieb es bei bem ITtei(ter {)einricf) eine reine
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Pcrfonalunion ; roä^renb J)artmann in 6er S^^^ ^^s Bü(^leins, ja au^ in

6cr Qaltung bes Hrmen l)einri(^ einer Der|(f)mel3ung {d)on tatjäd)lt^ nä^r«

rüÄte. Diefe rourbc nun aber au^ bur^ inhaltliche (5efid)tspunltte geför«

bert. (Es i(t feein Stoeifel, ba& bie £t)rifecr aus ber ITTinnepfrj^ologie ber

(Epen Selbftbeobat^tung gelernt ^aben; umgekehrt l^at aber Burbad) aud)

Dermutet, (5ottfrieb feönne oon feinem tanbsmann, bem HTinnefc^olaftifecr

Reinmar oon J)agenau für feine Kunft öer pft}c^ologifd)en 5erglieberung (bie

man übrigens überfd)ä^t Ijat) profitiert ^aben. IDir merben no^ 3U seigen

^aben, toie bie (Epik mit i^ren S^ngarmen nad) ber puriftifc^ reinlt)rif^en

ritinnebi(^tung langt, xoie bie lijrifdjen UTomente im (Epos — Hnrufung,

$(^lufegeleit, UTonolog, Klage — ausgebel^nt toerben. — (Bottfrieb ift es nun,

ber biefe ,grofee 3eittenben3 erfüllt. (Er leiftct für bie (Epo(^e, in ber öie

ntinne (Ehrenpflicht ber Jugenb tourbe, roas ©oet^e für bie Iciftete, in ber

bie Verliebtheit offisielle Selbftoerftänbli^kit marb : er f^uf ein Irjrifc^es

(Epos, löie ber „lDertl)er" ift ber „^riftan" eine (Er3ä^lung, bei ber alles

Profaif(^e bes Berid)ts in lr}rif^e Stimmung aufgelöft ift unb in ber biefe

li)rifd)e Stimmung fid^ il^re eigene Sorm gefd^affen I)at.

Der „n^riftan" ift in gefteigerter (Beftalt, tüas in geringerem Htafee bie

,,£eic^e'' finb, bie aus frül)mittell)od)öeutf^er 3eit in bie klaffifd)e übernom«

men tourben : Kantaten mit einem aus bem 3nl)alt ^eroorfprießcnben XDtä]^

fei reid^erer lr)rifd)er Reimbilbung unb einfad^erer epifdjer Reimpaarung.

tDie IDalt^ers £ei(^ beginnt ber ^riftan mit rein li)rifd)en (Bebilben unb

ftrebt fortcDö^renb 3U foldjen empor; unb gerabe inbem 6ottfrieb immer

toieöer bie Reim* unb IDortfpiele aufnimmt, bie biefcn Hnfang berühmt ge*

ma^t l^aben (fogar ber Itteier J}elmbred)t fc^eint fie 3U parobicren), befreit

er fie oon ber 3foIißtung einer blofeen (Einleitungspoefie. Diefer Prolog

felbft ift freili^ faft 3U liünftlic^ : 3U ber ftrop^ifc^en 5orm, bie fic^ nntDill^

feürlidb in ber Ri^tung auf bie üollkommenfte aller ftropl)if(^en Bilbungen,

bie bzs Sonetts, ^inbemegt, kommen nod) akroftic^ifi^e Spielereien: jebe

Stropl^e trögt einen Buc^flabcn bes Hamens „(Braf Dieterii^" unb bann no(^

6as C unb J ber Qauptgeftalten an ber Spi^e eingef(^ni^t; toir al}mn es

ni(^t, K>el(^em 6önner bas galt.

Rber aud^ toeiter^in l^at (Bottfrieb feines UTeifters i)artmann (5ef(^ick in

6er (Blieberung fortgebilbet, inbem er 3U ber epifc^en J^^t^i^punlition bie

Irjrifd^e ®r(^eftration fügte. Die Kunft, mit 6er in ber S^ilberung ber

„nthtnegrotte'' lijrifc^e Hk^ente jeber Hrt, Reim« unb IDortkunft aufgeboten
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merö^n, um fol^c Partien t?on rein epifd)en ab3u!j«ben, kann gar mci)t genug

berounöert toerben: rok ba bie muiikalifc^en IDorte „linöe" un6 „roinbc"

feontropunkttfd) öurc^gefüfjrt unö mit öcm (5efü!}IsuK)rt „füge" bur^je^t

Eoeröen. (Bottfrieb oerioenbet fe^in S^^^n^^^^i^t ol?ne d^arakterifierenbe ober

mu{ifealif(^e Hb(id)t ; er entlehnt ber £i}rik bie tteigung, Hbfäfee burc^ „S^x^

matenreime'' !^röor3ul^eben unb bur^ offene Reime mit langen oollen Do=

kalen, auf benen bie Stimme ausrufen kann: anbersmä; ober roä^renb

er fon(t bie Derfe „brii^t'', b. ^. eine ftarke Pauje stoifc^en 3toei Heime (teilt,

bamit ber Sinnesabfc^nitt ben metri[d)en S^^h ^^^ serreifet, [fliegt er an

fol^e Stellen ,,Heime binbenb" mit einem na(f|^allenben Derspaar:

nein 6es tranhcs was ntl)t m§
Brangaenc loarf in in öen s6.

(Dber er {^liefet bie Hb[c^nitte mit IDorten, beren Sinn nadi^allt: nie unb

ö^nlid)en IDorten. — (Dottfrieb ^at für bie „IDolluft ber (Ebne" in ber Ders=

er5ä^lung fo oiel Heues getan toie 5riebri(^ Hie^|d)e für bie in ber profa.

Diefe Kunft ber Spra^be^anblung Ijat ber Di(f)ter \a jelbft in ben Dorber=

grunb geftellt: er l)ätte [ie hzi bzn oon i^m gepriefenen Sängern ni(^t (o

gerühmt, loenn er ni^t in il)r eine f)auptaufgabe ber Did)tung gefel)en l)ätte.

€s galt, bie beutfd^e Sprad)e gefd^meibig 3U mad)en, fid) über ben otoang

bes oufalls unb bie Bequemlid)feeit ber l)erfeömmli(i)en Sornieln 3U ergeben

;

es galt für bie (Epik 3U erreid)en, roas bie £r}rik f^on ht\a^ : ba^ aus ber

jungen Sc^riftfprac^e ein mufikalifdjes IDerk3eug roerbe. IDem fie immer

no(^ roefentli^ nur ein Husbrucksmittel, nur bie Trägerin bes 3n^alts roar,

toie bas im gan3en bo^ für ben (Epiker IDolfram gilt, ber mußte bem

Strafeburger Sänger als Barbar erfd)einen. D)olframs Jr^ube an originellen

(5leid)ni^Jen erfd)tDerte bas Derjtänbnis unb roar 6ottfrieb nid)t nur fo un=

befyiglic^ tote f}ebbels (Eieffinn bem realifti[c^en (E^aterbirektor £aube,

fonbern au^ rDibermärtig als ein Hngriff auf bie innere i}armonie, als ein

läjtiges Dorbrängen ber perfönlic^keit, wo bie Sad\z gelten foll.

Hber 6ottfrieb ift natürlid) bei biefer elementaren Kunjt — bie barum

freili^ nod) keine leid)te i(t ! — nid|t fte^en geblieben. Die Kunft ber Der^

fle(^tung ber Htotioe ftel}t auf gleid)er E)ö^e ; nid)t einmal jene okrofticf)ifd)en

Bu^ftaben ^ unb 3 finb ifoliert : fie bereiten auf bie £ift ber fo be3ei(f)neten

Spane Dor, bie als £iebesboten in ben Baäi geroorfen roerben. Dabei bleiben

aber bie einseinen Hbenteuer felbftänbiger, als fonft im l^öfifdien (Epos, unb

jebes ^at feinen eigenen Stil. Das £ieb oon bem HTufterknaben (Eriftan ~



96 mittclf)0(i|öcutjd)c Seit

Über 6cn roicöcr IDoIfram fi^ luftig mat^t: „meinen Parcioat \]at frcilidi

kein foldjes 3^^^ oon einem Qofmeifter ersogen!" —- ift ein eleganter (Bc*

fellfc^aftsüortrag über bzn oollfeommenen (Bentleman unb bie (Er3äf)Iung

roie UTarke bas £iebespaar überra|(^t i(t ein fenten3iö|cs 5cibliau mit epi«

grammatifd}:=ironi(d^em S(^lu6, unb bgs ITTäre oon ber £iebesgrotte ift eine

^eiße Ii}rif(^e ittoDclIe im romantifd^en Stil. Unb raieberum: tro^ bicfen

mol^lkomponierten $timmungsfd)attierungen ift bas (Banse ein^eitlid) in ber

(Befamtftimmung. Ittan nennt es too^l „bas ^o^e £ieb oon ber lUinne'' im

(5egenfa§ 3U IDoIframs „Qo^em £ieb oom Rittertum". Hber roie (Bottfrieb

bie lUinne auffaßt, ffließt biefer Begriff bas Rittertum ein. SoldjcrUTinne

ift nur ber oollkommene Ritter fä^ig ; nur xoer burc^ alle {)öfif^en Künfte

fein rjera geftä^lt unb fein (B«müt er^öl^t ^t, nur toer fur^tlos unb fieg»

reid^ auf fteuerlofem Boot über bas Hteer fahren unb Drachen löten feann

;

nur xDer fingen unb bieten kann — nur ber ift ber UTinne fällig, mag aud)

bie gemeine ,£iebe jebem Bauern unb bie einfache berbe Zuneigung bes

(Ehegatten toenigftens einem braoen unkultioiertcn König frei fte^n, ber nur

einfa(^e (Befühle kennt. Die lUinnc ift bie ^öd)ftc Blüte bes Rittertums ; in

i^r erft 3eigt fid), ba^ gan3 erreid)t ift roas bie ^fifc^e (Er3iel)ung anftrebt:

bie innere Unabl)ängigkeit unb Si^ciljeit in ber J}ingabe an ein felbfigeroä^l*

tes 3beal. Die konoentionelle UToral ber Utaffe ^ört für bie Huserroä^lten

auf — bas ift bie gefä^rli^e £e^re ber Rtinnepietiften roie aller pietiften
;

fogar ber liebe (Bott muß in ber probe bes Gottesurteils i^rem fiegreic^en

IDillen bienftbar fein. 3^r (Bemüt ft^roebt über allem Hlltag in ber (Er*

^ebung beftänbiger gegenfeitiger (Ereue, in ber Kraft beftänbiger (Creuc

gegen bas eigene 3<^- ^^^ £iebesgenuß, fo glü^enb er erfe^nt unb gefeiert

toirb, ift bod) fd)ließlid^ nur ein Srjmbol für bie geiftige Derflet^tung smeier

£lusern)ä!)lter, bie über alle J)inberniffe fi^ 3uflogen unb fid| 3uge^ören —
ein tUotiD, bas fd)on bas kunftreid)e tTamens» unb IDortfpiel ber erften Derfc

als (Brunbakkorb fi)mbolifc^ anf(f)lägt.

(Befahren birgt biefe Hnfd^auung ni(^t bloß für bie Utoral — aud^ bem

Unfrommen roirb ber Betrug bes (Bottesurteils unbe^agli(^ fein, nid|t an

fid), als Der3toeifelte HotiDe^r, fonbern töegen (Bottfriebs frioolen Behagens.

E}ier fpringt gleid)fam jener urfprünglit^e ,Criftan aus ber Derfeinerung unb

Oereblung heraus, ber HllerrDeltsjunge, man möd^te oulgör fagen : ber ZaH'-

fenbfafa ; ber l)öl)ere (Eulenfpiegel, ber immer auf feine Süße fällt ; unb alle

Kunft bes Dieters genügt kaum, um für biefe „gute Sünbcrin" unferc
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$r)mpat^ie 3U erhalten. Un5 fo mufe er aud} fpradilic^ mand^mal feünjteln,

bas Süge überlüden. H6er fein (5Iaube ^at i^m geholfen : er Ifat wxxMäii

an öiefc Kraft un6 Heiligkeit öer UTinne fo feft geglaubt toie Reinmar, fo feft

mk IDolfram an öie öer Stazh, öer inneren lüa^r^aftigkeit. $(^on bes^alb

ift es unbenkbar, öaft er ein fran3iskanifc^es £oblie5 3um preis 5er Hrmut

gefungen l^ötte, 6as man i^m ßufc^rieb, oielleii^t auf (5runb irgenbeiner ver-

lorenen Sage, bafe auä) er toie Iteib^art unb (Eann^äufer fic^ oon ber roclt-

li(^en Dicf)tung bekehrt Ifobe ; mk man i^m benn auc^ einen ITtaricnleic^

3utraute, beffen kunftlos gehäufte Rd\s fd|on allein gegen i^n 3eugen. Sroet

no^ überlieferte Sprüdie könnten el)er oon if)m ftammen ; aber toa^rfc^ein«

Wdf roäre oon bem piel gefeierten Sänger mel)r erl)alten, roenn er nid)t roirk«

lic^ all feine lr}rit^e unb gnomif(^e Begabung in ben Keffel gegoffen ^ätte,

aus bem ber erfte grofee Roman in beutfc^er Sprad)e ^roorging : bie (&e*

fc^idjte oon ber unübertoinbtid)en £iebe 3rDeier cblen Seelen, bie roeber ttot

nod) (Befa^r, unb bie fdiliefelicf) aud) nicf)t bie Derfu^ung eines gefa^rlofen

Beina^c=(Blü(fees trennen kann.

natürlich ift bas berühmte SroQ^icnt oon Poeten fortgefe^t roorben, bie

ba3U nid)t me^r berufen waxzn als bie bes Sc^illerfd)en Demetrius. Ulrid)

oon Cür^eim, ein fd)tDäbifc^er (Ebelmann, berufsmäßiger Sor^fefeer un*

oollenbeter Did)tungen, ^t (um 1240) auf Deranlaffung bzs Dic^tergönners

Konrab oon IDinterftetten ben (Eriftan 3U (Enbe gebid)tet roie fpäter IDolframs

„IDille^alm", f^on in ber Husroal^l ber fran3öfif(^en Dorlage toie einft (Eil«

fjart oon ©berge gröberen (5efd)mack oerratenö. Diel begabter ift I) einrieb

oon Sreiberg, ein Böl^e, ber um 1290 feinen (Criftan für ein^eimif(^e

Gönner oollenbet fyit ; ein guter (Er3äl)ler, bem Bembt aud) mit Red)t ein

entfi^iebenes (5ef^idi für kleine ©enrebilbc^en nac^rü^mt ; aber oon (Bott«

friebs 5äl)igkeit, bei allem engen Hnfi^luß an bie fran3öfifd)e Dorlage ein

gan3 eigenes unb ein^eitlid)es ÖDerk 3U fd)affen, ift nid)ts bei i^m 3U fpüren,

nid)ts oon ber IDärme feiner £t)rik, ber Sart^eit feiner Sijmpat^ie, ber

Si^er^eit feiner Pfi)(^logie, bie fi^ in Il>olframfd)e$ (Brübeln gar ni^t oer«

lieren xoill I

!}einrid) oon S^^i^^tg gehört f(fy)n einer Seit an, in ber (5'ottfriebs (Ein-

fluß feftftanb unb oor allem in Rubolf oon (Ems fortroirkte. 3u feinen frü^e-

ren Sd)ülern bagegen gehört mit tEürl)eim Konrab S^^^t ^i" Hlemanne,

ber (gegen 1220) bie (Er3ä^lung oon ben treu liebenben Kinbern Slore unb

Blan^eflur erneut, ffiottfriebs feine Jronie ojirb 3U berberem Qumor, toenn

metjer, Citcrotur* 7
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5ie Knc(^te, bie untotffentlid) bcn £icbl)aber im Korbe ^ranf(^Ieppcn, \6)tU

tcn unb flud^cn ; aber anmutig fagt bann Blan^eflur, als S^ore aus bem

Blumenkorb gefprungen ift : „nie ^at eine Stau ein füfecres Hrmooll Blu-

men gehabt I'' Rn bic .(5eroaIt ber £iebe, bie ftärfeer ift als bie Pforten ber

ffölU, glaubt au(^ er, unb an i^r Re(^t 3ur £ift unb 3um Betrug. Übrigens

^at er no^ Diel Dolkstümli^es unb bciDunbert bie liun|toolle IDafferleitung

an bem Znxm, in bem 5lote oerborgen ijt, mit ber gansen Itaioität ber alten

Spielmannsepen. XDas Ifättt (Bbttfrieb baran gelegen ! So lie^rt 51^^ benn

au^ mit ben Mklag^n ber Sc^lufeperfe 3u bem einfacheren Qartmann 3urü&,

mit bem er bie anmutige Qer3li(^lieit bes Vortrags teilt, roenn au^ ni^t bie

Kunft ber (Blieberung.

ntan ^at meuerbings ben Dcrfu^ gemadjt, bie ®efd^i(i|te ber beutfc^en

£iteratur auf bie Pfpi^ologie ber ein3elnen Stämme unb £anbf^aften 3U

grünben; unb U)cnn ic^ barin au^ nid^t fo toeit ge^en möcijte roie ITablers

geift- unb feenntnisrei^es Bu^, fo treten lanbf(^aftlid^e (Bruppen boc^ immer

toieber roic^tig ^eroor. Se^t man bie Hlcmannen !}artmann, (Bottfrieb, Hein^'

mar auf ber einen Seite, bi^ Barjern unb (Dfterreic^er IDolfram, IDalt^er,

ITcib^art auf ber anbern, fo ift bas ftärliere Dur^greifen t)olfestümli(^»rea'

liftif(^er Hrt ^ier, bie faft eigenfinnige Befc^ränfeung auf bas Strengl)öfifd^e

bort gar ni^t 3U Dcrl&cnnen. Hber gerabe ber (Bröfete unter il)nen, IDolfram,

ift bort geboren, voo ber batjrif^e Stamm fid^ mit bem fränkif^en na^e be=

rü^rt. Sein I}cimatsort (Ef(^enba(^ liegt na^e bei Hnsba(^, ber Stabt bes

^eiteren IDeltp]^ilofopl)en U3, bes einfamen So^mkünftlers piaten — unb

bes in bie IDelt oerirrten „Rätfels" Kafpar Qaufer, bem fie freiließ erft fpäter

3ur Qeimat rourbe. Iti^t all3U rocit liegt D)unfiebel, ber (Beburtsort Jean

Pauls, ber roie IDolfram in originellen (Bleid^niffen f^toelgt, unb jenes Bat}-

reutl), in bem parcioal feine (bralburg finben follte.

IDolfram oon (Ef(^enbad^, ber größte Dichter bes beutf^en ITtittel*

alters, tpenn er au^ an Kunftfid^erl^eit (Bottfrieb unb IDalt^er na(^fte^t,

gehört bem feieinen Hbel als einer jener Dielen Ritter an, bie bie (Einkünfte

eines i»in3igen £anbgutcs b\xx6) IDerben um ^öfift^e (Bunft oerbeffern mufe*

Un unb bes^lb eine angeborene bidjterif^e Begabung in btn Dienft einer

großen epif^en Rufgabe 3tDangen. ITac^brü&lid^ roic ein (Belehrter ober

jEjofmann um 1700 erklärt er, für einen Did^ter toünf^e er nic^t gehalten

3U roerben: S^ilbes Rmt fei fein Beruf. IDir können es kaum be3iDei*

fein, ba^ %wat ber ITtinnefang als bur^aus ^öfifc^e Kunft galt, für bie
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Kaifcr unb Könige nic^t 5U gut roaren, baß aber bas „Bu(^'', bas (Epos

immer nod) oon ben oorne^men Ferren eigentlich ben Pfaffen unb UTeiltern

jugeiDiefen tourbe : ba toaren fie gern (Bonner, aber nic^t tUitroir^enbe : jie

,
fließen es ma^en". Die oielen perfönli^n Hnfpielungen bei IDoIfram ent»

fprec^en 3u>ar im gan3en teils ber mit 3une^menbem literarif^em (E^rgeis

Eoad^fenben ITTobe, fi(^ Ilamcn unb Ru^m 6urd^ eingeftreute Daten 3U fidlem,

teils [einer be^agli^ fubjektioen (Eigenart; aber toenn er ttwa von „meinem

^errn, bem ,6rafen von IDert^eim" [priest, \o follte bas gemife au^ bem

mächtigen (Bonner Pergnügen ma^n unb bie f(i|€lmi[d)en $(^r3e über 3U

Dtel (Ba|tfreunbf^aft auf ber IDartburg mußten bem bebeutenbften aller

5örberer mittel^od^beutf(f)er Dichtung, bem £anbgrafen Qermann Don tE^ü«

ringen, fd^meic^eln, an bejfen l)of er IDalt^r pon ber Dogclroeibe traf. Dort

tyit er lange gelebt, btn „ParciiKir' 3um ^eil bort »erfaßt, ux) bie „(Eneif

Dollenbet roorben roar, unb bie fran3öfif(^c Dorlagc bes „IDillel^alm" aus btn

fjanben bzs Surften empfangen. Später kehrte er in bie Qeimat 3urüÄ, wo
er mit S^<^^ unb Odjtern lebte unb na(^ 1217 ftarb. Die (Brabftätte bes

„bcften aller ungeklärten Did)ter" rouröe nod) lange in ber £iebfrauenliir^e

3U (Efd)enbod^ ge3eigt : roie ä^nlic^e 3€ugni[fe für IDalt^er, Itcib^art, Stauen«

lob ein Betoeis bes ftarken perfönli(^en 3ntereffes, bas feit Ja^r^unbcrten

3um erftenmal im bcutf^en Dolk ITtänner erregten, bie keine fürftli^e ITTa^t,

kein geiftli^es Hnfel^en, keine kriegerif^e (Broßtat berühmt gema(f)t ^attc.

Der Ritter l)at bem $d)ickfal nidjt entgel)en können, als Dichter unb nur

als Dieter fort3uleben ! Unb 3rDar bankt er bas roie Petrarca benjenigen

Schöpfungen, auf bie er felbft getoiß am roenigften ftol3 toar; nur ba^ biefe

Stiefkinber feines Stol3es bie (Epen toaren unb bei bem 3taliener gerabc

bie lijrif^en (Bebic^te — ein "^arakteriftifdier UmfcfjtDung

!

Irtan barf biefe IXmftänbe ni^t oergeffen, um IDolfram ri(^tig 3U oerfte^n.

Den „beutf(^en Dante'' — eine ^ö^ft bebenklic^e, leicht irrefü^renbe Be»

gei^nung ! — bürfen roir uns nic^t als einen Jägern (Brübler ober »er-

träumten Poeten oorftellen. (Es ift ein fdjiüerer f}err (er fpri^t bebenklic^

oft com Sdiroi^en !) mit fdjütternbem tacken, ber gern etmas (Butes trinkt,

toie toir oorausfefeen bürfen, unb etmas (Butes ißt, roie feine Hnfpielungen

be3eugen. (Ein guter Qaus^err, ber mit feinen Kinbern fpielt; ein oerträg»

lid^er ttac^bar, ber bie IDorte „ttad^bar" unb „(Benoffe" öfter als ein an»

berer metap^orif(^ gebraucijt; kein Büc^ermenfd), aber boä) an langen IDin-

terabenben ein eifriger 3u^örer, ber fid^ fran3öfif^ Hlejte in Überfe^ung
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Doricfen läfet unb ben Cag über \\nnt, was fie bebcuten, um jic bann mit

ber unerfc^roÄenen (Energie eines tüi^tigcnHrbeiters in fein geliebtes Deutfc^

3U übertragen. Ittan mag e^er an £ut^er benken — ni(^t ben Jägern Ritter

3örg auf berfelben IDartburg, fonbern btn runben Doktor UTartinus —- als

an Dante. (Ein oollcr ganser tlTenfd^, ooll ^eifeer Sinnlichkeit, ber in (5e*

bonken (eine f(^önen Damen auf bic oollen ^cifeen £ippen kü^t (baoon fpri(^t

er gern), aber 3ugleic^ r>on natürlicher Creue unb tapferer J)errfd)aft über

fic^ (elbft. IJartmann löc^elt melandjolijd), (Bottfrieb fein unb überlegen;

Delbeke l^at bas kurße Zad\tn bes roelterfa^renen Beic^toaters, aber mit

IDolfram roirb 3um erftenmal bas laute urkräftige germanifd)e Zad]tn ge»

l)ört, bas £ac^en £ut^ers unb bes jungen (Böet^e (ber alte roar ba3U 3U

gleichmäßig „Reiter") unb Bismarcks. (Ein ungeniertes Zaditn au6) über bic

$^rDäd)en ber ffiönner unb S^eunbe, oor einer Parobie IDalt^ers fo lüenig

3urü(kfd^euenb roie oor kräftigen Unanftänbigkeiten ; bas Zaditn eines freien

(Bemüts, töie es bem Parcioal öor ben anbern großen problemgebic^ten, bem

„ttat^an", unb a\x6) bem „San\t", unb nun gar ber „(5öttlid)en Komöbie*

feinen eigenen tEon gibt. IlTan l^at roo^l auc^ für ilin, wk für £uti^er, an

Dürers ^ol3f(^nitt gebac^t, bas beutfc^efte aller Bilber : ben Ritter, ber (E06

unb lEeufel auf feinen Sex\tn roeiß unb boc^ fo rul^ig fürbaß reitet.

Diefer ITTann ift ein großer Dichter, mo er fein eigenes (5efül)l fprec^en

laffen kann. Seine £ieber fielen gan3 für fic^ im lUinnefang, oon eigener

fd^toerer pra^t bes R^pt^mus unb ber Bilber unb oon cntfcEjloffener ®rigi=»

nalität ber Huffaffung. Diefe perfönli^ften Kunbgebungen liefern uns btn

Sd^lüffel auä) 3U feinem größten IDerk. Sie gehören faft alle ber eigentüm»

liefen (Gattung bes tEageliebes an, in ^er'bie ITTinnebi(^tung fid^ ein Dentil

gefd^affen l}aiit für alle fonft unterbrü(kten Regungen : bie Reigungen 3um

(Epifd^en unb Dramatifc^en, bie unbänbige Sinnli^keit, oolkstümlidjcre Rtu«

fik. Hber barunter ^at mcn ein (Bebi(^t finnig „IDolframs Hbfd)ieb oom

Cageliebe" genannt: ber Dichter, beffen geniale Begabung in bieferKunft

fogar ben mäd)tigen £t}riker lOalt^er in i^ren Bann ge3U)ungen l^atte, emp»

finbet bie innere Untoal^r^eit ber Situation; er leibet unter jener Station,

bie — toir toerben es no(^ 3U befpre^en Ijdbzn -— nun einmal bem gan3en

lltinnefang 3ugrunbe liegt un^ fpri^t \i6) frank unb frei für bas (Blück e^e-

lid^er £iebe aus. — Rtan ftelle \\d] nur einmal einen Romantiker cor, ber

bas getoagt li'dttt I

Don ^ier aus ift bie berül^mte (Einleitung bes Parcioal (um 1203) 3U oer»
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ftc^cn, unb von l^ier aus bas ffiebic^t. IDir fa^en, mic bic Dorbcrcitungs3ett

gegen ben „3tDiDer' |id) toe^rt, gegen bie innere Un(i(^ert)eit. Das ift noc^

nic^t bas Argfte, anttöortet IDoIfram. Hus ber Unfid)er^eit gibt es noc^ eine

Rettung ; loer fid) tapfer buri^kämpft, ber barf fro^ fein. Derloren ift nur

ber, ber keine ftaete befi^t; loer fie liat, ber rettet ficf} in bie i}elle.

rOas ift alfo „ftaete"? (Es ift nic^t „tEreue", unb ber Parcioal ift nt(^t

,,bas ^of)e £ieb oon ber Creue". Parcioal fcfiroeift lange 3a^re im Dun-

keln, feines (Bottes oergeffenb, feiner (Beliebten woljil gebenkenb, aber bo(^

fern. 3fi ^^^ tro^ feiner Rückkehr ein Dorbilb ber triuroe? Der feiner

ITTutter überhaupt ni(^t roieber gebenfet, ber keinem fjtxxn ergeben ift ? ttein;

er ift kein Dorbilb ber „^reue", ber Beftänbigkeit in ber Eingabe an anbere

;

u>o^l aber ein Dorbilb ber „Siaztt", ber tEreue gegen fid) felbft. (Er mu&
^inburd) burd) bzn dtDeifel, roeil er innerli^ burd^leben mu^, roas er be*

kennen foll; er mufe äußere Dorfd)riften, roie feine HTutter fie i^m mitgibt,

übertoinben, um burd} eigene Hot 3ur (Erkenntnis 3U gelangen ; er mufe aus

ber (Bralburg jugenblic^^unreifer JHufionen ausgeroiefen roerben, um als

reifer tlTann in fie toie^er cin3U3iel)en. IDäre er unftät, ergäbe er fid) jeber

Derfud)ung, I)ielte er es im €rnft roie ber oberflächliche ©aroan im Spiel

ber £iebe unb bzs Kampfes — bann roäre er tjerloren. Hber „bies üor

allem: fei bir felber treu!" 3mmer ift Parcioal gan3 töas er ift: bie kinb=«

Iid)e Hnbetung bes glän3enben Ritters, als fei er 6ott, ift fo e^rlic^ roie bie

oer3rDeifelnbe S^^öge bes Jünglings, toas benn (Bott fei ; ber (Be^orfam bes

reinen tEoren gegen ber Htutter £el)ren ift fo oon innen heraus e^t roie bie

Hufle^nung gegen bas ^riftlic^e Rittertum ; bie £iebe 3U (Eonbmiramurs ift

fo tief empfunben roie bas ITTitleib mit bem kranken (Bralkönig. Jn eine

Sc^ar fpielenöer Reiben, benen jebes Hbenteuer lebiglid^ (Belegen^eit ift i^re

Kraft 3U berDäl)ren unb Rul}m 3U erroerben, tritt ein germanifc^er Redie, bem

alles f^roerer (Ernft ift ; unbe^ilflic^ in ber Jugenb, einfam in ber (Entroick^

lungs3eit, im ftillen (Blück als reifer tlTann. Jn eine S^ar oon Künftlern,

bie mit ber 5orm fpielen unb me^r unb me^r bie er3ic^lid)e Hufgabe gerabc

ber l)öfifd)en Did)tung oergeffen, tritt ein Dichter, bem alles eigenes (Erleb*

nis toirb, im kleinen roenn er an bie puppen feiner Kinbcrftube benken mug,

unb im großen, töenn er feine eigenen (Bebankcn über bi^terif^e IDa^r^it

tm „Sroeifel" öes religiös Derirrten abgefpiegelt fie^t. — (Es ift ric^t baoon

bie Rebe, ba^ ber Ritter oon (Efd)enba^ mit bemühten Hlkgorien ober Sijm-

bolen gearbeitet l^ahe. Hber aus btx ^iefe feiner Seele entbeckte er für bas
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KEpos, tDos für hie £t)rtk längft anerkannt JDar — un6 was nadi Ja^un«
fccrtcn fein j^lber £an5$mann, 5er S^^^nke (Boct^e, 3ur uncrfd^ütterlid}en

Wxunblaqe aller eckten poefie mad|en follte : bas innere (Erlebnis als ^öd^jte

ia|t^etifc^e 5oi^5erung.

So konnte öie rein epi[(^e 5orm il^m fo tr>enig öauernö genügen toie bem

fo t)iet toeniger tiefen (Böttfrieb, 5er 5o(^ aber aud) in 5ie £iebeslei5enfc^aft

feiner i)el5en fid^ einfühlt. £ange, f^eint ts, trug aud} er [id) mit 5er 35ee,

5as (Epos mit lt}rif^er Sülle un5 IDärme ausjuftatten, mel)r als 5ie jd)li(^ten

Heimpaare 5er l^öfifcE)en (Epiker geftatteten ; möglich, ba^ 5em Sreun5 5er

Dolkstümlic^en (Epik i^re Strop^enform (Ein5rudi mad)te. So kam er ju

6en genialen Strophen feines ^^tEiturel", 5er 5i^cigment 3U bleiben beftimmt

loar, roie fo oieles J}errlid^e in unferer Dichtung, ^ier gilt es tt)irkli(^ 5er

Creue : 5er Creue, 5urd)l 5ie Sc^ionatulan5er 5as Zebtn oerliert, um 5erent»

toillen Sigune gan3 5em Coten gel)ört, 5em (Beliebten, 5en i^re leic^tfinnige

5or5erung getötet ^at. (Eine koftbare Sprache ooll pat^etifc^er S^^Q^^ un5

Husrufe, eine Strophe oon rDun5erfamer Pracht 5es Baus — ^ier toäre'

Dielleid^t 3U errei^n gemefen, toas 5em armen i}einri^ £eut^ol5 in feinen

(Epen oorf^tDebte, ,toas £o5oi)ico Hriofto nid^t ftets erreid)t l^at Hber 5ie

Hufgabe toar '3U fc^toer; IDolfram mußte immer rDie5er 3U 5er einfadjen

Sorm 3urüdike^ren, 5er nur (Bottfrie5s Dirtuofität oolle (Erhebung über 5ie

l^albprofa roeitlöufiger Beriete abgeroonnen ^atte.

Das erfte (Epos IDolframs, 5er Parcioal, ift in einselne Büdner einge^

teilt, me^r no^ in 5er Hrt 5es nibelungenlie5s als 5es ^riftan; aber aud)

oon i^nen ^at ie5es beinal)e einen eigenen Stil : im neunten ift 5ie (Blei^nis*

toelt 5es p^tjfiologus beliebt, im 3e^nten 5er ^öfif(^e Dialog; 5as a^tz

könnte man 5as Buc^ 5es Kin5erfpiels nennen, 5as 5rei3e^nte 5as Bud^ 5er

Küffe. Übrigens gehört IDolfram 3U jenen empfänglii^en Didjternaturen,

5ie in ein IDort, ein Bil5 fi^ leii^t verlieben, kofen5 3U i^m tDie5er^olt 3U*

rü(kke^ren un5 es 5ann oerfc^toinöen laffen. — Die Bücher töie5er fin5 in

5en Qan5fc^riften in Hbfc^nitte oon immer 30 Seilen geteilt, 5ie aber keine

organifc^en (Einheiten bil5en; oielleid^t fd^roebte 5enno^ au^ l}ier eine Hn*

le^nung an ftropl)ifd)e (B.lie5erung oor. Hber (Bottfrie5s Kunft, 5en Rh»

l^nitten 5es (Be5i(^ts 5urd^ metrifd)e ITtittel 3U fjilfe 3U kommen, 5arf man
bei IDolfram nic^t fud^en. (Er ift ein großer £t)riker un5 ein Hteifter in 5er

großen Hnlage, in 5er Doppel^n5lung, in 5er toä^ren5 oieler Bücher

Waxxyan fjerr bleibt un5 parcioal \xdi nur im Qintergrunbe 3eigt; zln eigent-



Qüturel — parctoal 103

lieber (Erjagter ift er rndfi mk fo oiclc kleinere tEalente unter 5en Seitgenoffen

es tDaren. Unb toenn er [i6) an öem Klang feltfamer ttamen^^aufen berau[(^t,

5ie er [ic^ von überall l^er jufammengefuc^t ^at, fo möd)te man 3urDetIen faft

glauben, er mac^c fi^ über all biefe Könige unb HeÄen luftig, bie f}art«

mann mit fo ^öflii^em (Ernft be^anbelt. Jlfn intereffieren geroig bie Kämpfe

unb Hbenteuer, bafür ift er Ritter; aber oon btn Perfonen bo^ eigentli^

nur Parcioal unb was 3U i^m gehört : feine (Eltern, (Ba^muret unb Qerse»

loi)be, feine (Battin donbrohramurs, fein J)albbruber S^i^^^fiS; iiTtb bie ITTän«

ner, bie unmittelbar in fein £eben eingreifen : ber roeife (Einfiebler tEreDri3ent

unb fein Bruber, ber (5ralkönig Hmfortas. Unb bann l^ier unb ba eine epi«

fobifd|c 5^9^^- ^unbrie, beren groteske J)ä6lid)keit i^n amüfiert; (Dbie

unb ®bil6t, bie erften
,
jungen HTäbcE)cn" unferer poefie unb auf fe^r lange

Seit bie ein3igen eckten. Hber ber rechte (Er3äl^ler mufe fid) für alle SiQuren

intereffieren.

Um fo inniger liegen il)m jene {}auptfiguren am !)er3en. 3u parcioals

fo lange oerlaffener (Battin l)egt er ein (Befühl el)rfürcf)tiger (Bälanterie unb

füllt gern einen gan3en Ders mit bem l)olben nac^tönenben Itamen (LonbwU

ramurs, bzn er roa^rfdieinlidy felbft i^r erft gegeben l)at. Die (Epitheta, bie

(Bottfrieb nur 3ur (El)arakteriftik anmenbet, l)aben bei IDolfram mel^r no(^

als im Dolksepos oollen (Bemütstoert : „rein", „füfe", »^gut" roerben bie

£ieblinge genannt, fobalb ber Di(f)ter fi^ i^rer £age teilna^msDoll erinnert.

So f^rieb IDolfram oon (Efd)enba^ btn (Er3ä^lungsroman Don parcioal.

Der So^n bes abenteuernben Ritters unb ber fanften Königin mirb aus ber

„Stille"' unb „Dumpfheit" bes E}aufes unroiberfteljlid), toie ber HTöncf^ (Bre»

gor, ins Rittertum ge3ogen. ITTit ber brutalen llaiDität bes iugenblid)en

Egoismus tötet er ben erften Ritter, bem er als Kämpfer begegnet, unb nimmt

i^m feine Rüftung — man möchte fagen: ein Sinnbilb für jene kritif^e

(Epod^e, tn ber ber funge Did)ter ober Künftler ober Politiker einen beroäl^rten

treiben nieberf^lägt — um in ber geraubten Rüftung 3U prunken. Dod^ bas

finb Srjmbolismen, ibie fid) ungewollt ergeben; benn jeber re^te Dichter,

fdgt 5^- ^^- Difc^er, ift klüger als er ift ! — (Er kommt 3U feinem erften

£e^rmeifter, bem bes Rittertums: '(Burneman3 Derkünbet i^m bie ITToral,

ber aud) (Botoan folgt unb felbft Keie, ber unfijmpat^ifd^ Qofmann, ben

tDolframs ritterli(^es !(BerDiffen bo^ gegen feine eigene Hnttpat^ie in Sd^u^

nimmt. — Der fal^renbe Ritter erreicht toas einem folc^en .(Eatoan fd^n

(Eipfel ber (Ejiften3 roäre : Rul^m unb Königtum burd) bie Derma^lung mit
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bcr befreiten (Eonbtüiramurs. Hber t!^n täfet es m^t raften. VOolfl entf^ul«

öigt er ft(^ bei öer (Battin, er toolle öie HTutter auffui^eU; aber faft sag^aft

klingt es naäi : „unb aud) Hbenteuer u)ill ic^ fuc^en —" bas Hbentcuerblut

öes Daters, 5er aroei Königinnen »erliefe, toeil öie ftaete i^n immer loieber

3ur Kampffa^rt smang, unb ber bunHe Ruf bes Sc^icfefals jtofeen il^n aus

bem (5Iücfi. IDieber ßie^t er einfam [einem £ebens3iel entgegen. (Es folgt nun

ber !)ö^epunkt bes IDerkes, ber bebeutfamfte unter ben fec^3e^n 0e|ängen,

ber fünfte. Der fa^renbe Ritter roirb von König Hmfortas in bie (Bralburg

ge^lt, fie^t bas £eib bes (Bralkönigs — unb u>agt in kinblic^er Hb^ängig«=

keit von feiner £el^re bzs (Burneman3 nic^t 3U fragen, ukis all bies bebeute.

Keinesu)egs burc^ Rtitleib u)iffenb oerfäumt fo ber reine Cor bie (Erlöfung

bes Königs. Bamit ift 3unäd^ft au^ fein eigenes Sc^ickfal befiegelt „unb über

feinem f^ulbigen Raupte brid^t bas fc^öne Bilb ber gan3en IDelt 3ufammen''.

(Es ift bie Kataftrop^e bes jugenblic^ unbefangenen 3bealismus, bie Derfc^ul«

bung bes naioen (Egoismus. (Er oer3tr)eifelt an 6ott unb allen Jbealen unb

reitet einfam in bie 3^^^^^ sroecklofer Hbenteuerfa^rt.

Drei Bü(^er 3eigen uns nun in ebenfolc^en Hbenteuern (bavoan, für ben

bas £ebens3rDe^ genug ift; roö^renb parcioal fic^ nur als $(^atten 3cigt.

Dann taucht er auf, oerroilbert, oon allem Brau(^ ber (I^riften^eit gefd)ic«

ben. 3n brei $d)ritten erobert fie i^n fi^ toieber: bie Creue ber Sigune in

roeltli^er £iebe, bie H^reue eines frommen Ritters in ber £iebe 3U (El)riftus,

bie Creue bes (Einfieblers Cret)ri3ent, ber (5ott unb bie Htenf^en liebt, führen

il]n 3U bem alten 3beal bes miles Christianus 3urück : je^t erft volxb i^m bie

Religion inneres (Erlebnis, je^t erft nimmt er fie gan3 in fic^ auf. — Dann
üerfd^roinbet er roieber, gleid)fam um in ber Stille aus3ureifen, unb roieber

toirb burd) brei Bücher ber mit (Baroans Caten bemalte Dor^ang oorge3ogen.

3m Dier3e]^nten Bud) treffen tnblxö) (bavoan unb parcioal 3ufammen. Hber

no(^ ift biefer ni^t gan3 gel^eilt; roie ber S^uft öes 3U)eitcn Ceils mufe er

alle (Büter erft roieber ermerben, bie er einft befafe unb im Unmut oon fid^

taarf — nod^ ^at er bie ITtinne oerloren. (Es kommt fein fd^roerfter dv)eU

kämpf : mit feinem unerkannten Qalbbru5er Jeirefi3, bem Reiben, ber, fyüh

toeife unb ^alb fd^roar3, bes (^riftlid^en Ritters (Ba^muret unb ber RTo^ren«

königin Belakane So^n, bie innere Sroiefpöltigkeit parcioals äufeerli(^ oer*

finnbilbli^t. Hber gerabe biefer Kampf toirb i^m 3um Qeil : alle Kraft fafet

er 3ufammen, auc^ bie geiftige : ber „(Betaufte" ruft (Bott an, ber Ritter ge»

benkt — es roar ^ö^fte Seit ! ruft ber Dichter -— feiner (Battin, bie für i^n
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tDic für IDoIfram eben au^ öie (Beliebte ift: toie öer (Blaube ift a\i6) bie

UTinne töieöer lebenbig, unb fo roirb parcioal fieg^aft unb kann ben tapfe«

ren Reiben ber (Laufe 3ufül)ren. Hun beginnt fein legtet $ieges3ug : ben bie

(Fralsbotin aus bem Kreis ber tEafelrunbe ausftieß, ber ke^rt ent[ü^nt 3U

Hrtus ^eim ; ber bas (Blück ber lUinne eingebüßt ^atte, begrübt bie (Battin

unb bie Sö^ne, bie |id) cor bem fd)eÄigen 0I)eim S^ir^fiS für^ten, roorübcr

ber (Butmütige ^erslid) lad^t; ber Hmfortas o^ne tEroft gelaffen ^attc, reitet

3ur (Bralburg, erlöft Hmfortas burd) bie Srage unb roirb König bes 6rals.

Unb roie in eroiger Kreisbemegung lägt ber Sdjlufe uns nod) bie künftigen

$(^ickfale feines $ol)nes £oI)engrin fe^en, ben bie unerlaubte Steige ber (Bat*

tin vertreibt, toie parcioal bas Unterlaffen ber gebotenen Srage. Unb roie

ber Didjter f(f)on einmal eine große Stüifc^enrebe eingefd|altet l^at, um ben

5rauen 3U l^ulbigen, fo ift bas le^te tDort : bie Stauen follten i^n um fo me^r

fc^ä^en, toeil er bas (Bebid)t Dollenbet }]dbt; unb bie, um berentmtllen er es

getan l\abz, folle i^m liebe IDorte gönnen. Seine (Eonbioiramurs roirb i^n

roo^l tröftenb unb ma^nenb bei ber fd)roeren Hrbeit feftge^alten ^aben,

roenn ber Ritter 3um Sd)ilbesamt auf unb baoon roollte . .

.

Jn einer ebenfo gelel)rten roie fdiarffinnigcn Stubie l\ai (El)rismann IDolf-

rams (Et^ik auf bie IDeltanfcf)auung ber Seit 3urückgefül)rt unb ift bem

Perfönlid)ften babei rool^l bod) nid)t geregt geroorben. 3^ benke an bie

VOoxk, bie (Eunbrie, bie Botin oon S^^^ ^^^ Segen, in i^rer Seligprei«

fung 3U Parcioal fprid^t: „fei keufd) unb fro^ 3ugleid)". (Eine gan3 neue

(Et^ik ! (Eine Si}nt^efe ber Hf3efe unb ber IDeltfreube im 6egenfa^ 3U IDirnts

unb fo oieler Hlternatioe : keufd) ober fro^. Die Hnerkennung bes Ritter»

ibeals unb feiner {)o^gemüete unb bas Bekenntnis 3U ber e^eli^en man
mö^te fagen bürgerlidjen tEreue unb feiner ftaetc. (Es ift ber Dieter bes

„Hbfd)iebs oom tEageliebe'', ber in bie franßöfifdje Quelle bies roenn man
roill £utl}erifd)e, jebenfalls aber bie 3roiDel bes lltittelalters überroinbenbe

Bekenntnis I)ineingetragen l)at.

Der IDillel^alm, öon bem toir neun Büd)er befifeen, btn ber Did)ter aber

(naä) 1207) unoollenbet ließ, bietet für IDolframs ftärkftes (Talent, bas ber

pft)d)ologifd)en (Einfül)lung, oiel roeniger Raum. IDie ftark er boc^ aud^ ^ier

bas fran3öfifdie Dorbilb burd)gearbeitet unb erneut l)at, l^at Dogt oortreff«

li^ geseigt. Urfprünglid) ift es nur eine Kriegsgef(^i(^te, oon fanatifc^em

i}aß gegen bie Hnbersgläubigen erfüllt. IDille^alm, ber bes Qeibenkönigs

IDeib entfül^rt, ift ber (Bottesftreiter, beffen erfte Hieberlage fur^tbar ge^
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tä^t iDirb. IDoIfram, toleranter unb ^umaner — tote benn 6er religiöfc

5anatismus fransöftfc^er Did^tungen überhaupt öer beutfd^cn (Epife noc^

ferner liegt als i^r patrtotifd^er (Eifer — mac^t aus ber f)elcna jenes Krie«

ges, ber als (Bt)burg getauften Königin Hrabela, „bie berufene Dertreterin

ber oerfö^nenben Jbeen" unb finbet in ber Stau, bie o^ne allen 3roioel

C^riftin gemorben unb S^cunbin ber Sarasenen geblieben i|t, jenes ITtafe oon

feelifd^er Parabojie, bas ber Scitgefd^macfi forberte. Daneben ergoßt er fidi

an btm jungen J)elben Rennetoart, ber gleid)falls oon (Beburt Sarajene im

Qeer ber (E^riften fi^t unb als Bruber ber Königin erkannt roirb, na^bem

er erft als ^eroifd^er Küchenjunge gebient l^ai — eine Hrt oon ^öfifc^em

jungem Siegfrieb jmit einer leifen Hnfärbung com „bummen £)ans" bes

ntärd^ens mit feiner l^erBgeroinnenben Tölpelhaftigkeit. (Er fd)lägt mit ber

Stange nad^ einem Knappen, ber fi^ l^inter einer tttarmorfäule oerfteckt

l^dt, fo ba^ Seuerfunken 3ur DeÄe fprü^en — roie überall, mo ber Ritter

tDolfram ^infc^lägt.

Hud) ^ier Ifai ber Did)ter ben Derfud^ gemacf)t, bas (Epos ber £i}rik 3U

nähern ; boc^ [feinen bie li)rif(^en Hnklänge an Dolks« unb Kunftlieber, bie

li)rif(^e Hufteilung ber Derfe, bie £autmufik frember Itamenklänge loeniger

als im Parciüal gepflegt. Das Bebenklid^e bes „aufgetragenen" Bu(^es läfet

fid^ nid^t gans toegleugnen. Der £anbgraf roar faft 3U eifrig : alle Sormen

bes fran3öfi[d^en .Ritterromans follten angeeignet tüerben. Delbeke Ijatk

ben ^öfifc^-ritterlid|en Roman mit „antiki(d|em" Stoff bearbeitet unb ^atte

babei, gan3 im Sinne Dergils, bie (Befc^ii^te bes Hneas als ITad|gef(f)ic^te

bzs ^rojanif^en Kriegs be^anbelt. (Berabe toie nun bie (Epiker felbft 3U

oor^anbencn Didjtungen gern Dor= unb IIad)ge|cE|id^te [^rieben, lieg J}er-

mann burd) fierbort oon 5^^ifel^ar, einen „jungen ^effif^en (Belehrten"

(1190—1217) ben Roman be tEroie bts Benoit be St. ITtore überfe^en;

unb Hlbred^t oon Jjalberftabt, Sc^olaftikus eines tl^üringifi^en Klofters

(1217—18 be3eugt) biegtet für i^n (feit 1210) eine Überfcfeung oon 0oibs

Htetamorpl)ofen mit unmittelbarem Zurückgehen auf 0oib; roomit benn

neben ben ^iftprif^en bie Ittärc^enromane bes Hltertums erreid^t roären.—
Qerbort, ein anfprud)slofer fleißiger Überfe^er, oerleugnet boc^ au^ feiner«

feits bie Selbftänbigkeit nid^t oöllig : bie (Bötter oerfc^toinben faft gan3 unb

bas Hllgemein^ntenfc^lic^e roirb hdont: ritterliche Tapferkeit, Hireue ber

5r<iuen. Dabei fielen freilid^ bie beiben näd^ftliegenben Rtittel ber geiftigen

Aneignung 3iemli^ ftillos nebenetnanber: ein grober Realismus in ber
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S(^iTöcrung etwa einer öurd) $(i)mer3 3erftörlen (Erfc^emung o5er,{nsp^an«

taftif^e übertrieben, bei 6er DorfüI)mng bts oor VOnt rafenben Qerkules,

unb eine elegifd^ Sentimentalität, bie (ic^ cm ITtorgentau unb $ternengtan3

freut, übrigens natürlich beibes fo un^merif^ tt>ie mögli^. Doc^ ^atte ji^

ja Iäng[t bie fpätantike unb mittelalterlic^=fran3ö[ifd|e Umftilifierung 3101«

fc^en bie erfte unb biefe (iebente ober adite $d)id|t ber Stabt Croja gelegt

;

f^on allein bie Befeitigung ber antiken (Epitl^ta beraubt bie eingetrockneten

(5ejtalten i^res (Bolbfc^mucks

!

(Irft red)t ift Hlbred^t oon i)alber[tabt me^r als ein blo&er Überfe^er. (Er

[teilt \xdi 3U ben alten Derroanblungsfagen etma roie im Korben ber gelet)rte

Sajo (Brammaticus 3U ber ein^eimif(^€n HTr}t^oIogie : (ie finb i^m kultur»

!)iftorif^ intere[fant als Beioeife, toeldje 3u(tänbe oor (E^riftus in ber IDelt

^errfd^ten. Unb toie ber Däne bes!)alb bie norbifd)en IDalküren btn antiken

Itijmp^en anpaßt, fo überfe^t er fi^ eine f)amabrr)abe gut beutfd) in eine

„IDalbminne". Diefe pomona Ijat in fleißiger Hrbeit einen frf|önen Si^i^^^*

garten gef(f)affen ; ober Proteus bringt es suroege, aus einer (Beftalt in bie

anbere 3U fahren — alles ift oerbürgerlic^t, roie hzi IDolfram nac^ einem

l^übfc^en Husbruck £. Bocks „bie IDelt oerrittert ift". Hlbredjt ocrfä^rt aber

mit beroußter tEed)nik unb änbert nid)t o^ne Sinn : 0Dib gel)t bei ber SdfiU

berung oon (Eabmus' Rbenteuer oon ber Sd)lange aus ; ber Überfe^er läßt

fe^r gefd)ickt aus einer bunklen, liebeooll ge3eid)neten £anbfd)aft, in bie bie

ntänner ^ineinfc^reiten, plö^lid) ben Drachen auf3ucken. S^eili^ fel)lt i^m

bann für bie Sc^ilberung bes aufgebäumten S(J)langenleibes bie anä) an

bilbenbcr Kunft geübte 5ä^igkeit bes eleganten Römers. — Das Bud) ent»

^ielt für ben 3eitgefd)mack roo^l 3U toenig Kampf, unb vooljl anä) 3U oiel

Unglaubhaftes. Um ficE) in bie Derroanblung ber Dapl)ne in einen £orbeer*

bäum !)ineinbenken 3U können, ift eine gef(^ultere piiantafie nötig, als bie

Ritter befaßen, bie oon ben £egenben Ijer nur an anbere Sormen bes Htär«

c^en^aften: Belebung ber ^oten, übernatürlicf)e Steigerung ber Kräfte,

allenfalls auc^ Dertoanblung ber Dinge (lOaffer in IDein) geröö^nt roaren.

Hber im 16.3a^rl)unbert rourben pi)antaftik, i}äufung ber Rbenteuer, (Be*

fd)icE)ten ol)ne Krieg unb Kriegsgcf^rei lUobe unb ba Ifat bann (1595) ber

fije tEagesfd)rifttteller 3örg IDickram btn fäd^fifc^en Poeten erneut unb fo

brücken laffen.

Der Stabtfd)reiber oon Colmar, ber feine 3eitgenoffen im Stil beslö.Jaljr«

^unberts mit Romanen, Dramen unb (Bebi^ten 3U oerforgen ftrebt, unb ber
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£an5graf auf 6er IDartburg, bcr fjomcr unb Dergil, antike nTt)t^en unb

fran3öfif(^e £egenben bur^ Dieter Don jo oerf(^iebener (Eigenart toie IDolf*

ram von ^fd^enbac^ unb J)erbort oon S^ifetar für feine Stanbesgenoffen bc«

arbeiten läfet — es finb sroei dE)arafeterifti|^e ^rjpen ber beutfd^en „£iteratur»

Politik" roie fie ba in il)ren ITTetamorpI^ofen offenbar vohb. Denn unsioeifels

^aft follte öie lOartburg tüirMid) ber lUittelpunkt einer neuen Iiterarifd)en

Kultur roerben. Hber nur bas f^lug an, loas bem 3eitgefd)ma({i entfpra(^ ;

unb, bürfen mir 3um £ob ber Seit ^in3ufe^en, toas burc^ bebeutenbe Dichter

eingeführt rourbe. Beibes trifft beim Parcioal 3ufammen, ber auc^ bcm

[(^toierigen £ieb oon Sigune unb $(i)ionatuIanber 3ur Popularität l^alf.

IDir pflegen es na^ 6em Hnfangsoers, in bem König lEiturel genannt tairb,

btn „lEiturer 3U nennen; aber biefe Be3ei(^nung trifft nid^t einmal für

bas umfängli^e (5ebid]t 3U, bas ein Hlbrec^t (Hlbred^t oon $(^arfenberg,

ber Derfaffer ber ein3igen beutfc^en tUerlinbic^tung ?) er^ebli(^ fpäter (oor

1272) ücrfafete. ^n tiefem
,
jüngeren Citurel" ift ibolframs löunberftrop^e

burd) weiterenBinnenreim nod) li)rifd)er, aber au(^ nod) fdiroieriger geroorben

unb biefe Künftelei l)at an berlDeitfd)Tt)eifigkeit bes ©ebi^ts i^renHnteil. Dor

allem aber mar iHlbred^t ein gelehrter Itlann, ber bts (Englänbers (Bottfrieb

Don ITTonmout^ lateinifdje Chronik benu^t, mit feiner Sagenkenntnis prunkt

unb bie Hnmenbung ber S^^^broörter unb Itamen, bie bei IDolfram oft

nur akuftifd)en (Effekten 3U bienen f^einen, toacker na^mac^t ol)ne biefe

künftlerifd)e Hbfi^t. (Er fuc^t fic^ 3uerft gan3 in bie Hrt bes UTeifters ein3u«

leben unb bid)tet als IDolfram, um gans fpät erft mit feinem Hamen heraus«

3urüÄen ; bod^ erfinbet er auc^ ^in3u, befonbers roenn er bie Ita(^gefd)i(^te

bes (Brals fortführt : 3umeift allerbings Ijat Borc^ling in feinen fd)einbaren

Ueuerungen jene nTetl)obe oon Husbeutung unb Kombination ber Dorlage

nad^roeifen können, aus ber l^eraus au^ bie „TTeib^artlegenbe" entftanben

ift: Dic^terp^ilologie eines lei^r^aften unb im (Brunb unpoetifd)en Xla^-

a^mers.

Der anoni}me „£o^engrin'' (1283—90) mie 5er Citurcl in Bai}ern ent«

ftanben, ^at btn großen Hu^m nic^t genoffen, ber bem mr}ftif(^=gele^rten

jüngeren tEiturel guflofe, fo ba^ IDolfram, als beffen cermeintlid^er Der*

faffer, burc^ bzn Baftarb nod^ me^r erntete als burc^ bie legitimen Sö^ne

;

nod^ 1477 roarb ber tEiturel gebruckt. Der £o^engrin fe^t ben tEiturel fd^n

ooraus unb ift au^ feinerfeits bem IDolfram 3ugebid^tet; bie (Er3Ö^lung i>on

bem Sdjraanritter mirb in ben IDartburgkrieg eingehängt unb mie fie fo mit
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IDoIfram beginnt — ber [ie 5em Sauberer Klingfor oorträgt — fo fdjliefet

fie mit feinem Hu^m. — Der Derfaffer roar rool^t ein (Beijtlid^er, ber an

feir^li^en Zeremonien eine befonbere S^cube ^at, übrigens in ber oolkstüm»

liieren Hrt unb bem gelegentli(^ ^umori(tifd)en (Eon an Delbcke erinnert ;

freili^ f)ielt IDoIframs eigene Hrt bieje Derbinbung mit bem HItmeifter auf»

red}t.

(Bingen fo com Dolksepos Hnregungen auf IDoIfram, ber fi^ öfters auf

bie tlibelungenfabel be3iel)t, unb auf feine $d)ule aus, fo ^at bod^ no^ oiel

ftärker bas I)öfifd)e (Epos auf bas Dolksepos eingeroirfet.

Hllerbings ^at man neuerbings oielfad) bie Derfc^ieben^eit biefer beiben

Gattungen über^upt leugnen roollen — fo übertreibenb roie mir fd)eint,

roie man früher i^re Derfc{)ieben{)eit betont !)at. 3.(Brimm t)at einft bas

gefä^rlicf)e IDort oon ber ficf) felbft bi(^tenben Dolkspoefie ausgefprod)en ;

töir glauben natürlid} nur an leibljafte Did)ter. Be3ie!)ungen stüifdienDoIks*

unb Kunftepos lidben roir eben crft 3ugegeben. Hber fie ^eben prin3ipielle

Derfd)iebenl)eiten nic^t auf. 3ft es ein 3ufall, ba^ bie „Dolksepen" alle o^ne

Dic^ternamen erfdieinen? (Betoi^, au6) Kunftepen können anoni}m fein; nur

bur^ ein frembes Zeugnis kennen roir Konrab 5^^^- ^^^^ Delbeke unb

J}artmann unb IDoIfram nennen \\6) nidjt blofe, fonbern ma(f)en aucf) aller«

lei Hnbeutungen über Stanb, J}erkunft, f)eimat, Sd^iÄfale: i^re IDerke

follen als Di(i)tungen ein3elner geroürbigt roerben. Das ^ängt mit einem

anbern 3ug 3ufammcn: bie Kunftepen fu^en Be3ie^ung 3ur Seit; bie Sin»

fpielung auf 3eitereignitfe, bie Dicf)terkataloge, bie Hennung oon (Bonnern

gehören 3um Stil, benn fie toollen bie Did^tung als Kinb ber guten (Befell*

fd^aft legitimieren; ujä^renb bas Dolksepos, aud) roo es felbft l)öfifcl) ift,

fid^ als 3eitlos unb bem gansen Dolk gel^örig gibt. — Jn ben Dolksepen

ift bas liebmäfeige (Element mzit ftärker ausgeprägt : ^äufig Stropl)en, toie

fie fonft nur IDoIfram unb feine na(^al)mer \tatt ber Dcrspaare toagen ; ein

ftarkes (Bliebern in (Ein3elabenteuer, aud) bies im Kunftepos oorkommenö

(unb nid}t nur in IDoIframs Sdjule, fonbern auc^ bei (Bottfrieb), aber boä)

beim Dolksepos fo ftark bur^ (Einfül^rungen, Sd^lüffe, Überf^riften betont,

bag bie Itad^tDirkung urfprünglid^ felbftänbiger (Ein3ellieber immer bie ein*

fa(^fte (Erklärung bleibt. Das Kunftepos aber ge^t auf bas Bud^ 3urüc^;

unb toenn es felbft Büd)er t)erfd|mil3t, ift bas immer etroas anberes als bas

Redigieren oon £iebern. Dal)er finb benn aud^ bie oielberufenen „IDiber»

Iprüc^e" ^ier un5 bort oon gan3 Derfd)iebener Hrt. IDir ^aben es nun etruas
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^äufig 3U ^örcn bekommen, öafe IDiöcrfprü^c axi^ bei Kunftbid)tcrn be-

gegnen. Hber toenn San^o Pan|a auf einem (Efel reitet, 6en er üerloren

unb unferes IDiffens nic^t toiebergefunben ^at, ober roenn gar (bas ftärfefte

mir bekannte Beifpiel) Bertfy)lt> Huerbai^ 6en Rabbi 31<iöfe Rhoah ^xjotu

mal befc^reibt, einmal als ein Jc^mä^tiges blatternarbiges HTännd^en mit

^o^er Stirne unb roeit ^erausliegen^en grauen Hugen unb rotem Bart,

bas nä^ftemal als einen too^lgenä^rten Hlann mit oollen roten tDangen

unb fd^marsem Bart — fo be3rDeifelt niemanb: (Eeroantes ober Huerbadi

l^ötten bas geänbert, (obalb man fie auf ben 6ebä(^tnisfeljler aufmerfejam

gemacht l^ätte. So aber öurfte es kein anberer oerbeffern. Das ITterkmür-

bige bei ben lDiber|prü(^en in ben Dolksepen aber ift nic^t, bü^ fie oor»

kommen, fonbern ba^ [ie fielen bleiben. Jeber Überlieferer nimmt \\6) bei

il^nen ja Jonft gern Sxtilizxhn heraus, unb u>ie lei(^t toar ^ier 3U beffern 1

IDenn in ber ®bt}ffee 6er fc^n tote Hntip^s no^ einmal lebenbig Dor=

kommt — jiDie leicht mar ber Itame 3U änbern ! lOenn es nic^t gef^a^,

meinen roir, gejd^l^ es nic^t, meil bei (&ebi^ten tüie Jlias unb ©btjffee,

nibelungenlieb ober [elbft Kubrun niemanb bie gleichen Hnforberungen an

bie (Einl^eitli^keit jtellte, toie bei einem Kunftepos. tliemanb prüfte ba bie

Seitre^nung nac^, IDolframöber finbet es komifd^, baß in ben ]^öfi|(^en (Epen

bie tDid}tigen (Ereigniffe immer gerabe auf Pfingften fallen. Jm Buc^ kann

man nac^fd|lagen unb oerglei^en; bie Dolksepen aber rourben als eine

Rei^e für fi^ geltenber £ieber no(^ empfunben, als tatfä^lid^ ^ängjt auc^

l^ier bie Bud)form Dorlag.

Hid^t ba^ mir noc^ bie all3U einfad)e „Sammelt^orie'' K. £a(^manns an^

nel^men könnten, ber bas Bud^ mieber einfach in £ieber auflöfen roollte,

toie roenn man einen lebenbigen Utenfc^n als eine $(^ic^tung Don Kno*

c^en, S^ß^f^ ^^^ Qfliit anfüge. Die [er £iebert^eorie ^aben Hnbreas !}eusler

unb ber CEnglänber Ker ben legten Stofe gegeben, inbem fie mit oollem Rec^t

betonen, bafe bie ftiliftifd^e Derfd^ieben^eit bes ballabenl^aften £iebes r>on

bem epifc^en (Bebid^t aus einer £ieberfammlung nie ein (Epos mai^en läfet.

Hber bas bleibt too^l boc^, ba^ bas Kunftepos -oon Dorn^rein als Bu^ ge-

badet ift, bas Dolksepos ber £iebform Ha^toirkung geftattet. IDir muffen

roo^l annehmen, ba^ bie £ieber überarbeitet mürben, epifd^e Breite ge=

mannen, i^ren Stil önberten, e^e fie in (Eins rebigiert mürben; tixoa mie

mir bei ber Dramatifierung oon Romanen fold^e Umftilifierung htoha6:ikn

können. Unb mit biefer na^mirkenben Kraft bes (Ein3elliebes Rängen aud^
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öic tci^ntfc^cn Derf(^iebcn^eiten 5rDifc^cn Dolks« unb Kunjtepos 3ufammen,

öic bcfonbers H. S^\^^ f^^^ aufgebest Ifat; fo 3. B. btc forgfältigere Bc«

^anblung btx ITebcnfiguren, bic natürli^ bur^ i^rc IDicberkc^r im

„Bu(^" tDidjtigcr toerben als fie im „ticb" |inb.

(Enbli^ noc^ ber Unterf^ieb bcs Stoffes ! (Es ift ja ri^tig : als Dergil

mit unDergIeid)li^em (Erfolg ein „feünftlid)cs Dolksepos" fd^uf, oererbte er

ni^t blofe bie liebartige (Blieberung, fonbern aud) bie nationale (Eenbenj auf

{eine 3a]^IIofen Ilad^folger, auf (Eamoes unb Doltaire unb aud) auf btn

Dieter bts IDaltl^arius. Hber unter ben Kunftcpen 6er mittell?0(^beutf(i)en

Seit fyit kein ein3iger einen nationalen Stoff — auc^ von ben ^öfifci)en

Itooellen nur ber legenbenartige „Hrme Qeinrid)". Das fransöfif^e Rolanbs*

lieb i|t ein Dolksepos; bas beutfd^ ijt bie Kunftbicf)tung bes Pfaffen Kon=

rab. Unb ITibelungenlieb unb Kubrun ge^en bod^ gerabe nal)e genug an

bie ftrengl)öfifc^e Hrt, um 3U beroeifen, toie lei^t fie aud) für folgen Stoff

3U erreicf|en geu)e[en roäre. Hber fie tuarb nid)t errei^t; toeil bas feinere

Stilgefühl bes ITTittelalters keinen IDil^elm Jorban bulbete, keinen Der»

faffer eines Bu^s mit ber in^altlidjen Hrtung bes Dolksepos unb ber per»

fönlic^en 5ormgebung bes Kunftepos. Das Dolksepos ^at bie Sü^lung mit

ber £r}rik nie aufgegeben, aus beren Be3irken bie l)albepifd)e Ballabe il)re

5ärbung geroann; bas Kunftepos ^at bie tEenbcn3 3um er3ä^lenben Bud)

nie Dergeffen, in ber feine (Eigenart fteckte. tlirgenbs in irgenbeinem Kunft*

cpos finbet man eine fo fangbare Stelle toie bie ITTitteilung ber Kampf«

fpiele, burd) bk Brün^ilt 3U erobern ift; nirgenbs im Dolksepos eine fo

gefangsfrembe roie bie Königsliften bei IDolfram. Die Stiloerf^ieben^eit

3rDifd)en ,,£ieb" unb „(Epos" ift nid)t größer als bie 3U)if^en Dolksepos unb

Kunftepos.

IDir glauben alfo bere^tigt 3U fein, an ber burd)greifenben Unterfd|ei-

bung Don Dolks* unb Kunftepos feft3u^alten. Hllerbings aber finb für bie

mittcl^O(^bcutfd)e Seit beibe fo tief in ben literarifd^en unb kulturellen Be»

bingungen ber Seit oerankert, ba^ eine grofee Reilje oon Übereinftimmungen

bie S(^ärfc ber prin3ipiell formulierten Derfd|iebenl}eit milbern unb in (Bren3*

fallen na^t^u aufgeben.

Dor allem mu^ man fid) ^üten, bie Unterf(^eibung auf bem 6ebiet ber

nationalen Stimmung 3U fu^en. Der Stoff bes Dolksepos ift ein^eimifd),

toenngleid) fran3öfif(^e (Einflüffe auc^ für bie kleineren Dichtungen 3um

(Eeil tDa^rfdjeinlid) gemalt finb — ; aber irgenbeine Betonung beutfc^er
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Hrt mixb Ifkxbuxdi ni^t bcroirkt. tOcnn IDoIföictrt^ feinen Stammfi^ in

Kon|tantinopeI ^at; u)enn bie kämpfenöen Reiben faft toie bei IDolfram bie

buntcftc Urfprungslifte aufmetfen un6 in 3rDei fi^ folgenben Strophen bie

ReÄen aus Paris un5 £onbon ^erbemü^t werben ; roenn ber nie fel)lenbe

Dra(^en mit einem Zömen ober einem Elefanten 5U kämpfen Ifat, fo ift

bie Särbung bod^ nic^t fpeaififd^ beutf^ 3U nennen ! — (E^er könnte man in

bem mr)t^oIogifd)en ffie^alt eine eigene beutf^e Stimmung finben; unb gan3

foll bies geroig nid^t beftritten toerben. Hber bie Riefen unb Sroerge, bie

Mrtel mit 3tDöIfmännerkraft unb bie unoenounbbar maci)«nben Rüftungen,

bie in bie (Beftalt einer toüften IDalbfrau üerrounfc^ene Prinseffin ober bie

beliebten tounberbaren Spielroerke gehören boc^ alle in bas Gebiet ber

„nieberen RTpt^ologie'' un^ finb eben besl^alb allen Rationen gemein; fie

finö aus ber keltif^en Saubermelt auä] in bie Hrtusfage gebrungen, unb

nur bie befonbere Huffaffung, bie fid| ettoa in ber Seic^nung ber Riefen* unb

3roergti)pen oerrät, kann als beutfd^e (Eigenart angefpro^en loerben. —
Hm ftärkften kommt nationales Süi)Un in ber £anbf^afts3eid)nung 3U fei*

nem Reci)t. Der tr}pif(^e S^ftplafe aud) bes beutfd)en Dolksliebes barf kaum

je fehlen : ber blumengefc^mückte Hnger, in beffen Ittitte \\6) eine gemaltige

£inbe ergebt unb btn ein ^^elles Brünnlein buri^fliefet. Hu^ bie S^^^ube an

IDalb unb 5ßls unb Dogelfang ift bem Dolksepos eigen ; aber boc^ aud) ^ier

ift nur ein Unterf(^ieb bes (5rabes bem Kunftepos gegenüber feft3uftellen —
ein Unterfd^ieb in ber Bet)or3ugung bes Raturbilbes übrigens, ber mieber

allgemein unb nid^t nur germonifi^ ift.

Diel e^er als nationale (Befinnung lägt fid^ partikulariftif^e erhärten —
tDie es für bie beutfc^e (Befd^idjte ja leiber au^ fo (^arakteriftifd^ ift ! (Ein

Dichter f^ilt auf bie Bai)ern unb preift feine öfterrei^ifc^e I)eimat, ein an»

berer — ber bes Ribelungenliebes — fc^eint bie (Tapferkeit ber Sac^fen ni(^t

^oc^ 3U beroerten. Hber oon einem (5efamtgefül)l ber Deutfd^en ift auc^ im

Dolksepos n\6)ts 3U fpüren. — S^^cigt man bagegen na^ einer innerlid^

öeutfd^en (Befinnung, fo ift fie nid|t einfach für bie „(Ereue" in Hnfpruc^ 3U

nel^meu: bicfe (Brunbforberung aller (Epochen, in benen bos Dertrauen no^

Dielfad) bas ©efe§ entbe^rlii^ mad^en mu&, gilt für bas gan3e Ittittelalter

unb ni^t blog für Qagen unb Rüebeger. IDas kann aber auf ber anbern

Seite innerlich beutfc^er fein als ber „porcioar', biefe rounberpolle SäiiU

berung bes jungen beutfd^en J^^öliftcn, ber burd^ bie (Erf(^ütterung feiner

naioen Gutgläubigkeit l^inburd^, bur(^ Skepfis unb Starrl^eit 3U ber neuen
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Jugenb 6cs gefeftigten ©laubens \idi ^inaufkämpfcn mu& ? Diefes Kunjt=

epos nad) fran3ö(ifcf)er Dorlage ^at mel^r mit ben Romanen 3ean Pauls

gemein als tlibelungennot unö Kuörun mit allen I)id)tungen beutft^er Ho=

manti&er

!

IDie inf)infi^t auf 5ie nationale Stimmung, fo öarf audj inJ}infid)t

auf 5ie moralifd^e öie na^e Derroanbtfcfiaft öon Dollis= unb Kunftepos

malt bestoeifelt toerben. Xi\d)t nur für Qartmann ift ber Dollliommene Ritter

bas unbebingte 3^sal, Jonbern aud) für ben Unbekannten, ber in ber „Dir*

ginal" ben <Er3iel)ungsroman bes Recfien 3U [^reiben Derfud)te. Um ein

paar (Brabe fd^rDerfälliger unb Ijärter mögen bie i}elben im Dolksepos [ein ;

aber für ^öflic^ rDün[(f)en fie bocf} aud) 3U gelten, unb nid)t nur ber alte

l}ilbebranb, bas HTujter ^öfif^er 3ud)t, rcbet einen IDalbmenfdjen üor bem

Kampf mit „J)err Riefe" an, fonbern aud) ein fjeibenfürft feünbet bem

(Begner an, er ujerbe il)m fein oerel^rtes I}aupt abfd)lagen.

Denn aud) bas religio fe (Element fd)eibet Dolks= unb Kunftepos keines«

tnegs. Die 3nbifferen3 ber r)ornel)men (5efelltd)aft, bie gern alle kird)lid)en

PfHd)ten erfüllt — „fonft muß man mid) aber, id) bitte feljr, mit nid)ts

toeiter inkommobieren !" — finbet nur bei (Bottfrieb HusbruÄ. Jm übrigen

l)errfd)t faft überall eine milb temperierte Religiofität, freilid) roieber in

Dielen Hbftufungen oon f)artmanns 0rtl)obojie unb IDolframs faft fek*

tiererifd)er Religiofität bis 3U ber Kül)le bes nibelungenliebes. 3m gan3en

ift bas Dolksepos fromm; in ber „Dirginal" beginnt man jebe Rebe gern

mit einer XTennung (Bottes, unb bie ^eiligen, bie für bas t)ornel)mere (Epos

koum ejiftieren, roerben rDieberI)olt genannt. Hber oon d)riftlid)em 5q"Q=

tismus ift es faft fo roeit entfernt roie oon nationalem (E^auoinismus, unb

felbft im ^,0rtnit", öer oon ben „unreinen Sarasenen" fprid)t, roirb ber

Did)ter bod) bebenklid), toenn ber Itlönd) 3Ifan, bie Derkörperung bzs xd'iU

btn Kreu3ritters, nad)bem er taufenb treiben geköpft ^at, au(^ an bas Hb*

td)lad)ten ber !)eibnifd)en S^^^uen ge^t. E}eibnifd)e Überlebfel toerben natür*

lid) in ber (Er3äl)lung gebulbet roie im £eben. Unb fo roirb man fi^ließlid)

fagen muffen: wtnn bas „i}eibentum", in Derfd)iebener Hrt nur, auf bie

ftreng^öfifc^e (Befellf^aft fo gut toie auf bas Dolk bei aller Hufrid)tigkeit

ber d)riftlid)en (Befinnung einen guten (Briff behielt, fo oerleugnet es fid)

audy in ber (Epik nid)t.. Die Sortbauer Dord)riftlid)er Hnfd)auungen im Dolks=

epos, bas Hnbred)en moberner 3been im Kunftepos berül)ren fid) ; tro^ ber

(Bralbid)tung unb tro^ ber J)eibentaufe im „taurin'' unb in anberen Dolks=

inet)er, Citcxatur* 8
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epcn i)t eine geiDif[e (Entfernung öom (Beijt reind)ri(tli(^er (Epik ^ier toie boxt

3U füllen, unb ein ftarfeer Hbftanb cbenfo von öem (Eon öer RoIanbsbid)tung

roie etroa von bem bes €a|fo.

Die entf^eibenben Differen3en 3rDif(^en Dolfes* unb Kunftepos liegen alfo,

um es 3U micöer^olen, ni(i)t im (Eon ober 3nl)alt ober in 6er (Eenben3, fon»

bem in bcr $toffn>aI)l unb im Stil.

Die Dolksepen bilben bei allen Derfd)iebenl}eiten ber bid)terifd)en Bega*

bung unb ber 5orm 3unäd)jt eine (Einl)eit burd) i^re, oon uns bereits betonte,

fortbauernbe Be3ie^ung 3ur Zx}xik. VOoljl fel)lt bicfe aud) ber Kunjtepik

lieinesroegs ; bod) i(t bies ber große Unterfd)ieb: fie birgt (Epih, bie 3ur £t}rik

(trebt; bas Dolksepos {tammt aus ber !)alblt)rifd)en Ballabenbiditung unb

toill ftrenge (Epik ruerben — roas freilid) nur auf bem 6ipfel, in ber

Hibelungennot, erreicht ift, roie bie Irjrifc^e (Einfd)mel3ung bes Berid)ts nur

im Criftan. Das „£ie6" ftid)t überall ^eröor, in ber ballabenartigen Dor«

tragsu)eife, in bzn Refrains, in ber unerl)örtcn Kül)nl)eit (tropl)ifci)er (Epik

[elbft. Das Bebürfnis nad^ lt)rifti)er Stimmung erhält fein offi3ielles Hed^t

in ber „Klage'': in langen Cotenklagen, bie gefallenen E}elben getoibmet

roerbcn unb in „Dietri(f)S S^uc^t" unb ber „Rabenfd)lac^t" |i^ faft 3U eige=

Tten (5ebi(^ten ausraac^fen, toie ein fold)es — unter biefem (Eitel : „bie Klage"

— 3um nibelungenlieb roirklid) erhalten ift; unb 3U)eitens in bzn Rul)e=

(teilen, voo mit ben gelben Did)ter unb J)örer fid) an ber frönen £anbf(^aft

unb bem Pogelgefang bel)aglic^ ergoßen. — Das Kunftepos loar (Erneue=

rung eines „Bud)es" ; bas Polksepos l)at — barin kommen roir auf Karl

£a(^mann 3urück ! — aus £ieöern bas „Buc^" erft 3U formen.

Damit l)ängt bas Siüeite 5ufammen. Qartmann, 6ottfrieb, fogar IDolf*

ram finb im n;atfö(^li(^en 3iemli(^ eng bei ber Dorlage geblieben; es lag

ja ein Beriefet oon ^iftorif^er (Beltung r>or. Das Dolksepos ift ungleid)

freier im Umbilben, Kombinieren, ja (Erfinben, roeil bas £ieb nic^t bie gleite

Hutorität befi^t, oft auci) eins bem anbern toiberfprid^t (fo ba^ an btn lTa(^=

rieten über Siegfrieds (Eob fd|on bie (Ebba (Ed^t^eitskritik übt). — Run
aber ^ielt fi(^ bie (Erfinbung bod) ftets im überlieferten Stil. So erroäc^ft

benn neben ber epif^en XDelt, über ber ber Rame Hrtus leud)tet, eine 3tDeite,

in ber Dietri(^ ni(^t gan3 fo unbefd)ränkt ^errfdjt. (Es bilbet fi^ eine Reil^e

Don Did|tungen, bie tro^ teilroeife neuer (Entftel)ung bo^ [läf 3U einer (5e=

famt^eit 3ufammenfd)lie6t, roie fie einft bie !)elbenfage befafe. Dies ift bas

lDi(^tigfte: bie gelben ge^en aus einem Dolksepos in bas anbere roie ber
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Hbcnteurer Dautrin ober öie anbcrn (Eijpcn aus einem Roman Balsacs in

öen anbern ; unb jie paffen überall l)in. Die IDelt bcs (Brals liegt l)öl)er, ift

oornel^mer Jiojtümiert, Ifat feineren Umgangston; bie ber Hibelungen unb

ber (Befellen Dietridjs fd^liefet fid) aber unmittelbar an, roie Deutfd)lanb an

Sranfereid). Diefe innere (Bleic^artiglieit aller Dolksepen, burd) bie Über*

einftimmung geroiffer fefter tEppen gegeben, berul)t auf ber (Bemeinfamkeit

bes Urfprungs.

Hus brci Quellen i[t bas mittell)o^beutfd)e Dolksepos im toefentlicfjen ^er»

5uleiten, neben benen nod) (Entlehnungen üom Huslanb als bie toeniger

tDid|tige oierte gu nennen toäre. Die erfte unb bebeutfamfte i[t bie alte

lEraöition. Ito^ war bie J)elbenfage nic^t ausgeftorben ; roie mä(i)tig

^uptgeftalten unb f)auptereignif[e no(^ fortlebten, beroeijt ja il)re l)errli(i)e

IDiebergeburt in ber Hibelungennot ! (Es roaren rooljl getoife gelungene £ie=

ber, bie bie (Erinnerung erhielten. Daneben münblid)e Überlieferung in (Er*

jä^lungsform. Hbfeits, bod) nid)t gan3 unsugöTtglid), roaren aud^ Huf=

3eid)nungen, 3umei(t in lateinif(^er $prad)e, oorljanben. Itatürlid) l)attcn

jid^ mand)e £inien oerfd)oben, anöere finb |o unbeutlid) geroorben, ba^ |ie

ber ITad)bef(erung beburften; bod} barf man anneljmen, ba^ ber Kern [i^

gut erl)ielt. — Die sroeite (Quelle bejtel)t in £okalfagen, roie fie an auf»

fallenbe (r)rtlid)lieiten aud) Ijeute nod) angeknüpft roerben. 3" einem ein«

[amen tEurm toar eine Königin ober eine Prinsefjin cingefc^loffen, eine S^ls--

roanb bot für einen Drad)en ben i}intergrunb ; in jeber I}ö^le konnten

3tDerge niften. — Da3u kommt bann brittens ein (Er3ä^lungstt}pus, ben

man als ben ber (Eigen[d)aftsfagen be3eid)nen könnte: roeltlid)e £egen»

btn von Perfönlic^keiten, bie irgenbeine (Eigen(d)aft in f)erDorragenbem©rabe

berDäl)rt l}aben follen. 3n jebem J)eer roirb oon einem Deteranen er3ä^lt,

ber famt all [einen 3a^lreid)en $öl)nen für [einen f)errn gefallen [ei; ober

umgekel^rt oon einem Bö[eu)id)t, ber [einen (Bebieter [d)nöbe oerriet, oon

einem tücki[d)en Ratgeber. 3" beiben Süllen kann [el}r rool)l eine tat[äd)lid)c

©runblage oorljanben [ein, aber bie Dolkspl}anta(ie arbeitet nun einen ooll»

kommenen ^r}pus heraus. (Eben[o bilben fid) be(timmte Situationen immer

roieber ah, bie an l}i[tori[d)en Hnekboten i^ren Rüdil^alt befi^en: Rettung

im Hugenblidi ber l)öd)[ten (5efal)r — [d)on cor IDellington roirb mand)er

E}eerfü^rer äl}nlid) roie er gerufen ^aben: „id) roollte, es roäre ITad)t ober

bie Preußen kämen" ; ober aud) mit Hnnäl)erung an bas trii)tl}ologi[d)e

IDarnung burd) kluge tEiere — ein Vilotxv, für bas Sc^neiber einen ^üb[d)eTi
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Stammbaum 3um Dolkscpos ge3ei(^net Ijat Dcrfelbe Sotfd^cr Ijai an^

fonjt bas reic^li^e Vorkommen ä{)nlid)er 3ügc im romant|d^cn unb beutjd^en

Dolfescpos nadigetDicfen — um fo oerbienftlic^cr, als er Dor Dorfcfinelten

,,Ableitungen" jelbft babei rDarnt.

ITod) i[t ein £e^tes 3U ^rmä^nen, bas öem Dolksepos eigen i(t : bie Hno»

ntjmität im toeiteren Sinne, bie S^eu oor offi3ieIlen Hamen. IDol^l nennen

fid) einige Dichter, !}einrid) ber üogler als t)erfa(fer von „Dietrid)s 5lu(^t",

Hlbrec^t oon Kemenaten für bas Si^aQntent „(Bolbemar", aber es bleibt

oerein3eItc ttad^a^mung ber im ^öfifc^en (Epos faft burd)gängig ^errf(^en'

ben Sitte. Unb toenn Qartmann, (Bottfricb, tDoIfram unb bie Späteren bie

Hamen oon Gönnern, £e^rern, Seitgenoffen, oon (Drtlid)feeiten, bie nur für

(ie perfönlid)e Bebeutung l^aben, gern anbringen, fo meibet bies bas Dolks»

epos ebenfo be^arrli(^ roie bie genauere Hngabe oon (Quellen unb (Bemä^rs»

männern. (Sc^on aus biefem (5runb barf man ber berühmten tlennung öes

Bifc^ofs pilgrim oon paffau in <ber „Klage" kein großes (Beroii^t beilegen.)

Denn bas ^öfif^e (Epos ge!)ört eben einem bejtimmten Kreife an unb braucht

paten, um \\6] für i^n 3U legitimieren ; bem Itibelungenlieb ober ber Kubrun

genügt es, ein £ieb 3U (ein, bas oon £iebcrn ftammt.

Viaäi bie(er ffiefamtc^arakteriftik, bie loir 3ur Berid)tigung ^erkömmlic^r

irriger Hnf^auungen in einiger Breite glaubten geben 3U muffen, können

roir uns in ber Darftellung ber ein3elnen IDerke kür3er faffen. (Es kommt

aud^ ^ier oor allem barauf an, in be3eid)ncnben (Erjpen bie (Entioicklung bis

3U ber Qölje ber beiben großen Dolksepen 3U 3eigen. Die innere (Llfxono*

logie, bie (ri)ronologie ber ftiliftifd)en, metrif(^en, kulturellen Hrt ift uns

bes^alb aud) ^ier toi^tiger als bie äußere, bie übrigens meift reid)lic^ un«

fid)er ift.

Bat)ern unb befonbers (Bfterreid^ finb bie i}eimat faft aller uns erhaltenen

Dolksepen. Unb roenn anö) bie ^Beroa^rung burc^ öfterreid^ifd)e I)anbf(^rifs

Un babei eine nic^t geringe Rolle fpielt — bie berühmte Hmbrafer J}anb*

fd^rift, bie Kaifer ITtaj, ber le^te Ritter, anlegen liefe, l}at unter anberm

bie Kubrun uns allein gerettet ! — fo ift bod^ roieber bie i)äufigkeit biefer

öfterreii^ifc^en Huf3ci(^nungen ein Beroeis für bie befonbere (Bunft, beren

fic^ biefe Di^tungsart im Donaulanb erfreute. J\t bod^ auc^ nur in (Öfter*

rei^ {ene eigentümliche ITTemoirenbid)tung entftanben, bie man als ^öfif^e

Dolksepik be3eid^nen könnte, owil fie mit ^öfif(^em Stil bie in^altlid^e Hrt

ber Dolksepik oerbinbet: Ulrid) oon £i^tenfteins S^^uenbienft mit feiner
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lt}rif(f)en Jnftrumentierung, unb oielleid^t aud) öes Kürenbergcrs un6 Dict«

mars oon (Eift £iebcsroman . .

.

ounä^ft nun fyit man rDot)l cinfad) oer|ud)t, bie ^öfifd)en (Epen in ein«

^imifd|cm Stoff nad)3ubilben ; benn bie Hnna^me, es feien uns itgenbtoo

alte £ieber iDirkltd) er!)alten, bie ber Sorm bes „Bud|s" oorausliegen, oer*

bietet fic^ f(f)on burd) bie £änge ber erbaltenen (5ebi(i)te. Hber roo bieltac^»

a^mung ber {)öfi(d)en Reimpaare mit einem beutlid)en Drang 3U ftropl)i=

fd)er (Blieberung 3U kämpfen l\at, ba liegt wolji eine frü^e Stufe oor. Bas

(5eöid)t Don „Biterolf unb Dietleib" (Dielleid)t (d)on um 1210) neigt 3U

Hbtä^en Don ctroa 3ef)n Derfen, o!)ne (ie bocf) burd)3ufüf)ren ; rein äußer-

nd) finb bie ^öfifdjen Reimpaare oerroenbet. Dies (5ebid)t (teilt fid^ nun

öur^aus als „gehobene Spielmannspoefie" bar: bie altüberlieferte Gat-

tung ber Spielmannsepen mit i^rer Dariierung ^erliömmlid)er beliebter

ntotiöc, mit i^rcr engen 5ül)lung 3U)ifd)en Did)ter, Sänger unb Publilium,

mit i^rer S^eube an kultur^iftorif^en (Ein3el^eiten bietet eine um fo be«

quemere (Brunblage, als fie felbft 3U)ifd)en l)öfi(d|er unb oolkstümlid)er (Epik

ftanb. So roirb benn aud) ^ier ber Betoirtung mand) gutes IDort gegönnt

unb oer3eid)net, wo ber bejtc IDein gefd]enht roarb ; oon bcn Kleibern mirb

gern gerebet unb kleine Sd)er3e roerben nid|t öerfd)mäl)t. Hber bie 5öbel

ift oöllig l^öfi[d)er (Epik nad)geformt : „loie ein Hoentiure Jud)enber Hrtus»

^elb", [agt Dogt, ,,Derläöt Biterolf l)eimlid) feine Refiben3 Colebo, um fid)

an (E^els f)of 3U begeben, roo fid^, roie in Hrtus Cafelrunbe, bie Blüte ber

Ritterfd)aft vereint I)at; roie ein anberer IDigalois 3ie^t bann fpäter fein

So^n Dietleib aus, ben unbekannten Dater auf3ufud)en." Jljre Begegnung

fül)rt 3U einem Kampf; bann aber kommt ber ibeale i}elb, Rüebeger, ber

(löie Dieles im Biterolfepos) fd|on eine (Einwirkung ber ITibelungenbiditung

oerrät, nur freiließ nod) nid)t unferer „llibelungennot", unb bringt fie in

bas rid)tige Derl)ältnis. Dzn tjauptgegenftanb bilbet toeiterl^in ein boppelter

Kampf ber um (E^el, Biterolf, Rüebeger oerfammelten J)elben mit ben rl)eini'

fdjen, roobei Siegfrieb, (Buntl)er unb feine Brüber, i}agen erft im tCurnier,

bann in ber Sd)lad)t unterliegen. Dies ift bie eigentlid|e S^eube bes Did)*

ters : feine grofee Sagenkenntnis in eine beroegte Dorfü^rung faft aller be-

beutenberen beutfd)en Sagen^elben um3ufeöen ; ettoa roie Kaulbad) im

„3eitalter ber Reformation" beffen fjelben in beroegten (5ruppen oereinigt.

Denn ber Did)ter ift öon ftarker Bemunberung für fie erfüllt ; i^r ^öfifd)es

IDefen roirb fo lebhaft toie i^re Tapferkeit gefd^ilbert: 3U^t unb ere finb
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öie bcibcn großen Sc^Iagtoorte. lOcnn ber alte Qilbcbranb felbft gebid)tet

ll'dik, lüürbc es nic^t oiel anbers ausgefallen fein; roie benn aud) bte be^

jtänbtge ijulbtgung t)or ber Königin Ijelc^e, bie Kontrolle ber bei ^öfifd)cn

(Empfängen r)erabreid)ten Küffe, bie Klage über bie gefundene Seit etwas

Don bem Con ^aben, in bem alte ©eneräle l)iftorif^c Dramen 3U bieten

pflegen. Der Poet, ber Rüebegers Reben als Stilmufter gibt unb als eifriger

(£^rentoäc^ter beim tCurnier nur oollberecf)tigte Kämpfer suläßt unb keine

bloßen „feipper", ber mit ber $a^ne eine Hrt Kultus treibt unb in ben

$d)la(^tfc^ilberungen \xä) in Blut unb Si^laditenfdjmu^ förmlid) berau|d|t,

toar tDOi^l gemiß ein alter Solbat, bem es bie tlibelungenbii^tung angetan

^atte ; unb toir toerben für biefe alfo eine P^afe üorausfe^en muffen, in ber

jie oon ber ftrengen Hnlage öer uns erhaltenen Hibelungennot noc^ töeit

entfernt roar, jebenfalls andi, roie bie „Klage", nod) in Heimpaaren ge*

fd)rieben roar.

(Ein anberes ^öfif(^=oolkstümli^es (Epos in Derspaaren ift bie „Dirgi*

naT — bas anf^aulid)e, nur leiber aber rec^t langmeilige Denlimal bes

Kampfes um bie epif(^e Sorm. Die (5efcf)id)te Ijat eine fel)r glüdfilid)e (Brunb»

ibee : bie (Ersie^ung Dietrid)s 3um vollkommenen Ejelben. Der junge König

ji^t oiel lieber bei ben Damen ; aber ber ftrenge £el}rmeifter E)ilbebranb ^e^t

i^n in Hbenteuer !)inein, über beren 5cil)rlid)keit er bann jelbft erfd|ri(kt. Die

(E^arafetere finb in roo^löerteilten Dialogen ^übfc^ geseid^net, 3umal ber

ctuKts polternbe i^ilbebranb, ber fid) eigentlid} für penfioniert ^ält unb bo(^

immer gern roieber in bie Kämpfe ^ineingenötigt tüirb — ein gutes (Blieb

in jener fpe3ifif(^ germanif^en (E^arakterreil)e, bie oon bem altnorbifc^en

Starkarb 3U bem branbenburgifi^en Kottmi^ fü^rt. — Hud^ bie Hrt, tüic

ber Ortsname Jerafpunt in {)öl)epunkten ber (Er3ä^lung leitmotioartig t>or*

gebracht roirb, 3eigt eine richtige (Cenben3 3ur (5lieberung. £eiber aber ift

es fonft gerabe bie Dispofition, bie mangelt, unb ein (Bebid)t mit breiteren

IDieber^olungen bürfte nid)t leicht aufsuroeifen fein. — IDie fd)on öfter bei

bzn (Epen ber frü^mittel^od)beutfd^en Seit möd)ten u)ir aud) ^ier auf einen

I)ofbeamten als Didjter raten ; am liebften auf einen S^enken, toie toir fie

aud) beim Utinnefang ^eroorragenb beteiligt feigen. Denn niemanb kommt

biefem im 3ntereffe an H^ifd^ unb Cif^bekoration gleid} ; bie Beleuchtung,

bas oorfd)riftsmäßige I0ür3en ber Speifen roerben ermähnt. Doc^ auc^ bie

€inkleibung ber Ittägbe unb Ritter in fd)öne 6etDänber ift eine Staats«

aktion, bie kein Spielmannsgebid^t gleich ^ingebcnb fd)ilbert; roie benn
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and) eine Jungfrau mit altmobifc^er naiüität if)r bcftcs Kleib als (5c(d)enk

anbietet, obmol)! |ie es erjt ein I)albes 3af)r getragen un6 al[o nod) nid)t

Diel baoon gel^abt I^at. — Hber bie eigentlicf)e £eibenfd|aft bes Derfaffers

ift bas Brieffd)reiben. (Es roirkt untr)iber(te^licf) komifd), roenn von Seit 3U

3eit regelmäßig ber Bef^Iufe gefaßt roirb, über bas Bisl)erige einen Brief

3U fd)reiben, ber bann in gemein[amer Sifeung burdjbcraten toirb; man

Derfiegelt i^n, ber Bote fte(fit itjn in bie tEa(d)e, kommt mür)felig an fein

Siel unb ruft bie Hbreffe aus: kennt !)ier jemanb bzn lUeiftcr {}ilbebranb?

Der Kaplan roirb gerufen — unb liejt uns alles nod) einmal cor ! — (Es

i|t, als liabz ber Übergang Don ber ITTünblid)keit 3ur $d)riftlid)keit, ben bie

Di^tung eben bur(^mad)t; in biefer feltfamen £ieb^aberei (benn anber»

tDörts begegnen Briefe nur gan3 Derein3elt) fid) ein |i)mbolijd)es Denkmal

fe^en toollen. Der braoe altmobi(d)e Poet \ttdkt aber auc^ Doller (Balanterie

unb läßt fd)ließlicf) aud) ber ITtinne i^r Red]t roerben, toie bem i)umor in

frifd) crfunbenen Riefennamen. (Er ift einfad^ fromm: roer tprid)t, fegnet

fid) gern mit ein paar IDorten ; unb (5ott roirb aud) für bie S^önl)eit einer

£anbfd)aft gepricfen. Hur gerabe ein Didjter ift er nid)t unb nad)bem er

Dietrid) eine minniglic^e f)errin in ber Königin Dirginal gegeben un^ il)n

aus bem J}ungerturm befreit l)at — roo ber riefifd)e IDäd)ter il)m regelmäßig

bie Ital)rung töegfraß, bie il}m oon ber Königstafel gefd)idit rourbe — läuft

bie (Befd)id)te auf monotone paukereien mit Riefen unb Dradien l)inaus. Hm
$d)luß roirb bann eine 3r)klifd)e Derbinbung mit bem (Edienlieb liergeftellt.

(Einen klaren unb überfid)tli^en Hufbau oljne ftropl)ifd)e (Blieberung l)at

nur bas rei3enbc kleine 6ebi(^t oon „£aurin" (um 1250?) erreid)t. Die

£okalfage, oon 5em „Rofengarten", jenem Berge bei Bo3en, beffen (Beftein

fo I)errlid) rötlid) glül)en kann, unb feinem Befi^er, bem Sroergkönig £au=

rin, ift ^ier mit ber Dietri^fage befonbers glüdili^ oerbunben. Dietri^,

^öfifd) unb ebel bis 3um Hugenblick ber I)öd)ften (Empörung; J)ilbebranb,

ftets befonnen unb korrekt; n)olfl)art ^eftig 3ufa^renb; auf ber anbern

Seite £aurin, ber kleine tapfere aber ungetreue i}eibe — eine kleine Rn^al^l

ujo^lbekannter SiQuren, beren $d)idifale mit ben te^nifc^en I)ilfsmitteln

refrainartiger Sormeln unb gefd)iditer Steigerungen fpannenb oorgetragen

toerben. (Ero^ altertümlid)en Reimen ift bie Sprad)e ungetoö^nlid) glatt;

unb bes Did)ters S^eube an (Blan3 unb J}elligkeit oerlei^t bem Kampffpicl

um ben oon btn Redien 3erftörten Rofengarten einen Hbglans oon jenem

Hlpenglül)en, bem bie Sage il)ren Urfprung ocrbankt.
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Dies (Be5id)t Dertritt uns bie I)öd|ftc Stufe, öie bas Dollisepos im Hn«

((^lug an bie Dersfeunft ber ^öfif^en (Epen erreid)en konnte. (Eine IDeiter*

bilbung, ein Be^errfc^en gröjgerer ITTaffen oon S^QU^^cn unb (Ereigniffen,

forberte eine neue (Eed)mk.

löir fa^en, bag ber te^nij^e So^tJ^i^it^ ^^s Ritterromans barauf be-

ruhte, ba^ aus ber blofeen Hnrei^ung üon Hbenteuern ein tDirkIi(f)er Ho«

man cntftanb: eine inbioibuelle (Entroi&lung als ITTittel, ein IDeltbilb 3U

Seigen. Huc^ ^ier mufete bie Husbe^nung erjt gelernt roerben : bie Xlooellen

f)artmanns oer^alten |id) 3U ben feinblid)en Brübern Parcioal unb n;ri=

ftan, roie ber £aurin 3ur llibelungennot. Hb^r aud) bie großen Hitterromane

I}atten bie Hufgabe nur unoollkommen gelöjt : bie grofee $d)tDierigfeeit, ben

cinselnen Hbenteuern eine abgerunbete Selbftänbigkeit 3U geben unb fic

3uglei^ in ber u)ed)}eljeitigen Hbt)ängigkeit ber (EntrDicfelungsrei{)e 3U be=

laffen, roar nur oon (Bottfrieb na^e3U überrounben roorben. — 5ür bas

Dolksepos roar biefe Sd^roierigkeit nod? unenblid) größer, roeil ja ^ier bie

Hbcnteuer oielfad) no(^ ^aotif^ nebeneinanber lagen. Die Kämpfe in ber

Dirginal ober in Dietri(^s S^uc^t kann man>beinat)e beliebig umorbnen, o^ne

in ber (5efamtenttDi(filung etroas 3U änbern. Dafür aber lag i^nen aud)

bas Rettungsmittel nä^er. Der Ritterroman konnte feine Kapitel immer

nur bud)mä&ig anbeuten; bas Dolksepos befafe bie tlTöglic^keit, bie Rh^

(^nitte beutli^ ab^\xl}^b^n, inbem es auf bem Umu^eg über bie fortlaufen*

bzn Derspaare 3U einer ^öt)eren S^^^ ^^^ epifc^en £ieberrei^e gelangte.

Dies roar bie grofee tcdjnijc^e Hufgabe, bie ben Dolksepikern gejtellt roar

b. l}, ben Dichtern, bie einl}eimifd)en Stoff in ö^nlic^er lOeife 3ur ©eltung

bringen roollten, roie bie l)öfifd)en (Epiker entlel)nten. IDir l)aben in kleine=

rem tltafeftab ä^nlid)es erlebt, als bie „epifi^-lprifi^e" Did)tung ber CEpigo=

nen3eit blühte : als auf ben Pfaben Don Qeines „Htta ^roll" unb fc^on Don

Bt)rons großen Romanen Sdjeffel, S^- H). IDeber unb anbere eine Dereini*

gung oon epif(^em Bericht unb li}rifc^er Särbung erftrebten. Hber für bas

ntittclalter lag bie Sac^e bod) tüe|entlid) anbcrs: bie 5ormcn, bie Bt)ron

unb J)eine kombinierten, mußten erjt gef^affen werben.

(Es finb oerfdjiebene Hnläufe gemad)t roorben. Übereinftimmenb Derfud)en

oerfd^iebene Dichter eine ftropl^ifdje 5orm für bie (Ersä^lung 3U finben, öie

ienes 3öeal bts neuen lijrifd) geftimmten (Epos «rmöglic^t. Dur(^tüeg bleibt

bie epifc^e Strophe bem alten Derspaor nä^er als bie gleid)3eitigen lijri»

]ä)tn; aber bie große (Erfinbung, bk ben unerf(^öpfliefen Reid^tum ber
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mitteI!)od)i)cut[(f}en Stropl^enbilbung ^crüorricif: bic XOa\\z, Jefeen jic alle

Doraus. Die „IDmfe" \\t eine reimlofe Seile, urfprünglid^ nichts als bas

Subftrat öer mufikalifdjcn Derlängerung einer Hbfd)lu63eile ; fie toirb ben

übrigen Derfen angepaßt, erhält aud) Jelbft reimenben S(^lu&, unb bringt

fo bie niöglidjkeit bes „überfdjlagenben" Reims (abab) neben bic alte (Be»

tDö^nung bes paarigen (aabb), bringt Dor allem bie ITtöglicf)keit immer

neuer Derskombinationen. — Die Strophe aber forbert beinah mit ITot^

roenbigkeit eine analoge ©lieberung anä) bes gansen (5ebicf)ts: toie nad}

einer beftimmten 3al}l oon Derfen ber $d)lu6 ber $trop"^e eine Paufe bringt,

fo roirb nad) einer — allerbings unbeftimmten — 5a^l oon $tropI)en eine

grofee Paufe eintreten : ein £ieb fdiliefet, ein neues beginnt. (Eine te^nifd)e

Heuerung, fo tüid|tig toie eine fd)arfe Hktteilung im Drama: töie biefe er*

möglid}t fie eine beffere Derteilung, ^bt fie Qö^epunkte l)eraus, forbert

fie 3U einer geiftigen Derbinbung seitlid) abftel^enber UTomente auf.

Der Did)ter bes „OEcfeenliebes" (um 1240) griff be^er3t auf ben alten

Ballabenftil 3urück. Seine Stroplje ift lijrif^ beroegter als bie ber anbern

unb faft epigrammatifc^ 3ugleid) : in rafd)er Derkür3ung eilt fie oon einem

fed)S3eiligen erften €eil über einen oier3eiligen 3rDeiten 3U einem breiseili»

gen Hbfdilufe, roobei aber roieber bie erfte Seile bes Sd)lu6ter3etts Dermit»

telnb in relatioer Sclbftänbigheit 3roif^en Hufgefang unb Hbgefang ftei)t

(aabaab, cdcd, — e — xe : x, bie reimlofe IDaife, ift nod) getoa^rt. E)inter

biefer $trop!)enform liegt nod) na^roeisbar eine ältere, in ber bie neunte

unb bie fiebente Seile ebenfalls reimlos roaren : aab—aab—xdxd—e—xe).

Die S^^^ wirkt auf bie Dauer etmas ermübenb, auf lange Stre&en ^in

entfprid)t fie aber ber frif^en beroegten (Er3äl)lung, bie bies (Bebid)t neben

ber ttibelungennot 3U ber beliebteften leiftung ber Dolksepik unb oor allem

ber oerbreitetften mad)te. 3n lebenbiger (E^arakteriftik fefet bas £ieb gleid)

kräftig ein : brei Riefen fi^en beieinanber : (EÄe, Sofort unb (E&enot, unb

re^en über f)elben unb i^elbentaten, toie man es in ber Dorepifd)en (Epodje

getan l)aben mag. (Ecke oerbrießt es, immer nur oon Dietri^s unoerglei^»

lid)em Ru^m 3U ^ören : er roill i^n felbft prüfen. IDic ein rechter Berferker

fä^rt er bur^ btn XOalb unb erlebt unterroegs allerlei Hbenteuer. (Enblid)

kommt es 3U bem Sroeikampf, ber lange unentfd^ieben bleibt; ipie fc^lieg»

lid) ber unterliegenbe Riefe als (Bnabe oon bem oon Bern feinen Zob er»

h'üUt, bas ^at etroas (Ergreifenbes. Die gan3 urfprünglid^e Kampfrout ber

tEiroler Bauern, loie fie nod) Hnsengruber in ber unoergleid^lid)en Raufer»
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f:^ene [eines „S^anbfleÄs" gef(f)il5ert I)at, gibt 5em Riefen etioas ITTenf^«

{id)=Übermenfcf|li^es, bas freilid) bnx6) 5ie IDie5erl)oIung von Dietnd)s Rie«

fenfeämpfen abgef(^rüäd)t roirb. Dabei fc^lt es nid)t an auffallenb geijt»

reicE)cn IDenbungen : toenn Dietrid) oon bzn Bäumen gebellt roirb, Reifet es:

„ber IDalb, ber roar fein $d)ilb"; unb roenn bie roütenben Kämpfer 3um

Ringkampf übergeben: „fie brü(iiten fic^ nid)t toie eine Stau pregt". Die

fjelbenMage ift fe^r ausfü^rlid) unb fel)r originell gelialten, u)obei ber Di(^*

ter feine fentensiöfc Hrt befriebigt. Se^r gefd)idit merben auc^ bie einseinen

tDaffen unb Rüftungsftücfee benufet, um (Erinnerungen an bie Jjelbenfage

3.B. an ben ^ürncn Siegfrieb, an3ubringen; bie Dorgefd)i^te con Dietrid)s

Rüflung erinnert faft an bie berül)mte Don Hgamemnons 3epter. — Der

gute Hufbau roirb burc^ refrainartige 0rtsnennungen geftü^t. Kur3, es

ift ein oieloerfprec^enber Hnfang ; benn in mand)er Ejinfi^t h^b^ut^t es bo^

nod) eine primitioe Stufe : relatioe unb abfolutc d^ronologic finb ^ier ftreng

3U fc^eiben.

Husge3eid)net ift ber erfte Ccil üon „Rlp^arts Zob" (gegen 1210).

CEin keckes ReiterftüÄ : ber junge Hlp^art übernimmt öie IDart gegen bas

Qecr bes böfen Kaifers (Ermenrid) für Dietri^ unb bie Seinen. Jnniger als

in ber Dirginal ift bie ITTinne eingeflod)ten : Hlp^arts junge (Bema^lin bittet

i^n üergeblid) 3U bleiben; roic benn ber 5o^^nielfd)a^ bts öfterrei(^ifd|en

(5ebid)ts bem ber Kürenberglieber merkmürbig na^e ftel)t — loorüber no^

3U ^anbeln ift. ITtit großer S^eube an ber (Beftalt bts jungen Recken löfet

ber Did)ter i^n gan3e J)eere nieberfäbeln, bis er burc^ Derrat fällt — roie

Siegfrieb. Unb fd)on ift es gan3 im (5eift ber RTinnebic^tung, ba^ ber RTein»

eibige bebrol}t roirb, aud) roerbe er cor ben Damen fd)amrot ftel^en muffen.

— Spielmannsmäfeig unb ^alb gelehrt ift bie au^ fonft 3U hzoha6)tznbt

ITcigung, roo möglich allen Roffen unb Sc^ioertern (Eigennamen 3U geben,

roie einige fie fd)on in ber alten'Qelbenfage befi^en ; toie auc^ bie Reigung

3U langen Ramenliften. Rber es ift ein redjtes i^elbenlieb ; unb es tut faft

wzlf, 3U feigen, roie nun mit ben Hilfsmitteln ber Klage unb ber Ra^e ein

roertlofcr 3roeiter (Teil angehängt rourbe, ben Hlp^art „toie feine eigene

£eid}e" nac^fd)leppen muß. Das epifd)e Stilgefül)l roar bod) thtn noc^ lange

m(^t fo ftark roie bas lr}rif(^e entwickelt ; Der» unb na^gefd)id)tcn mußten

fii^ alle i}aupttoerke gefallen laffen, unb manchmal gerieten fie nid)t beffer

als puftkui^ens So^^tf^feung von (Doet^es „£e^rjähren".

Hber ber „Hlpl^art" ^at bie Hbgren3ung ber „Hbenteuer" no(^ nic^t er-»
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rcid|t : 6ie $tropI)en laufen (tetig fort. f}ienn beßeidjnet öer „(Dxtnit" (gegen

1230), tro^ t)iel geringerem poetif^em IDert, eine f)ö^ere Stufe 5er (EnU

roicfelung. IDie öie Habenfc^lad)t, ber IDolfbietrid), oor allem roie tlibc*

[ungennot unb Kubrun i(t er in einer Strop^enform abgefaßt, bie wirklich

epifd)slr)rif(^ feigen barf: 3rt>ei Reimpaare, aber burcf| oier „lDai[en" gc*

t}oben unb mufikalifd)er gemad)t (xa, xa, xb, xb; mit Dariationen in ber

Be^anblung ber $d)lu63eile). Hber bie befafe aud) fd)on „HIpI)arts Cob"
;

erft im „®rtnit" kommt bas Betonen ber £iebf(^Iü[fe ^in3U unb alfo bie be»

tDufete Hfeteinteilung. (Es i(t übrigens eine red)te £iteratenfrf)öpfung, bie aus

bem alten Sagenftoff — ber erobernbc i)elb toirb oon feinem regten Dater,

einem un(id)tbaren Sroergkönig, geleitet unb aus allen 5öl)rniffen gerettet

— bie Hntitl)e(en ^erausfd)öpft, Sentensen au(^ 3ur Un3eit anbringt, mit ge=

{u(f)ten Srenibroörtern prunkt unb aud) Htinneformeln in „geleierter" IDeife

oerroenbet. Daß berDerfa(fer mel)r als anbere feine 0rtl)obojie burd)i}eiben=

^afe beglaubigt, rourbe fd)on l)erDorge^oben. — 6ern toürbe man bcn $d)lufe

für eine abgefd)madite lTad)gefd)id)te I)alten : ber befiegte unb feiner (Eod)ter

beraubte $ara3cnenkönig läßt 3tDei Drad)eneier in 0rtnits £anb ein»

fc^muggeln, bie bort kunftgcrecl)t ausgebrütet merben. IDieber hiitd bie

(Bema^lin ben König umfonft, oon bem furd)tbaren Kampf ab3ula(fen — er

3ie^t aus unb coirb (ein aud} fonft oorkommenber 3ug, um bie Unüberroinb^

barkeit überrüunbener J}elben aus3ubrü&en) im Sd)laf oon bem Drachen

in fein Heft geholt, ido i^m bas Blut ausgefogen toirb. Hber loir l)aben

kein Hed)t, biefen Sd^lufe bem „Didjter" ab3ufpred)en.

3nbcr beften S^ffung bes „IDolfbietric^" ift bie £iebercinteilung fc^on

fdjematifd^ erftarrter Kunftgriff geroorben. Die (5efd)i^te oon bem Königs»

fo!}n, ber als Baftarb ins (Elenb 3iel)t unb als fiegreidjer $ara3enenbe3rDinger

unb (Batte ber fremben Prin3effin ^eimke^rt, toar befonbers beliebt unb ift

in einer gan3en Reil^ oon Husarbeitungen oor^anben, bie oon bem Htafe

poetifd)er S^^^i^^it in biefen Bi^tungen 'ein anfd)aulid)es Bilb getoäl^ren.

Didjterif^ ftel)t aber bie einfad)fte am ^öd)ften, obmo^r aud) fie mit ber brei»

ten Bef^reibung oon (Effen unb tErinken — roie ber Dieter ber „DirginaP

bie 3immerbekoration unb bas J)anbrDaffer, ^at bann ber bes IDolfbietric^ B
bie ausfü^rlid)e (ErrDäl)nung ber Seffel unb fonftigen Si^gelegen^eiten als

$pe3ialität -— mit ber S^^^^^ on automatif^en Sauberrocrkcn unb ber

tDol)lfcilen 3eitklage („bamals fd)rDur nod| kein König einen falf^en (Eib !")

auf bas ttireau ber alteren $pielmannsbid)tung ^erabfinkt. Dod) l\at er
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feine (Eigenl}eiten : bie S^ßube an bem menjd)llci)en Körper, bie fid) ntd)t nur

in breiter Körperbefd)reibung bekunbet, Jonbern aud) in l)öd)It reali(ti|d|en

Derju(^ungsf3enen, roobei ber fromme H)elb aber ber J}eibin roibertte^t

;

mie ber Did^ter benn über!)aupt für bie Beroegung einen guten lUalerblicii

liat unb bie S^^ne fröfjlid) über bas Selb roeljen läfet.

Die befonbere te^ni[cf)e Originalität bes tDolfbietrid)gebid)ts aber bejtel)t

in ber ftrengen Durchführung t^ematifdjer Hbfd^lugscilen. IDic Dante [eine

großen (Teile mit Derfen abfd|liefet, bie immer bas tDort „Stern" enthalten,

fo ber bes erften IDoIfbietrid) mit Derjen, bie bas löort „forge" bringen:

bie fe(^3e]^n Hoentiuren bilben fo ein (Bebid)t „oon ben Sorgen bes jungen

IDolfbietric^". Der Ballabenftil ift fo ftark ausgeprägt roie im „Hlp^art"

unb burd) kleinere £citmotipe oerftärkt; Qo^n unb (Braufamkkeit entfpre*

^^n bem altertümlid)en (Deift ber So-^^^- — Dann töirb in einer Qanb-

fi^rift bie Strop^ ftiltüibrig aufgereimt, in fpäteren J^iffungen man(^er»

fei ^in3ugebi(^tet; eigentlid) fanb bie (EntroiÄlung i^ren Hbf(^lu6, als

n)ilF)eIm ^erfe in „i)ugbietrid^s Brautfa^rt" 3U Un Heimpaaren 3urüdi»

kef)rte.

IHit feinen beiben (5ebid}ten, bem ftid)ifd)en Don „Dietrichs 5Iu<^t"

unb bem ftrop^ifd}en oon ber „Habenf(^Ia(^t" ke^rt (nad^ 1282) ^einri(^

ber Dogler 3U ber alten (Eed)nik 3urüdi. „Dietrichs SIud)t" ift ein überlanges

Spielmannsgcbic^t in Heimpaaren, erfüllt oon ber „rage des nombres*',

ber kinblid)en £uft mit großen Säulen 3U renommieren; oon bem Prunk

geograp^ifi^er Hamen, oon btn Hnfpielungen auf bekannte i)elben unb (5e»

bid)te. Die Klagef3enen roerben an ber gebü^renben Stelle eingelegt, mit

um fo größerer Hcgelmägigkeit, als ber Didjter au^ fonft fentimental ift unb

oiel roeinen läfet. Die Dersted)nik ift gering : bas ©ebii^t erftickt in S^if^-

roörtern; bagegen ift bie lange Spülung im Disponieren unb Hufbauen

ni(^t 3U oerkennen. Die „Habenf^lad)t", bie Sj^ilberung bes (Lobes 3ioeier

Sö^ne (E^els burd) eines ungetreuen J}clben Derrat unb ber großen $(^lad)t

bei Haoenna („Haben") ßroifdien 5en EJeeren (Ermenri(^s unb Dietrid)s, hßt

man ^em Stoff nad^ mit „Hlpl)arts Zob" oerglid)en; aber biefer Dcrgleid?

läßt aud) ben Hbftanb 3roif(^en ber frifc^en Ballabe unb bem fentimentalen

(Epigonengebid)t beutli^ erkennen. Hud) in ber ängftlidjen 3unal)me ber

offi3iellen S^ömmigkeit : 400 Kapläne fü^rt bas {}eer mit fid) ; rounberkräf»

tige Heliquien fehlen nic^t, noc^ ausfül)rli(^e 6ebete. Hber vok in „Diet*

rid)$ 5lud)t" neben ben lUinneformeln ber oulgäre Huftriacismus fte^t : „ber
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anfcf)afft, bin id) V (fo ruft E}tI5ebranö bem XOixt 3U, als er feinen üerarm=

ten J}errn Dietrid) frei Italien roill . . .), |o fte^t ^ier neben öer Derfeinerung

5er Sitttn eine grobe S^^ube an reali[tifd)er Sd^ilberung ber Derrounbung,

ber bloggelegten (Be^ime ober £ungen, bie fo kein jiDeites mittetljod)6eutfdyes

(Epos 3eigt.

2^ töieberf^Ie : keineswegs foll htfyxnpttt roerben, bag bie uns erl)alte*

nen (Bebi(f)te ebenfooiel Stufen ber (Entroicklung bar{tellen. Rber fie |ollen

beroeifen, ba^ anö) ttibelungenlieb unb Kubrun ni(f)t plö^Iic^ 00m f)immel

fielen, bafe fie oielme^r nur ben J}ö^punkt einer langen unb oielfad^en

Hrbeit bebeuten, eines angeftrengten Ringens um bie neue 5orm. (Ein neues

$tilgefül)l, eine gan3 anbere (Beroanbtl^it ber lUetrik unb ber Hrd)itektonik,

eine früher nid)t gekannte Rufmerkfamkeit oor allem auf tedinifdje 5ragen

mußten ausgebilbet roerben, el}e unfere großen Dolksepen aus ber HTenge

talentooller unb bem IDuft talentlofer „(Epen für bas Dolk" ficf) ergeben

konnten.

Das „ttibelungenlieb* ober, roie toir es lieber mit ber beften J}anb-

fd)rift nennen, bie „tlibelungennot", „bie man tDoljl bie beutfci)e 3lias

nennen möd)te", ift mit bzn roid)tigften anberen Dolksepen m(f)t nur bur^

bie ötterreid)ifd)e f)eimat oertoanbt, fonbern es ift mirklic^ mit i^nen burd|

all jene oon uns aufgeroiefenen (Eigenl)eiten ber Dolkstümlid|en (Epik vtu

bunben, nur ift es bas IDerk eines (Benies. 2^ neuerer Seit l^t ^wax bie

ungefunbe UTikrofkopie, bie in £effings brei Ringen nur bie kleinen Sprünge

fiel)t unb nid)t bie Kunft für bie (Emigkeit 3U fd[)mieben, aud) in bem nibe=

lungenlieb nur nod) UTittelgut fe^en toollen ; aber es roirb fo geroi^ für bie

ältere beutfdje £iteraturgef(^id)te ber be^errfd)enbe I)öl)epunkt bleiben roie

(Boet^es Sauft für bie neuere. Der parcioal ift tieffinniger, aber er Ifat es

nid|t 3U ber ©efd)loffen]^eit eines einl)eitli(f)en IDerks gebrad)t. Der tEriftan

ift kunftooller, aber er Ijat bie pfr)d)ologifd)e tEiefe ber tlibelungennot nid|t

erreidjt — ber ein3igen älteren beutfd^en Did)tung, bie burd) bie Kraft il)rcr

(E^arakter3eid)nung nod) ben ITTobernen pfi}d)ologifd)e Probleme aufgibt,

roeil il)re intuitioe IDiebergabe ber feelifd)en (Entroidklung unter bas ZripU

fd)e ^inabgräbt. nid)t roegen il)rer nationalen, fonbern roegen il^rer künft»

lerifd)en Bebeutung l)at bie große Did)tung einen r)ebbel aufgerufen, in

feinem Drama „ben ftummen Did)ter reben 3U laffcn" ; unb aud) für Ridjarb

löagner berul)t bie nationale Bebeutung ber Itibelungenfage bod) eben bar*

in, baß bie Did)tung bie ungel^euere Hnfd|auungskraft bes „Dolkes'' ermeift.



126 mittclfjodibcutjdie Seit

IDie toir bcn HTut iDicberfinbcn mü|(en, uns 3U Sdjillcrs (Bröfec 3U bekennen,

fo aud) 5en, 5ie (Einsigfeeit bzx Hibelungennot 3U oerfeünben.

natürlich, bas muffen andf roir T)in3ufe^en : (Ein3igfeeit auf i{)rem (Bcbiet.

Die 3nas ift bas größte (5ebi(^t eines Dolkes, mit beffen angeborener feünft*

lerifd)er (Benialität feein anberes ben üergleid) toagen feann. Die 3lias I)at

für bie J)ellenen eine gan3 anbere nationale Bebeutung als für uns bas

nibelungenlieb: fie ^at keinen nebenbul)ler neben fid) roie bei uns bas

Dolksepos il)n im ^öfifi^en (Epos befi^t; fie ift bie unentbe^rli^e Doraus*

fe^ung aller fpäteren gried)ifd)en Did^tung — aber ol)ne bas llibelungen*

lieb fä^e bie unfere ni^t öiel anbers aus, geroig nic^t oor unb oielleid^t

ni^t einmal nac^ SouQUe. Die Jlias roar ben Ejellenen als fprad)li(^e

(Brunblage, als $d)a^kammer üon Hnfd^auungen, (Bleid)niffen, Husfprüt^en

unb bid)terifd)en (Beftalten, mas bie Bibel feit £utl)er für bie Deutfd)en töar
;

bamhtn aber tüar fie ein Kunfttoerli, bas als (Einheit u)irlite. Die llibe*

lungennot aber ift mel gelefen morben, l)at 3eitgenöffifcf)en Dichtern man^c

J}ilfe geleiftet ; un6 1)at bo(^ il)re grofee lOirkung erft na^ 1850 getan, ^omer,

fagt man, Ifdbe fiellas gef^affen; ein kulturell einiges Deutfd)lanb roar

ni(^t fo toeit oorbereitet, um burd) bas Itibelungenlieb gefd)affen toerben

3U können. — Hber bas erfte unb auf lange Seit bas ein3ige bi^terifi^e

Kunftroerk toarb in i^m gefd)affen, bas (aufeer^alb ber £i)rik) in unferer

£iteraturgef^i^te na^e3U oollkommen genannt roerben kann. Unb bies

trofe aller „IDiberfprü^e", aller £ängen, fiärten, Überflüffigkeiten, bie rair

ber f(^arfen Kritik Karl £ad)manns unb feiner tTad)folger 3ugefte^en muffen !

Diefe ^eroorragenbe Bebeutung bes nibelungenliebes tourbe fd)on von

bzn Seitgenoffen roenigftens infofern anerkannt, als bie ^ier gegebene Be=

arbeitung bzs Stoffes bie enbgültige blieb. Die Sagen oon (Ermenrid), oon

Dietrid^, oom Rofcngarten lagen 3U immer neuen Derfud^en bereit; eine

,,3lias naäi bem fiomer" tourbe nid)t toieber oerfuc^t. Hber freili(^ muffen

3U bem (Bebid)t, bas uns in literarifd} nid)t all3u roic^tigen Hbroeid)ungen

burd) eine große Hn3a^l oon fianbfd^riften überkommen ift, oiele Stufen

geführt ^aben. 0l)ne Stoeifel gab es 3a]^lreid)e (Ein3ellieber, bie balb nur

ein Hbenteuer tx^atjUn, etroa Siegfriebs Kob, halb eine gan3e Rei^e, toie

bie, bie fic^ an (Buntl)ers Brautroerbung knüpfen. Jm ITorben finb uns

Ballaben oon oerfd^iebener Breite bes 3nl}alts tatfäd)lid) erhalten. — Das

HTufter öes ^öfif(^en (Epos Ifat nun btn (E^rgeis oermutlid} nid)tritterlid)er,

namenlofer Dieter angefpornt, aus biefen fi^ ergän3enben, fi^ ooraus»
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fc^cnben, ^ic unb ba aber aud) jid) tDiberfpredjenben (Befangen ein ein^eit==

Iid)es (Bebi^t ßu f^affen. Dabei roarb 3unäd)ft ber urfprünglid)e tEejt

fdjonenb be^anbelt. So mag ein(Bebid)t enlftanben fein, bas ber „Klage"

entfpric^t, jenem uns erhaltenen, nun aber in allen ^anbfcf|riften \6)on mit

ber ftropl)ifd)en tlibelungennot oerbunbenen (Bebid)t, bas innerlid) etroa ber

„Rabenf^lad}t" 3U oergleicE|en ift: an einer anbeutenbcn tDieberl)olung ber

cpifc^en Catfac^en röirb am S^ben freierfunbener Begegnungen ber offisielle

Klagegefang um bie gefallenen J}elben burcf)gefül)rt. Hber bie „Klage" ift

in Reimpaaren oerfafet unb l)at aud) in i^rer Berufung auf eine lateinifd)e

(Ruelle budjmäfeigen Cl)arafeter. Daneben entftanb nun ein ITibelungenepos

in Strophen, aber in breiter epifd)er i}altung. (Es mad)te oon allen ITtitteln

ber Derein^eitli^ung 6ebraud), bie roir aud) fonft in ben Dolfesepen fan=

ben: Dorausfagen unb Dorausbeutungen (befonbers in tEraumform): re=

frainartigen So^^n^eln; (Blieberung burd) geeignete £iebeingänge unb £ieb=

fd)lüffe. Befonbers eigentümlich mirkt ber ftarlie (Bebraud) ber „epitheta

omantia", ber ftel)enben BeitDörter: ber ftarke Siegfrieb, ber eble Hüebe=

ger
; fie finb fonft in ber mittelalterlichen Did)tung faft nirgenb fo roie Ijier

— unb roie in ber l)omerifd)en (Epik ! — oerroanbt iDorben, nämlid) als ein

Kunftmittel, beftimmte (Beftalten immer toieber toie mit einem Järbemittel

l)eraus3ul}eben unb fo bie innere (Einl)eit betonen 3U laffen, bie in bem (Be=

ftalten* unb Hbenteuermirrnis etroa ber Biterolfbid)tung oerloren gel)t. —
$(^liefelid) mufe bod) einer gekommen fein, ein genialer (Einselner, roenn

aud) i!)m fo geroife bie im Stoff liegenben Dorteile fd)on Dorgearbeitet l)atten,

tt)ie öem Did)ter bes S^uft. IDas er (Entfd)eibenbes tat, war 3unäc^tt oon

negatioer Hrt. IlTit einer geroiffen genialen llüd)ternl)eit, ber am ftärkften

I)omerifd)en feiner (Eigenfd)aften, befd)nitt er bie Hbenteuerfülle unb kon=

ßentrierte fid) auf bas lDefentlid)e. (Es roar berfelbe (Begenfa^ gegen eine

all3u bunte Sabulierkunft, roie iljn etroa 6oetl)es „IDert^er" gegen bie Ro=

man^aftigkeit feiner Dorgänger ausfpielt. (Ban3 ebenfo oer^ielt er fid) 3U

bem reid)li(^ nTärd)enl)aften bes Stoffes. IDo es nid)t rein bekoratio Der=

loanbt XDuröe roie ber tlibelungen^ort, ba roirb es in rafc^em Beri(^t ge-

geben; benn freilid) roar bie (Earnkappe ober bie ^ornl)aut o^ne einigen

Rationalismus nid)t aus3ufd)alten. Hber bas Jntereffe bes Did)ters ift ein

gan3 mobernes: roie (Brillpar3er bas 3auberbrama roill er bie Iöunber=

er3ä^lung pft)d)ologifieren. Durd)aus be^crrfd)t i^n ber IDunfd), eine p|i)^o=

logifdie Hufgabe 3U löfen : roie aus bem rei3enben RTägblein Kriem^ilb bie
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furd)tbare Rächerin rotrö, bas will er scigcn. Den smeiten tEeil 6es (5ebtd}ts

l}at er öes^alb wolfi faft gan3 felbftänöig geftaltet, natürlid) nur foroeit es

eben für öie Utotioierung nötig |^ien. — So i(t ein 'pfi)(^oIogifd)es (Epos

entftanben, ein^eitlid^er als IDoIframs. Durd^ eine Rei^e oon $(i)i(fefals=

fügungen, beren keine roinkürlid) ober gar unroa^rfdieinli^ ift, mirb bie

fc^öne Jungfrau eine fo furchtbare ab|d|re(fienbe (Borgo, ba^ ^ilbebranb

ber Hlte, ber ITTeifter ber 3uc^t, i^r ben Kopf abfplagen mug, um bie IDelt

oon öem Ungeheuer — unb fie felbft l^on bem £eben 3U befreien. Htit

(id^erer Kunft ift bie(e gro^artigfte C^arakterentmidklung ber gejamten mit=

telalterlid)en Did^tung ge3eicE)net. Sie (djeut bie Rlinne, toie (5riIIpar3ers

3auber((^u)eftern in ber „£ibuffa" bie Berüt)rung mit ben ITTenfd^en, bie üer*

^ängnisDolIe, |(^euen. Hber f^on ift ber ITTann ba, bnxdf ben i^r Scf)i(Jifal

[idj erfüllen roill: Siegfrieb, ber eble tapfere unoergleic^lii^e J}elb — fajt

ein toenig 3U fel^r ber „Dollkommene" f}elb ber Romane. Unb i^n roieber

oerftrii^t bie lUinne in ,,Sd)uiy: um bie (Beliebte 3U geminnen, mufe er

il)rem Bruber (Bunt^er Dienfte leiften, bie feiner geraben Hrt nic^t gan3

entfpre^en; unb bie £üge toirb oerljängnisDoll : aus i^r entfte^t ber un*

feiige Streit ber Königinnen. Sic finb meifter^ft kontraftiert : Brün^ilb,

bie Königin aus eigenem Rec^t, bie i^ren Rang oon ber Krone ableitet,

unb Kriem^ilb, bie Prin3effin, öie alles bem IDert bes ^aikn oerbankt

unb oerbanken roill. — Damit bas Unheil fid) oollenbe, ift noc^ ffaqzn

ba, biefe tounberbare Ittifd^ung aus öem tückif^en Derräter unb bem

treuen Dienftmann, bie in anbern (Epen nebeneinanberfte^en
;
3uglei(^ in

feiner' Sorge um bie (E^re bes Königs^ufes ein kulturl)iftorif(^es Seugnis

für bie neue Huffaffung ber £egitimität unb ber fo3ialen Sc^ic^tung, bie ficf)

burc^3ufe^en begann, roä^renb frühere (Epodien ben Baftarb ber Könige als

rechten (Erben be^anbelt Ratten (Sdjneiber ^at fein barduf ^ingeroiefen,

tt)ic üeränberte HnfdE)auungen in biefem Punkt aud) bie (Entioidilung ber

IDolfbietridifage beeinflußt l)aben). So gefd)ie^t ber t)erräterifd)e Ittorb —
an \\äi ein l)äufiges UTotio ber Dolksepen, ^ier aber mit gan3 neuer (Ein»

bringlic^keit gegeben, inbem bie liebenbe (Battin felbft gleic^fam bie cEobes=

roaffe an bie ein3ig oermunbbai^ Stelle fü^rt — fo Ifat in bem Balber»

mr}tl)us ber Bruber btn Bruber uniüiffentlid} töten muffen ! Die 3agb 3eigt

in tragifc^er 3i^onie btn gelben no(^ einmal im glän3enben £id)t einer re&en»

haften S^ö!)li(^keit — bann roirft ber grimme J)agen btn Speer auf i^n

unb nad^ feejben^after IDe^r gegen ben 5cinb unb ben lEob ftirbt Siegfrieb

;
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unb rings finb 5ie Blumen na^ oon feinem Blut. (Es folgt bas ergreifenbe

£ieö, bas bk tr)pifcf)e „Klage" 5er (Epen in betDegte(te Jjanblung umsu-

fcfeen roeig.

Die roeiteren (Befänge gel)ören gan3 5er allmä^li^en Dorbereitung 5er

Rad)e. (E^el begef)rt $iegfrie5s lDitn>e 3um IDeibe. (5an3 in i^re 5rei3el}n«

jährige tErauer oerfenkt roeigert fie es erft 5em Boten, 5em eölen ITTark«

grafen Rübiger. Da fallen aus (Bife%rs, i^res jüngften unb liebften Bru*

5ers HTun5e IDorte, 5ie gefä^rli^ in il)rem Sinn aufgeben: 5er märfjtige

^unnen^önig könne i^r tDol)l (Erja^ bieten, fie entf(f|ä5igen . . . Xlaä) 5er

nteffe läfet fie \\ä) erbitten : in 5er in $c^mer3 erftorbenen Sxan regt \\ä\ all»

mö^li^ 5ie aufs tieffte oerle^te (batWn 5es I?errlid}ften J)el5en; 5ie Der=

)ud)ung 5er Ra(^e tritt an fie l^eran. Un5 nun lä5t fie 5ie Brü5er an bcn

f)of (E^els. Rod) ift 5er plan 5er €rmor5ung 5er S^^^nkenfürften nidjt reif.

Sie ftellt fjaqzn 3ur Rebe
; fie fud)t taften5 felbft nad^ 5er ntöglidjfeeit einer

Sü^ne ; nod) 3U allerle^t taudjt 5er altgermanifd)e 6e5anfee 5es lDergel5es

auf. J}agen könnte fi(^ 5urd| 5en nibelungenl)ort oom tEo5e löfen. Hber

roie er 5en lTTor5 5urd)gefe^t l}at, roie er 5urd) l}arte Re5e 3um 3tDeitenmaI

Dor 5er Königin $iegfric5s Blut fliegen lieg, fo for5ert er fie je^t 3U feiner

(Tötung heraus — un5 befiegelt 5amit aud) i^r S(f)iÄfal.

^agen ift un3rDeifell)aft neben Krieml)il5 5ie £)auptfigur; Siegfrie5 ift

nur, roie etma (Emilia (Balotti bei £effing, 5ie Kraft, 5ie 5em eigentlid)en

f)el5en 5ic nTor5rDaffe in 5ie f}anb 3n)ingt. tEro^5em mu& man fid) ^üten,

5ie mo5erne Betoertung 5iefer (Beftalt in 5as alte (Be5id)t 3U tragen. „Da»

monifd)" mag man J}agen nennen; nur nid)t in 5em Sinn, in 5em man 5as

IDort je^t 3U brau(f)en liebt: als fpiele J)agen berougt mit 5em Sd)ickfal

roie ztwa öer Bifd)of in Jbfens „Kronpräten5enten". „(Eine Derkörperung

5er (Befolgstreue" ift in oielen an5eren (Beftalten 5er mittelalterlid)en (Epen

mit oiel meljr Re(f)t als in il)m 3U fin5en, fo gleid) in Rü5iger Don Bed^elaren.

Denn 5ie £ieblinge 5es Dicfjters fin5 — neben 5em i5ealen Romanl)el5en

Siegfrie5 — 5ie i}el5en 5er £okalfage, 5ie rool)l erft im legten Sta5ium

5er Sagenbil5ung o5er Dielmel)r 5er 5id)terifd)en Soi^^nung in 5en Komplej

5er Siegfrie5fage gelangten: Rü5iger un5 Dolker. Dem i)agen gönnt 5as

alte (bzbläii keinesroegs fo üiel Beroun5erung roie S^^i^^nd) J)ebbel un5

an5ere Heuere. Das Beiroort „5er grimme" ift fo roenig ein loben5es o5er

aud) nur — roie öie mo5erne Srßu5e am Diabolifc^en meinen könnte —
ein Don beroun5ern5em Sd|auer 5iktiertes Urteil; ta5eln5 ift es gemeint

lUcijer, Citeratur* 9



130 mittcIfjod)öeut|c^c Seit

,£aurin'' IDoIf^art „5er roütcnbc" Reifet. VOxt kommen I)ier

auf einen roic^tigen, aber meift überfe{)enen Punkt. Hu(^ für bas Dolksepos

gilt bas 3b^CLl, bas bie tUinnefänger am beutli(^(ten ausfpred)en : bas bes

„r)6^gemuete". Der J)elb foll freien, ^eiteren, offenen ©emüts fein roie

Siegfrieb, roie ©ifel^er, roie Hübiger; bie Hot bes Hlltags foll unter il^m

liegen. Ilun aber läuft für bas (Epos, genau roie für bas klaffifcf)e Drama,

bk Stufenfolge ber Charaktere ber ber fo3ialen Hangftufen parallel. Ulan

muß \d\on ein (Bott fein, um in eroigen 5^^^" an golbenen tEifd^en 3U

tafeln; b^n Hieberen aber ift ein eisernes Banb um bie Stirn gefd)miebet.

Die freie Sülle ber beglü(kenben „ijeiterkeit" — bos IDort ift in jenem

ernften Sinn 3U nehmen, in bem roir Don ber „griei^ifd^en J)eiterkeit" fpre*

d)en — ift nur bem Surften geiüä^rt. Hber felbft biefe, foroeit auf i!)nen

bie £aft ber Qerrfd^aft ru^t, kommen nic^t 3um üollen (Benufe ber geforber*

ten roeltüberlegenen Stimmung: (Buntl)er, (E^el erf(^einen anä) i^rerfeits

gebrückt unb unfrei. Der Surft ol)ne J)errf(^aft, bem am meiften geftattet

bas Sd|i(kfal fein (Bemüte ^od^3utragen : fo treten Siegfrieb, Hübiger, in

ernfterer I)altung a\i6) Dietri^ ^ier auf, ben ja bie Derbannung belaftet. —
Hber bie bienenben Hecken, bie als eine fosial nieberftel^enbe Klaffe emp*

funben toerben, bleiben oon jener ibealen (Bemütsfärbung grunbfäfeli(^ ge*

fc^ieben. J}agen erntet einen Ceil jener Hbneigung gegen bie Ittinifterialen,

unter ber auc^ ber fonft fo anbers geartete tEi}pus Keie litt. (Er ift boc^ ein

Derräter, toenn aud^ im 3ntereffe feiner Ferren. IDir fielen ^ier ja nic^t

in ber bii^terifc^en 3bealrDelt ber tCafelrunbe, bie nur gleic^bered)tigte Hit«

ten kennt
;
fonbern in einem roo^l gefügten realiftifd) erfaßten Staatsroefen,

in bem Hangfragen 3U btn furd^tbarften Solgen führen können, in bem ein

genaues l^öfifc^es Zeremoniell mit Kir^gang unb Dortritt b^n qan^zn tEag

regelt unb in bem eben Jjagen ein menn aud^ üornel^mer, boc^ immer bienen«

ber HTann bleibt.

tlun aber greift ^ier roieber bie ei^te (Benialität bes Did)ter$ ein. tlTit

einem (Befühl für äft^etifc^e Sorbenoerteilung, toie man es in ben Did^«

tungen unferes ITtittelalters oielleic^t oergeblid) 3um 3rDeitenmal fud^en

ii>ürbe, ^at er neben biefen büftern, nur burc^ bas £ic^t ber tEreue unb

tEapferkeit erhellten (El^arakter eine Komplementärfigur geftellt, bk mit

tDunberbarer Kraft £i^t ausftra^lt. Der Spielmann Dolker oon Hl3et} ift

Jc^tDerlid) eine (Erfinbung, geu)i6 «ine geiftrei(^e Dermenbung bes Did)ters.

ntan fyit i^n mit He(^t als eine Selbftoer^errlii^ung bzs Sängerftanbes
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aufgefaßt unö unter biefem fficfi^tspunM mit Dcmobofius bei Qomer vtx*

glt<^en ; aber er ift boä) mel)r : er i[t ein StüÄ (Blaubensbefeenntnis. Den

Rittern, bie röie Hiriftan nebenbei aud) oollkommene Sänger unb ITTu|ikan-

tzn jinb, toirb ber Spielmann gegenübergejtellt, ber nebenbei aud) ein ooll«

feommener Qelb ift, toürbig, Jagens Sreunb 3U [ein. Dorftufen fehlen nic^t,

toie benn aud} bie mit oolljtem Rec^t gepriefene ftimmungsüolle Üa6)twadiz

ber beiben Si^eunbe auf Ssenen 3. B. ber Sage von IDalt^er unb Qilbegunbc

3urüc^roei(t. Hber als (Danses ijt bie (Erfdjeinung bod^ oon einer crftaun-

li^en Reu^eit. Sie roirb Jpäter in ben namen!)ungrigen feieinen Dollisepen

einfaÄ in bie Ritterl^aufen eingefd)lucfet ; 3unäd)ft aber liegt in Dollier roirfe«

1x6) etmas oor tüie ein Proteft gegen bie ^öfifi^e ^ierarc^ie: er ift tbtn

cigentlii^ kein Ritter, rool^l aber „ebel" in ber moralif(^en Bebeutung bes

lOortes, bk aud) von ben Rtinnefingern nidjt gelten gegen bie |o3iale ausge»

fpielt roirb. — Die 5rcunbfc^aft nun, bie bie beiben unglei(^en, aber glei(^

feampfluftigen ariftoferatifd|en (Befellen oerbinbet, fte^t als Seelengemälbe

unter ben 3a^lreid)en S^eunbfd^aftsbilbern ber mittelalterlichen Did)tung

töieber oöllig ein3ig ba. Durd) bie (Tiefe, mit ber in J}agens amufifc^er

Seele boc^ toieber ein Bebürfnis nad) bem Sd)önen erfaßt ift, unb in Dolliers

faft friooler Hrt ber 3ug 3U bem fc^roeren (Ernft bes eroig oon feiner Pflicht

belafteten Solbaten, erhält bie (5ruppe eine fr)mbolif(^e Bebeutung; man
möd)te an Bismardi benfeen, toie er fic^ oon Keubell Beet^ooen oorfpie»

len läfet.

(Eine befonbere S^in^ßi^/ iinb toicberum ein Stüdi (Blaubensbefeenntnis

bilbet bie S^ilberung üon Rübigers tjaus. Königinnen roerben anä) fonft

als Hausfrauen t)erl)errlid)t, 00m Beomulf bis 3um Biterolf ; aber ^ier toirb

uns fo3ufagen ein bürgerlid)es Rtilieu oorgefüt)rt: ber RTarligraf in mel^t

be!)aglid)en als glänsenben Der^ältniffen, bie n;od)ter als eine oerMeinertei

IDiebergabe ber Prin3effin Kriem^ilb — roie bcnn eine leife Hbfpiegelung

bes (Bebid)tanfangs in biefem (Eingang bes 3röeiten tEeils au^ fonft 3U be*

©backten ift. IDenn befonbers ^eroorge^oben roirb, bie Stauen in Bed)elaren

Ratten \iä) nid^t gefd|müdit, mag eine roirlilit^e Spi^e gegen all3U l)öfif(^e

(Etikette in bem £ob liegen. Die Husfid)t auf eine glü^lic^e 3uliunft in ber

Derbinbung (Bifel^ers mit ber'tEod)ter bes RTarligrafen toirfet als tragifc^e

3ronie ergreifend unb befc^roert no(^ bie oon bem Dieter Ijerausgearbeitete

(Eragife Don Rübigers TEob.

Ruf folc^e pfr)(^ologif^e Vertiefung ber (E^arafetere befc^ränfet fi(^ aber
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Me Kun(t bes nibclungen5id)ters ni^t. XDic oicl Icbenbiger als in anbern

(5ebi(f)ten tft btc Reife gefcE)ilbert ! IDie günftig l}at auf bie Darftellung ber

Qo^3eit bas (oon bem Did)ter einmal felbft angerufene) Dorbilb ber bilben»

ben Kunft geroirkt : er toei^ bie Sßenen 3U gliebern unb ooneinanbcr ab3U=

^eben. Das (Bröfete aber erreicht (eine Kun(t ber Sc^ilberung äußerer Dor=

gänge in ben furi^tbaren S^IußMmpfen. Die anbern geben nur eine Rei^e

pon (Ein3elkämpfen, bie \id) nur 3U oft fd)emati(d) roie cbenfooiel Pro-

grammpunkte folgen; biejer Did)ter gibt röirklic^ ein (5e|amtbilb ber$(^Iad)t

im engen felbft mitkämpfenben Raum. IDas bebeuten bie IDalbbränbe, auf

bie ber Derfajfer oon „Dietrid)s S^uc^t" |id) etmas 3ugute tut, neben bem

geroaltigen Saalbranb, ber faft mi)t^if(i| roirkt roie bie (Bötterbämmerung

ber Dölufpa ! Unb mit toeld^er mufikalif(^en Dirtuo(ität lägt ber Dieter

auf ben Sturmlärm bie Stille unb auf bie Branb^i^e bas IDe^en bes kühlen

ntorgenminbes folgen

!

Sreilid) nur „bie kleinere Itebenfonne ber ITibelungen" i(t bie „Kubrun"
bod^ immer nod) eine Sonne, bie bie RTenge ber mittelalterli^en ^pzn an

(5lan3 über(tra^lt. Rber |ie J^atk fc^on in i^rer Seit an ber überlegenen

Rebenbul)lerfd)aft 3U leiben, bie jie oerbunkelte. — Die „Kubrun" gel^ört

too^l in no^ ^öl)erem RTafee als bie Hibelungennot einem Didjter, einem

(D(terreid)er, ber bas anbere Dolksepos bereits als fertiges löerk [tubieren

konnte. tDie er bie Strop^enform bes Dorbilbes burd) eine Deränberung

3U überbieten fu^te, bie fie no(^ lr)rif(^er machte, fo fteigert er bzn ^wtU

teiligen Hufbau ber Hibelungennot 3U einem breiteiligen. Das eigentlidje.

(E^ema [inb bie Scf)iÄfale ber Königstochter unb Königsbraut Kubrun, bie

pon bem 3urü(kgerDic|enen IDerber entfül)rt roirb : bie getoalttätigen (Eltern

bes Derfd)mä^ten fuc^en |ie mit allen Rlitteln, au^ bem ber untoürbigen

Rtißl^anblung, 3ur Dermäl)lung mit il)rem So^ne 3U 3roingen, fie aber bleibt

treu unb toirb fc^lieglid^ aus ber (Befangenf^aft gerettet unb ben 3l)rigen

toiebergegeben. Da bies ITTotiD alter Qelbenfage an geroiffe £ieblingsmo=

tioe öes nTär(^ens — bie böfe Stiefmutter, bie (Erniebrigung ber Prinsef^

fin — f^on an fi^ naJ)^ ftteift, tüar es bem Did^ter um fo leichter, einer

Reigung 3U lt}rifd)er lUärd^en^aftigkeit na^3ugeben, bie \\6] forool^l in (Ein»

3el^eiten 3eigt roie in einem gansen Stück ber Dorgefd)ic^te. (Er l^ai fic^ näm«

lic^ nid)t bamit begnügt, feiner l^eroifd^en Dorlage getreu bie (Entführung

ber Kubrun burc^ eine (Entführung oon Kubruns Rtutter einsuleitcn, bie

3rDar 3U toilben Kämpfen fü^rt, boc^ aber aud^ 3um (Blück ber (Eltern unb
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i^rer (Eod^ter
; fonbcrn er !)at aud) 5en Datcr oon Kubruns HTutter in feiner

Kinbl^eit entführen Iaf(en, unb 3mar von einem ©reifen, roomit toir in ben

fyxlb märdjen^aften Kreis ber Berührungen t)on Kinbern unb cblen Hieren,

toie in ber lDolfbietrid)fage, hineinkommen. Die(e Steigerung ift nun aber

f^on in ben £ängenDer^ältni[jen ber (Teile mit roirklidiem Kunftoerftänbnis

bur(^gefü^rt. Der 3rDeite ^eil, bie (Entführung ber fjilbe, gibt ©elegenljeit

3U einer be3€icf|nenben Hnpafjung an bie ITibelungenbi^tung. $m\ gelben

öes Königs fjetel finb ausgefanbt, um i}agens (Eo^ter 3U entführen ; IDate

aber, fonft ber £iebling bes Didjters, ber ITIann oom Ctjpus Starfeab, ber

geroaltige unb toilbe ReÄe, muß ^ier 3urüÄftel)en hinter bem Sänger^elben

E}oranb. Der tut bas Befte für bie (Entführung : ber fingt fo rounberf^ön,

ba^ er alle Kreatur be3aubert — roas fe^r fc^ön gefd^ilbert ift — unb bie

Königstochter, bie IDates Kraft nid)t If'dtit rauben können, roirb bur^ bie

fanfte <b^walt bes £iebes auf bas $d)iff gelockt. So roirb ber Sänger, —
ber biesmal freili^ ein Surft ift — ni^t nur neben, fonbern fogar über btn

ftarken Kämpen geftellt! ein HToment, bas für bie burd|aus Ir)rifd)e Hrt

bes Dichters ebenfofef)r toie für bie neue, bem ^öfif^en (Epos frembe f}o6)*

f^ä^ung bes Sängertums oon löirfjtigkeit ift.

Hber bas eigentlicf)e 3ntereffe liegt natürlid) in bem britten (Teil, ber ja

allein oon Kubrun ^anbelt, roie ber 3rDeite oon i^ren (Eltern, Qilbe unb

J}etel, ber erfte oon J}ilbes Dater i)agen. — Die ptt)d)ologie bes Dichters

3eigt nirgenbs jene tEiefe, bie IDolfram unb btn Sänger ber Hibelungennot

inmitten ber konoentionellen Seelenbarftellung bes HTittelalters 3U oerein=

3clten Dorläufern Dantes ma6)t; nur ^at man oiellei^t nic^t mit Unrecht

ber oerbannten Kubrun gel)eime ITeigung 3U i^rem (Entfül)rer na^gefagt—
ein IHotio, bas bann bei (Ernft {}arbt 3ur Hngel feines Dramas tourbe — fo

bafe in i^rer Haltung ein Konflikt 3rDifd)en Creue 3um Bräutigam unb £iebe

3U bem oerfci)mäl)ten IDerber läge, ^ebenfalls ift biefer mit auffälliger

niilbc, ja Si)mpatl)ie oon bem Dichter ge3eid)net, fo ba^ in bem £efer toenig*

ftens jene Stimmung leicf)t auffteigen mag. — Sonft aber begnügt fi^ bie

Did)tung mit ben übli^en (Begenfä^en oon roilb unb milb. (Es finb anbere

tnittel, burd) bie er bie (El)araktere bennocf) 3U erneuern roei^, roenn er fie

aud) glei^mäfeig ^ält unb keine (Enttoicklung kennt. ITtan möchte fagen:

u)ie ber llibelungenbid)ter hti ber ITTalerei, ift ber ber Kubrun bei ber HTufik

in bie Sd)ulc gegangen. Sein IDerk ift neben bem „tEriftan" bie glü&lic^fte

Derfö^nung ber beiben großen Sormen unferer mittelalterlid)en Dichtung

:
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öer cpif^en unb 5er Iprifc^cn. tUit Rcc^t ^at man öie Kubrun 5er (D5i}jj€e

audi roegen 5er elegifc^en ntcer^sftimmung oergli^en un5 ein „£ie5 5es

JjeimiDe^s" ^ätte I)etne 5{efe nennen kännen toie jene. Die Kubrun \\i faft

5ie ein3ige mittel^0(^5eut[d^e Dichtung, 5ie Htmo(pf)äre befi^t. Hur ©e»

5i^te 5e$ reifen IDaltl^er kann man Dergleichen — 5ie fal3ige 5^if<^ß ^^^

nteerluft glaubt man bei 5en rDaf(i|en5en Prinseffinnen am Stranbe 3U fpü*

ren loie man 5en iugen5Ii^ frij^en Körper 5er ITTai5, 5ie IDalt^er na^
5em Ba5e trifft, mit allen Sinnen röal)r3uncl)men glaubt.

Dafür ift 5ie Ku5run in 5er Husmalung 5er allgemeinen 5uftän5e fpar*

famer als 5ie ttibelungennot, 5eren S^^ube an S^\^^^ ^^^ Seremonien 5o(^

ni(^t feiten ans $pielmänni[d)e ftreift. Die $(^la(^tfd)il5erungen |in5 gar

nic^t 3U Dergleichen; fie mad^en für 5ie Ku5run einen gei[tlid)en Did)ter fo

rDa^r|(^einli(^ roie 5ie 5es nibelungenlie5es einen loeltlic^en, kampfgetoo^n*

ten, einen Dolker, neben 5em 5er füge Klang oieler Strophen in 5er Ku5run

einem ^oran5 3ugef(^rieben tDer5en könnte. Die tCedjnik ift ungleich ein»

fac^er. Kunftgriffe roie jener rü(kgreifen5e Jugenbberic^t fjagens über Sieg»

frieb, 5er ffirillpar3er Schulung an Dergil un5 f}omer Dorausfefeen lieg, be«

gegnen kaum ; e^er in 5er Hbl)ängigkeit von 5em großen tUufter nament«

li^ in 5en erften (Teilen ^ine geroiffe Unfi(^er^eit. Hm (En5e ift 5er ©reif,

5er 5as Königskin5 entführt, nur eine realiftifcE)e un5 5od) märchenhafte

Pen5antbil5ung 3U 5en H5lern, 5ie in Kriem^il5s (Eraum 5en Silken, 5as

Sinnbil5 5es ritterlichen (Beliebten, entfül)ren

!

Um 5ie Kunft 5er bei5en gro&en Dolksepen einigermaßen doU U)ür5igen

3U können, müßte man freilid) in 5ie Sagengefc^i^te eintaud|en, un5 ^wav

in an5erer Rii^tung, als 5ie fo f^arffinnige als erfolgreiche Sagenforfdjung

es tut : nic^t fo, 5aß 5ie älteren Sagen 3U erfc^ließen f)aupt3tt)e(k roäre, fon»

5ern 5aß 5ie IDeis^eit 5er Dichter in Benufeung un5 Umbilbung l)erDor*

treten follte. Denn über ber mit oollftem Redjt ausgefproc^enen IDürbigung

5er äußeren tEed^nik unferer großen mitteiled)5eutfd)en Did)ter l^at man 5ie

innere oielfacf) überfe^en ; un5 5oc^ ift 5er Sortfc^ritt öon 5er pertoorrenen

(Brsä^lerart früher (Be5i(^te 3U 5er liebeoollen S(^ei5ung 5es löic^tigen

un5 Untüic^tigen getoiß nid)t geringer als 5er von 5er (Einfad)^eit 5er Heim»

paare 3U 5en IDun5erkünften 5er mittel^od)5eutf(i)en Strophe.

3n5em toir uns nämli^ oon 5er epifc^ li)rif(^en poefie 3ur reinen £i)rik

t]Den5en, toollen roir es glei(^ ausfprec^en, roas 5ie Seele i^rer Kunft ift
—

Kunft, toir tDie5er]^olen es, im eigentlichen Sinn gebraust : als „(Eed^nik",
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als (Befamtbegriff für 5as (Erlernbare in 5er Did)tung. — (Es lag imXDefen

öer (Entiüicklung unferer IDiffenfdjaft, öag tote bie antihe jo au6) bie beutfd)e

Philologie über bem Ders bie $tropl)e oergag. — Die großen tEejtforjdjer

unferer mittel^oqbeutfd)en Did)tung, Karl £ad|mann unb lTtori5 f^aupt,

^aben bie S^i^^^iten bes (Ein3elr)erfes mit betounbernstDertem $(f)arffinn

oergliebert, aber bie $tropl)e blieb il)nen ein Konglomerat Don (Einseloerfen,

unb bas \\i leiber bei fa(t all i^ren lTad)folgern geblieben. Hber bie Bau=

feunft ber ITtinnefinger l)at ^öl)eren (E^rgeis. (Es ift ja roie in anbern Din*

gen [o aud) l^ier nur eine Übertreibung ber guten (Erabition unb ji^ren

$d}ulung im UTinnefang, roenn ber ITTeiftergefang erft bem bas ITteifter=

präbikat 3uerliennt, ber eine neue $trop!)enform gefunben Ijat ; unb fie roirb

fortan als fein (Eigentum mit feinem Hamen sitiert. Hber andf \6)on ein

ritterlidjer ITtinnefänger toie ITeibl)art füf^rt Bud) über feine neuen $tropl)en:=

formen unb pral)lt mit if)rer 3al)l; unb roenn Scfjüler, Itadjal^mer, (Begner

bie „^öne" il)rer Dorbilber parobieren, beroeift aud) bies ein £iebl)aberinter»

effe an ber 5ornt. Kur aber barf man nid)t benken, es f^anble fid) im

niinnefang bereits, toie im HTeifterfang, um ein künftlerifd)e$ ^ufammen^

brauen neuer 5ornien: prganifd)e (EntmiÄlung roirb geforbert, unb oft

können roir bem (Erfinber eines, neuen (Eons jene $d)öpferfreube anmerken,

mit ber nod^ ein S^ebrid) Sdjlegel feinem Bruber bie Bilbung einer neuen

$tropl)enform gemelbet ^at.

IDieberum aber ift biefe Bebeutung ber Strophe keineswegs ettoas äußer»

li^es. (Es galt, roie bei ber Bud)form 'bcs (Epos, fid) in ganj neue Kunft-

anfc^auungen ^ineinsubenken.

Die $tropl)e, o^ir fagten es fd)on, foll ein organif(^es (Bebilbe fein. Da3U

roar ein Überfel)en größerer Komplexe nötig, als bie Reimpaare, faft ftets

mit (Einselfä^en ibentifd^, geforbert !)atten. Unb innerhalb biefes größeren,

als einljeitlid} 3U empfinbenben Kunftcoerks — lange roar „Strophe" unb

„(5ebid)t" basfelbe — regte fic^ nun ein oeränbertes Sormgefü^l. Die Reim-

paare roaren gan3 auf $r}mmetrie geftellt; an beren Stelle tritt nun ein

r^r)tl)mifd)es Hbroägen ungleid)er (Eeile — ein (Erfe^en rein quantitatioer

burd^ qualitatioe Derl)ältniffc, roie es bei J}einrid) ^eine (nac^ Bölfdjes

feiner Beobadjtung) epod|emad)enb roirkt, unb roie es in unfern tEagen

roieberum burdy bie „(E^aron"*$^ule angeftrebt toirb. — Die ^auptfadje

iebod) ift bies, ba^ erft bie Strophe eine unbebingte 5ü^rung berjenigeni

ntad)t übergibt, bie bie geborene f}errfc^erin jeber td\tm £i)rik ift: bem
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R^rjt^mus. UTan lefe bk bejten (Bebic^te ITTorungcns, IDalt^rs, ttcib^arts,

unö man voixb erkennen, mit roelc^er Kraft 5er R^ijtljmus fid^ jein Qaus

erbaut. 3ft es 60^ au^ be3ei^nenb, ba^ bas Beftreben, eine noc^ genauere

Überein[timmung bes gebanfelic^en R^tjt^mus mit bem formalen 5U beroir«

fien, eine Jorm äroar ni^t jc^afft, aber neu entfielen löfet, bie |i(^ in bie*

jem Sinne ben ,,freien R^ijt^men" ber KlopftoÄ unb (Boet^e Dcrglei^t : bie

ber fogenannten Xeic^e.

(Degen ben Reid^tum ber SormentroiÄIung, ben ber ITTinncfang aus feinen

feinblic^ einfa^en Dorausfefeungen — paariger Reim unb eingemif^te

IDaife — 3U 3ie^en oerjtanben ;^at, bleibt alle Dirtuofität unjerer Rupert

unb piaten eitel Spielerei. Denn bei btn ntinne[ingern ttxurbe bie innere

Solgeri^tigkeit bes Hufbaus no^ bur^ bie unentbeljrli^e Rtup kontrol-

liert; ber Di(^ter |elb|t fanb 3ur ,,lDei[e" ben ,;(Eon" unb konnte fo gar

nic^t an ben unakuftifd^en £efereimen unb Bu(^refponfionen ber S(i)U)ar3=

aufiDei6=Di(^ter f^eitem. Unb mit toeld^er Sid^er^cit biefer IDeg röenig^

{tens lange oerfolgt toarb, bas ge^t aus ber oielfai^ 3U beobac^tenben Rn^

nä^erung an bie fiö6)\tt Strop^enform, bie bes Sonetts, f^on äu^erli^

^eroor. IDobei natürlich nod^ immer ein groger Spielraum ber Kunftfertig*

keit bleibt; mandjcr fonft kleinere Poet überragt hierin ben größten ber

eigentlichen ntinnefinger : Reinmar.

Hber bie Soxm, fo rui^tig jie ieber Kunft ift, bleibt immer Symbol. Der

lUinnefang roäre fo roenig, roie er na6) mancher oberfläc{)li(^en IDertung

toirklid^ ift, roenn er nid^ts roeiter tpäre als eine in Deutf^lanb meber üor=

^er no(^ auc^ na^l^er errei(^te Kunft, aus beutfc^en IDorten immer neue

Klangfiguren ^erüorblü^en 3U laffen. (Er ift me^r : er ift ber oollkommenfte

Husbruck eines in feinet Hrt DöÜig neuen Jbealismus. Der So^^n^kultus

ift bas Spmbol einer in Deutf^lanb bis ba^in unbekannten S^ön^eitsDer»

e^rung ; biefe felbft aber ift keineswegs auf bie Berounberung ber körper=

lid^en S(^önl)eit .bef^ränkt.

Der ntinnefang ift, roie bas l)öfif(^e (Epos, eine offisielle (Einrichtung ber

ariftokratifd^en (Befellf^aft ; roogegen bas Dolksepos tüie bie Sprud^bid)=

tung fo3ufagcn eine priüatunternel^mung ift, fo paraboj bas aud) 3unäd^ft

klingen mag unb in geroiffem Sinne auc^ ift. 5ür biefe offi3ielle Geltung

^aben toir beim tlTinnefang roie beim Ritterroman einen untrüglichen Be*

toeis in ber toid^tigen (Erfc^einung ben „(Bonner". Beibemal rühmen bie

Sänger möd^tige ffttttn als i^re Befi^üfeer, oft au^ gerabe als niä3enate
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xl)xeT Di^tung. Diefc (Bonner toiebcrum finb ni^t oercinseltc (Beftdtcn,

toic öie kun(tförbcrnben Surften bes IS.Ja^ri^unberts, Jonbern fie oertreten

eine ganse gefd)loffene 0ber(d)i^t. XDas für bte „Spradigefelljc^aften" bes

17.3a^r^unberts als 3^zal Dor|d)U)ebte, wax I)ier na^e3U erreid^t: cin3u=

lammeniDtrken ber fo3iaIen unb ber geiftigen Hrijtokratie 3ur Qebung ber

Spraye, Di^tung unb Kultur bes Daterlanbes. IDobei jid) allerbings für

bie Hn|(^auungen bes ITTittetalters gans oon felbft Derftel)t, ba^ in b^n Be=

griff ber ,,gei(tigen Hri(tokratie" (foioeit toir it)n überl)aupt ins lTrittel^od)=

beutf^e überfe^en können!) eine getoilfe ^ölje ber gefell[(^aftli^en $tel=

lung eingejd|lof[en ijt. Der Did)ter mufe, toie in (Englanb, ein „gentleman"

fein, unb bas fängt beim Ritter an. (Es ift ein 3ei(^en bes Derfalls ber

alten (Eenben3en, als aud) bie nic^t ritterli^en Spielleute unb $al)renben

|i(^ in ben Htinnefang einbrängen : in ber Blüteseit bejtanb bie $d)eibung,

bafe bie ^ö^eren Stänbe bas ^öfij^e (Epos unb ben Htinnefang pflegten, bie

nieberen bie „$pielmannsbid)tung" unb bie 6nomik.

Über ben engen 3ufammenl)ang ber beiben ^öfifd)€n Kunftübungen ^aben

mir ja jc^on gefpro(^en. Dor allem ijt es bie gemeinfame (Eenben3, bie fie

oercint. IDie im (Epos ber ungesügelten S^eube am Hbenteuer bas Streben

na6) pfr)cf)ologifd) orientierter Dereinfaci)ung, fo i|t in ber £i)rik ber (Blut,

bem Sdiroung, ber Reißen Se^nfudjt ber Dorbereitungs3eit eine abgeklärte

Harmonie gefolgt, bie fi^ 3U)ar oft nod) unrul)ig genug gebärbet, bod) aber

in il)ren oor allen d)arakteri(tifd)en Dertretern „3ur Korrekt^it entartet".

Denn roas ben beutfdjen Utinnefang oon feinen proDen3alifci)en Dorbilbern

bur^u)eg fd)eibet, ift roieber feine becoufet päbagogifdje Rid)tung. DernTinne=

fang ift bie Kunft ber (Er3ie^ung 3U feinerem (Befühl unb ^ö^erer (Empfin=

bung — eine (Er3iel)ung, bie 3unä(f)ft ber Did)ter an [lä) felbft oornimmt,

bann aber aud) bem £efer, ber i^m anteilooll folgt, mitteilt. Hur freilid)

barf man fid) biefc „(Er3iel}ung" roieber nid)t pebantifd) unb paragrap^en=

mägig in ber Hrt moberner päbagogik oorftellen ! ITTan mufe an alle bie

Seiten benken, benen man mit mel)r ober meniger Berechtigung ben (E^ren=

titel oon „Henaiffanccs(Epod)en" r)erliel)en l)at. Über bie ITTenfd)en, unb

gerabe über bie (Ebelften unb Begabteften, kommt eine grofee 5^^ü^Ii"9s=

ftimmung, eine Sel)nfuc^t, bie aus Hnbai^t oor ber Sd)ön^eit unb aus

menf(^lid)serotifd|er Begehrlichkeit gemifd)t ift. Diefe Stimmung fud)en fie

fid) 3U erhalten, 3U fteigern, aus3ubilben. Das hochgemüete, bie a^nungs=

Doli beglüditenSuftänbe beimHnblick besSdjönen rocrben Selbft3U>eck. 3l)nen
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bknt insBefonberc aud) ber anbädjtigc Dtenjt an ber Soxm, bk in Dcutfd)«

lanb 3um erftenmal als ctroos I}ciliges empfunben totrb — roomtt bei aller

Be3ief)ung auf kiri^lic^e 5ormen bod) loieber zin roeltlid^es, ja ^eibnifdies

(Element gegeben ift, toic es in keiner „Henaif[ance" fe!)lt. Die bie Soxm
3U e^ren töijfen, füllen \\6) als eine (Bemeinfd}aft, faft als eine Kir(^e. Unb

baburcb voxxb es and) möglich, ba^ geroiffe Si^tionen, getoifje feonoentionelle

Dorausfe^ungen oon ber (5efamtl}eit ber Beteiligten — roenn au^ ni^t

o^ne IDiberfprud^ oon aufeen {)er ! — angenommen unb burd)gefü^rt roerben.

VOiv fpred^en von jener eigentümlichen 5^^^^^^ — i^ur biejer Husbrucfi

fc^eint mir treffenb — nad) bem töir bie gan3e (Epod^e bzs „tUinnebienftes"

3U benennen pflegen. Der Did)ter gibt an, 3U einer beftimmten Dame in

bemfelben Der^ältnis 3U fielen, roie ber Dafall 3U feinem £e^ns^errn. Der

Dienft, ben er 3U leiften liat, befte^t freili^ nur in ber bi(^terifd)en Der^err*

lic^ung ber Dame — bie bahtx nid)t einmal burd) Hnbeutungen, gefd)meige

benn burd) Uamensnennung, kenntlich gemad)t töerben barf 1 DiefenDienft

aber ^at er mit ber unerf(^ütterlid)en Creue bes (Befolgsmanns 3U leiften,

unb töenn bie Qerrin il)n burd) graufame lUifeaditung ober Dernai^läffigung

mi^^anbelt, gibt il)m bas nid)t nur kein Red)t, bas Derl}ältnis 3U löfen,

fonbern kaum auc^ nur |id) 3U beklagen; tooraus benn allmäl)li(^ eine

rDollü(tig=af3etifd|e 5^^ii^^ ^^ b^x unbelol)nten tEreüe \x6) entroidielt. Da*

hd ift aber bod^ bas Derl)ältnis eigentlich als ein gegenfeitiges gebadjt, bas

aud^ ber Dame Derpflic^tungen auferlegt — töie ja and\ bas ans ber Rna^

logie bts u)eltlic^en Dienftper^ältniffes ^eröorge^t. 3nt Hnfang roirb als

„£o^n" red)t unoerblümt bie (Erl)örung bes £iebesrDerbens oerftanben ; fpä»

ter nur fo oiel (Bunft, ba^ ber Ritter bur^ bie J}ulb ber J)errin „am £eben:

er!)alten roerbe", roie ,(5oet^e bnxäi (Charlotte oon Stein. Durdjaus aber

löirb bie VOalil als eine enbgültige, unauflöslidje angenommen, etroa roie

bie eines beftimmten ein3elnen $d^ufel)eiligen, bem man nid)t aufkünbigen

barf. (5lei(^ ^ier ergebt fic^ nun bie für bas Derftänbnis unb bie Beurteilung

bes ntinnefangs grunblegenbe Sxaq^ nad) bem ItTafe feiner inneren VOal\x*

^eit ober Unn)al)rl)eit.

IDas foll bies alles ? Sunä^ft : follen roir an bie IDirklic^keit ber Damen»

roal^l glauben ? (Dber ift fd)on bies fingiert, unb finb bie ungenannten I}er»

rinnen bes Reinmar ober ITtorungen nid)t me^r $U\\6) unb Bein als bie

£i)bia unb $r)lt)ia fo manches J}umaniften?

ITlir fd)eint alles bafür 3U fpred)en, ba^ in ben älteren Seiten immer unb
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fpäter nod) in 5er Hegel tatfäd]lic^ eine befttmmte Dame als Ejerrin erröä{)It

rouröe. Dafür 3eugt bte Husfage eines £id)ten[tein, eines ^ablaub, 5ie öen

Roman realiftif^ oortragen; bafür aud) jene Unbeftimmt^eit öer Bef^rei^«

bung, bie bei öer J)ul6igung oor öer (Bätiin eines anöern gerei^tfertigt ift,

bei p{}antafiegebilöen tounberlid) roäre. Dafür aber möd)te id) oor allem

bie pfr)(^ologi((^e lDal)rfd)einlicE|keit anrufen. Der junge Ritter, ber fid) 3um

Dollkommenen Ittann ber oorne^men (Befellfd|aft ausbilben roill, fiel)t in

einer oornel^men Dame bie natürlid^e $d)U^l)errin ; bem Derl)ältnis 3U bem

felbftgetx)ö!)lten £e!)ns^errn gefeilt |i(^ gan3 natürlid) bas 3U einer foldjen

„lUufe", unb oft roerben fie auc^ toirMidi ein Paar gemefen [ein. S^^^t^i^

toirb bie platonif^e Reinheit, mit ber Klei(t feine Königin ober 5ouque feine

Prin3effin als (Böttin feiert, erft allmä^lid) erreid)t. Hber anbers als in

ber Prooence fd|eint bod) oon allem Hnfang an bie er3ie^erif(^e Cenbenj

ftärfeer als bie erotifdje betont 3U fein. (Eben bes^alb tüirb bie (Deliebte au^
bis auf IDaltl)er ^in immer als verheiratete S^clu oorgeftellt, oor bereu

ciferfüd)tigen „J)ütern" man fid) fd)ü^en muffe — eine Hnle^nung an bie

me^r orientalifdjen Derl)ältniffe ber proöence, bie fid) aber nid)t erklären

ließe, roenn bie Did)ter einfa(^ jungen tTtäbd)en ben f}of mad|ten. Die

fpielten ja aud) nod) gar feeine Rolle; erft bie (£^e mad)te bas IDeib für bzn

Vdann fidjtbar.

(Blauben roir alfo an bie Realität ber „Dame" — roie ftel^t es mit bem

„Dienft"? (Einer unferer beften Kenner, (El^rismann, ^at epigrammatifc^

feine lUeinung bal)in formuliert : ber Dienft fei ma^r, bie Rtinnc fingiert.

Die meiften finb gerabe ber entgegengefe^en Hnfidjt. lUir fc^eint beibes

untrennbar oerbunben.

Irtan fd)elte nid)t auf unfere pebanterie unb befc^ulbige uns nid)t, in

tiebesreben logifd)e unb iuriftifd)e Bebenfeen 3U tragen. (Berabe fold)e Be«

^anblung entfpridjt bem tEon ber folgerid^tig bid)tenben unb lebenben $än=«

ger; unb ba uns bie (Befamtd)arafeteriftife aud| ^ier oor allem tDid)tig ift,

bürfen mir biefe S^^cigen am roenigften umgel^en. VOk roenig fie aber aud^

pebantifd} aufgefaßt loerben muffen, 3eigt i^re ^öc^fte Durdjfü^rung. Der

ntinnebienft in feinem öollen Sinn l)at ibeale (Erfüllung erft gefunben, als

bie nad) il)m benannte (Epo^e längft 3U (Enbe mar. (Ein großer Di(^ter, ber

aber aud) ein ftrenger Si^olaftifeer ift unb roeitläufig über bas Red)t l)an»

belt, ben Suftanb „Zkht" mk eine perfon 3U be^anbeln — Dante mä^lt

fi^ in Beatrice feine {)errin. Sie ift 'freilidi unoermä^lt, ja als Kinb roä^lt
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er [ie; aber jenes 3neinan5erbi(5en einer ir5if(i)en töirkli^en Stau unb

einer fijmbolifc^en (Beftalt; jene DerMärung einer florentinijc^en Jungfrau

3U 5cm (Eu)ig*XDeibli(^en, 5as uns ]^inan3iel)t, erfährt in Dantes Beatrice

öie grofeartiglte Derroirklid^ung. — Dante aber bleibt fo lang er lebt im

Dienft öer Qerrin, gerabe au(^ (mie Hooalis) ber oerftorbenen, obroo^l en

(u)ie Hoöalis) als UTenjdi fi^ einer anbern S^^^ ergab. Denn ber „Dien|t"

ift ja nichts anberes, als bas Beharren in ber Dere^rung ber einmal ge*

iDä^tten Jjerrin; an ritterli^cn unb erotif(^en Hoentiurcn anbcrer Hrt

brau(^te es 5tic^J^i<^ ^o" ^aujen ober König Qeinric^ U)a!)rli(^ tiic^t 3U

^inbem

!

tDir ^aben feeinen (5runb unb liein Re(i)t 3U beßroeifeln, ba^ biefe ,,n)a^I"

3umei[t auf bem einfachen unb natürlid)en IDege jugenbli^er Derliebt^eit

ge[d)a^, bann aber allerbings mit einigermaßen bofetrinärem Starrfinn fe|t»

gcl^alten tourbe. Daß eine große „Ciebesmelle" über (Europa ging, eine

Stimmung ber Eingabe an fonft ocrbeÄte unb oerbrängte (Empfinbungen,

bas bemcift ni(^t an3ulange cor bem Hnbru(^ bes UTinneJangs ber unge*

feuere Oibcrfelang einer tt}pifd)en £iebesgcfd)id)te : 'ber Priejter Hbälarb

unb bas oorne^me 5röulein Qeloije entbrennen in £iebe (1118—19) unb

Qeloifens Briefe |inb bas erfte Denkmal moberner £icbesempfinbung — fo

finnbilblid) unb oorbilblid) roic im 17. 3al)rl)unbert bie aus gan3 ä^nlid)en

Der^ältnifjen entftanbenen ,;Briefe ber portugiefif^en ttonne". (Hlan ^at

neuerbings mit all3U leisten Hrgumentcn i^rc (Ec^t^eit oerbäd)tigt; aber

[c^on bie ITtögli^keit ber (Erfinbung loürbe genügenb beroeifen.) ä^nlid)e

Romane finben mir in Deutjd)lanb — aud) toieber mit geiftli^en £ieb^abern,

bie ber S^^er naturgemäß beffer als bie Ritter mäd)tig maren. Hber ben^

Tioc^ fuc^en w\x bie innere I0a^rl)eit bes UTinnefangs, bie toir i^m tro^ ber

faft krampfhaft feftgeljaltenen (Brunbfiktion 3ufprac^en, nid)t in biefem un=

meßbaren Quantum £iebc, fonbern in einer ftarfeen, bk gan3e Di^tung

burd^bringenben $el)nfu^t nac^ Sd)önl)eit, na(^ einer ^ö^eren IDelt. Qier

liegt bie poefie bes Dtinnefangs, nid)t in bem mit fa|t kaufmännif(^er Öko=

nomie oerroanbten Sormelfd)a^, nid)t in bem fpielerifd|en Had^a^men pro=

Den3alif^er (Erlebniffe, bk 3UtDeilen faft läi^erlid^ u)irken, toenn ber (Dlan3

ber feieinen aber rei(^en fübfran3ö[if^en J)öfe mit i^rem J)aremsapparat

oon tEugcnbrDä(^tern, Boten unb Sängern auf bef(^eibenfte t)erl)ältniffe eines

Ritter^ofes übertragen loirb. Vfkx, mir toiebcrl^Ien es, liegt bie tOa^r^eit

unb bie Poefie bes RTinnefangs — ^ier bas innere (Erlebnis i^rer Dichter.
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Sa\t jeöc (Epoci)c cigcntltd^er Kunftöid)tung bcöarf einer 6runöfifetton—
rote öer ITTenfd) kann öte Kunft einer „£ebenslüge" fd^toer entbel^ren. Die

Doraus(e^ung öes Srauenbienftes l^at i^re ft}mbolif(f)e IDa^r^eit gerabe roie

etroa bie tteigung moberner Poeten, \\6) in ben Calar ber alten RI)apfoben

3U {füllen. IDenn (If)ami(fo biegtet:

3cfj aber toill auf micf| raffen,

ntcin Saitenjpiel in öer Icianb,

Die XDciten ber (Erbe burdjfdjroeifen

Unb jingen oon £anb 3U £anb —

toenn U^tanb gebietet

:

Singe toem (Befang gegeben

3n bem beut|d|en DidjterrDalb

(0 tDiffen roir moljl, roeld) mifetönenben nTännerd)or es ergeben mü&te,

roenn plöpd) all unfere £t}riker roirklid) 3U „fingen" anheben sollten
; fo

be3roeifeln roir nid)t, ba^ ber Derel)rungsrDürbige Did)ter bes „Peter $d)le*

mil)!" ni(f)t aud) nur öon feinem Botanifd)en (Barten bis 3U bem Dörfcl)en

Sdjöneberg mit ber E}arfc in ber fjanb Ijättz toanbern können, o^ne Don

ber Poli3ei beläftigt 3U roerben. Desljalb empfinben roir aber bod) bie Störfee

unb Tragkraft bes $i}mbols: nid)t „£iteraten" toollen biefe Di(f)ter fein,

fonbern Derkünbiger lebenbiger poefie für bas Dolk ! (Benau ebenfo Ijahzn

roi^ige Kritiker aud) bem Reinmar nad)gered)net, toie alt bie Dame fein

muffe, ber er „oon Kinbesbeinen an" treu 3U bienen bel^auptet; ober reali«

flifd}e Seitgenoffen l}aben fid) über bas arme „UTinnerlein" luftig gemad)t,

bas Don HTorgen bis Hbenb nur an bie £iebfte benkt unb frol} fein mufe,

iDenn es fdiliefelid) burd) ein gnäbiges £äd)eln belol^nt toirb. IDir l^ahzn

bennod] in btefer UTinnepoefie ein^n gemaltigen 5ortfd)ritt in be3ug auf bie

innere Sorm ansuerkennen, ber bem oiel augenfälligeren (unb freilid) aud?

nod) größeren) ber äußeren 5orm burd)aus Dergleid)bar ift. 3um erftenmat

wirb von bem Did)ter eine innere Hneignung bes Stoffes ausbrüdilid) ge«

forbert. Der Did)ter ift nid)t me^r ber UTann, ber einen überlieferten Stoff

mit innerem Hnteil, getoiß, aber bod) im roefentlid^en unoeränbert roeiter*

gibt, roic bas felbft oon bem geiftlid)en £i)riker bislang oorausgefe^t tourbe
;

fonbern 3um erftenmal ift er ber eigentlid)e Sd)öpfer bes Ö5ebid)ts: ber

ITtann, in bem beftimmte 6efü^le leben, bie i^n oon allen anberen unter«

treiben! Desljalb benn aud) 3um erftenmal Did^terberoußtfein : xd\ roeiß,
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fagt einer, bafe id) auf 5er IDelt Vin, um 3U bieten ! 05er : id) Ijahe Un*

3ä!)Itge crlöft, tn5em id) ausfprac^ (ergäußen toir), was jie nur 5umpf emp*

fan5en. Un5 toer töill 5te ITTad)t perjönltd)jten (Erlebnijfes leugnen, toenn

Ittorungen 5ic füfee Stun5e, 5ie Seit, 5en €ag feiig preift, an 5em 5as Be=

glüdien5e VOoxt aus i^rem ITTun5e fd)Iüpfte ; toenn IDaIt{)er in 5en Husruf

ausbri^t: „Du IDunöertoerfe oon einem lOeibe!" ja no6] toenn €ro(tberg

in 3ärtlid|er ,Derliebtt)eit fingt: „Hofenrot ift 5a$ £äd)eln 5er uiel lieben

Qerrin mein"!? Ilatürlidi tDir5 nur bei 5en ftärliften TEemperamenten 5iefer

tnnerfte Hnteit oollkommen fic^tbar, un5 5ie$ um fo mel)r, als 5ie gefen=

(c^aftlic^e Sitte 5em Ungeftüm enge (Brenßen 30g : ein fo lei5enfd)aftlid^es

3mpromptu roie 5a$ i}artrDigs oon Rute, 5er fi^ kaum enthält, fid) in xdxU

5em eroti[(^em Perlangen auf 5ie (Deliebte 3U ftürsen, ift uns oiellei^t nur

5ur(^ 5ufall einmal erljalten geblieben.

Diefe innere IDal^r^eit, 5iefe perfönlic^e Be5ingtl}eit 5er Did)tung min=

teftens in 5en Hnfängen un5 5er Blüte3eit ift nun aber fo ftarfe, 5afe fie

auä) (Befahren mit fi(^ bringt. Das l)öfifd)e (Epos ersieht 3ur vEat; es loarnt

Dor 5em „Derliegen", es ftraft 5en IDankelmütigen. Dem Htinnefang fe!)lt

5ie Richtung auf 5ie tEat Döllig. 0ft Ifat man 5as, un5 mit Re^t, als eine

d)arafeteriftifc^e Derf(^ie5en^eit üon 5em maggeben5en pror)en3alifd)en RTu*

fter ^ingeftellt. ITTan 5enke an Bertran 5e Born, roie Dante un5 ll^lan5

\l}n fd)il5em; 5en J}el5en un5 Sänger, 5em Kampf un5 Unruhe £eben ift

un5 5ie poefie eine Dienerin 5iefes £ebens. ©5er an 5ie !)eftige Hrt, roie in

Streitge5id)ten poetifc^e Curniere ausgefod)ten tDer5en. Der 5eutf(^e HTinne=

5i(^ter 5agegen ift mit fic^ bef^äftigt. Seine IDie5ergeburt liegt i^m am
Jjer3en — jener (5e5anke, 5er nad^ Bur5ad)s fdjönen Radimeifen allen

„Renaiffancen" 3ugrun5e lag: ein neues £eben foll 5ie ITTinne fd)affen,

eine neue, l)od)gemute Seele geben; 5ie (Erlöfung 5urd) 5ie f)errin toirkt

faft mit 5er p^r)fif(^=pfi}c^if(^en Unmittelbarkeit 5es pietiftifd)en „Dur(^=

brud)s 5er (5na5e". Hber 5iefe Sorge läfet für roeltlid)e Jntereffen keinen

Raum. Reben 5er nTinne5i^tung regt fi^ allmälilid) eine l)ö^ere VOkbzx^

belebung 5er alten Spielmanns5i(^tung aud) in 5er Soxm mn BitU un5

Sd^eltftrop^en ; aber fie bleibt 5em Rtinnefang nur in perfonalunion »er»

bun5en. Diefer felbft ^at es f^le(^ter5ings nur mit 5em einen tEl^ema 3U

tun: mit 5er Ittinne, genauer no(^: mit 5er IDirkung 5er RTinne auf 5ie

Seele. Rur eine Husnal^me geftattet 5iefer Puritanismus 5er StoffiDo^l.

Die geiftlid^e Di^tuns jtan5 3U nal^e, um ausgef(^loffen tDer5en 3U können.



Der TFlinnefang — Rcligtöfc (Elemente I43

3u wallt, toetl aud^ fic eine Di(f)iung öer oomel^men Kreife fein burfte; 5U

na^e, roeil ja bie (5ct(tlid)en felb(t 3U btn crftcn Crägem bes mobernen

£tebesromans ge!)örtcn — roir erinnern an Hbälarb ober bie £iebesgettänb==

niffe aus geiftlic^en Kreifen, bie uns eine Cegernfeer Qanbfcf)rift aufbe*

wdijxt f}at !
— 3U nal^e, toas bas mic^tigfte x\t, loeil bem mittelalterli(^en

ITtenfd)en, ja bem Htenf^en aller Perioben bis na^e 3ur (Begentoart i^in,

in allen Hugenblic^en ftarker unb inniger Seelenbewegung bie religiö[e

Husbrucfistoeife fo felbftoerftänblid} [i^ aufbrängt, ba^ bie jtärktten Be=

rül)rungen 3rDiftt)en roeltlidier unb geiftli(^er £i}rik niemals 3U oermeiben

finb. — Dies al|o l^at 3ur Solge 3unäc^ft eine oielfältige Hnle^nung an bzn

[a längft reic^ enttoi&elten Sormel« unb Hnf(^auungsf^afe ber gei(tli(^en

Zx}xik, XDobei mieberum eine bejonbere ITtad)t ber ITTarienbid)tung fid) oon

felb[t Derftel}t. ©ft ge^t bie Benu^ung biefer Husbrucfesformen, bie Itad}=

bilbung ber Perel^rung Unferer £ieben 5rau in ber Hnbetung ber irbi[(^en

Dame bis an bie (5ren3e beffen, roas blaspl}emi[(^ feigen könnte, toenn es

ni^t eben andi mit einer tDal)ren Religiofität empfunben i(t. Dor allem aber

ift aud) bas ganse Derfal)ren, roie ein fo3ufagen offi3ieller Dorrat oon Bil=

bem unb XDorten gemeinfam ausgebilbet unb gemeinfam oermaltet roirb,

Diel me^r von bem Dorbilb ber gei(tlid)en Rebe als bem ber alten ein^ei=

mif^en ^ec^nik abl)ängig. Jm 8.3a^rl)unbert erklärt ein Kon3il (roie id|

einem IDerke über mittelalterliche Sijmbolik cntnel)me): „bie Soxm ber

Bilber ^aben nid)t bie UTaler 3U erfinben, fonbern bie Kirche l^ai fie 3U be*

ftimmen unb 3U überliefern" ; bas gilt roie für bie gemalten fo für bie ge*

bid)teten Hnba^tsbilber unb begren3t bie Originalität ber Bilber au^ no^
bei fortgef^rittenen ITTinnefingern.

Serner aber Ifat biefe Ilad^barfc^aft geiftlic^er unb tDeltlid)er £i)rik bie

IDirkung, ba^ dn^iQ bie geiftli^e Poefie in btn Be3irk ber „eigentlidien"

lUinnebii^tung aufgenommen roirb. (Bemife immer ,mit (EinfKränkungen.

(Ebenfo roie in ber lTtinnebi(^tung ein 3U inbioibuelles Husmalen oon (Eigen*

fd)aften ber (Beliebten, etroa eine Be3ei(^nung ber Haarfarbe ober eine Hn*

beutung ber großen ober kleinen SiQur, als ftillos unb no^ me^r als Der-

ftofe gegen bie gefellfd|aftlid)e Pflid)t ber Derklärung 3um allgemeinen (Ei}pus

bes vollkommenen IDeibes gelten mufe (alles bies, fo lange bie ftrengen

Regeln ber Blüte3eit in Utac^t bleiben !)
— ebenfo toürbe bk Hnrufung

eines ein3elnen f}eiligen, bie im (Epos begegnet, ober bie (ErtDä^nung ein«

seiner Jjetligtümer bem (E^rakter ber „Jbealität" 3umiberlaufen. Rur
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(Bebetc 3U Cbott, (Ef)riftus, öer Jungfrau; nur allgemein ge{)altene ITad)*

bilbung oon ktrd)Ii(^en Hn5ad)tsformen ; nur Berül)rung ber breiteften Sei*

tcn ber Religio|ität toirb von nTinne(ingern glei(j^3eitig mit ber HTinnebii^s

tung 3ugelaffen, toirb von ben Sammlern roeltli^en £iebesgebi^ten oI)nc

Trennung beigerei^t. — Hber bies Utafe oon „geiftli^em ITTinnefang" ge=

nügt bod) fc^on, um ber tEatenlutt eine Beroegungsmöglic^keit 3U f(^affen,

bic bie £iebesbid)tung il)r oerfagt. (Es Rann in ber Sorm bes Kreu3liebes

eine agitatorifd)e Dichtung 3U fd)öner Blüte gelangen, bie für bie politifd)e

([enben3poefie eines IDalt^er 3U einer ebenfo unentbe^rli^en Dorausfe^ung

mirb, toie bie Did)tung ber S^^^i^^^skriege für bie Ret)olutionslt)rik cor

1848; es kann in ber (5e(talt bes tlTarienlei(^s eine ergreifenbe prebigt«

poefie fid) entwickeln, bie für bie (Blut ber e33oni[d)en periobe freilief) einen

Dollen (Erfafe nid)t 3U bieten oermag; es kann enblid^ in ber S^^^ ^^^

frommen IDeltklage bas innere germanifrfie Bebürfnis nad^ einer Klärung

ber (Begenfä^e von Jbeal unb lDirklid)keit aud) 3ur Hufftellung oon £ebens=

normen führen, bie fic^ bei ber großen Huseinanberfe^ung über bas Red)t

ber iDeltlid)en Jbeale fpäter in ber ergreifenben Sage oon tEannl)äu[er oer=

bid)ten können.

Hber bem lUinnefang als fold)em bleibt bod) jener Charakter ber 3foliß=

rung, ber IDeltfremb^eit mitten in einer fo fo3ialen als realiftifd)en 3eit 1 Don

bem faft ängftli^en l}in(tellen unberoeglic^er, unberü^rbarer roeiblidjer Rn^

öad)tsfiguren ^at erft tOalt^ers (Energie bie lUinnepoefie gan3 befreit ; ben

falfi^en Jbealismus einer Sd)eu cor Jebem inbioibuellen 3uge, oor jebcr

großen Deutlid)keit ^at jie er(t mit ber brutalen Reaktion unter Iteib^arts

Sü^rung aufgegeben unb (id) bann felbft burc^ biefen Brud^ ber Crabition

3erftört. Die S^ciu im tlTinnefang erinnert an bie tEraumfdjönl^eit ber 5tauen

in (E^eobor Storms Rooellen: bie Sd)önl)eit bes HTunbes, ber Rei3 ber (Be*

ftalt, bie ftille (Befte muffen faft immer ber Hnbeutung genügen unb laffen

unfer Hnfd)auungsbebürfnis unbefriebigt, xoie eine 3U fd)lid)te Cl)eateraus=

ftattung. Das IDeib ift oor allem Si}mbol; Sr}mbol ber reinigenben $d)ön=

^eit, Stjmbol ber Kraft (Bottes, Sd)önes 3U f^affen, bie besl^alb aud) gern

an il)r oer^errlii^t roirb. Unb ber Dichter roill ni^ts fein als ehen ein

Ritter, ber fid^ burd) treue UTinne emporbilbet . .

.

RTag mit biefen Husfü^rungen, beren Husbei^nung uns gerabe bure^ bie

toeite Derbreitung irriger Hnfd)auungen unb unbered)tigter Urteile unDer-^

meiblid) f^ien, bie pfi)d)ologifd|e (Brunblage bes ÜTinnefangs einigermaßen
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oerbcutltc^t fein, fo ift nun no(^ 6ie Sxaqt naif feiner ge|(^id}tlid^en (Entjte*

^ung kur3 3U beantworten.

(Es klingt oermiÄelt, roenn roir jagen: öie Iltinne6id)tung ent(tanb aus

6er Berührung öer ^öfifd)en (Ep'ik (unb fc^on i!)rer Dorformen) mit brei oer«

f(f)tebenen Sormen ber £i}rik. Unb bod) roirb es rool)! fo fein ; unb wenn au(^

bas Problem keinestöegs einfad^ ift, fd)eint bod) bie £öfung nid)t gans fo

fc^toierig, roie man 3uerft annel)men möd)te.

Dor^anben roar in Deutfc^Ianb eine boppelte DolksIt)rik. 3unä(^ft gab

es, toie in ber gan3en IDelt, bie Überlieferung geroiffer einfad)fter li)rifd^er

Hnfpradjen, bk in leifer Dariation immer roieber ber £iebestoerbung roie

bem Spott unb ber f}erausforberung bienen: liur3e Dier3eiler, bie ber oer-

liebte Knappe öor bem Sanfter feiner Dame nidjt oiel kunftooller unb nic^t

Diel unbeutlic^er gefungen ^aben roirb als ber Bauernkne^t. Sie erl)ielten

fid) bur^ ftete Übung unb münblid|e IDiebergabe ; aber „literarifd}" roaren

unb rourben fie nid)t, fo roenig toie bie Sc^nabal^üpfel unferer baiuoarifd)en

unb alemannifd)en Bauern. — Xitbtn biefer nationalen Dolkslprik aber lebte

eine internationale : bie ber Daganten, ber fal)renben Kleriker, in beren tEon

natürlid^ aud) mand)er gutbepfrünbete (5eiftlid)e einftimmte. 3n ber lateini»

fd)en tDeltfprad)e unb gefd|ult an ben 5ormen ber lateinifd)en Hnbad)ts= unb

Bekenntnispoefie befafeen bicfe begabten unb oon ber Rüdifid}t auf bie „gute

(Befellfd|aft" oöllig befreiten Poeten ein ungleid) roeiteres Repertoire als

bie Did)ter in ben Itationalausfpradien : bie gefamte Stoffülle ber antiken

Dichtung ftel)t il)rer ITad^^merf^aft frei. So wirb ^ier 3uerft eine geroiffe

Dollftänbigkeit ber £r}rik ferreid)t : fromme unb fel)r unfromme £ieber, allge-

meine unb fel^r perfönlid)e (5egenftänbe ; Hnnä!)erung an epifd)e unb au (^

an bramatifdje 5orm. tlur bas Kriegslieb tritt 3urüdi — nic^t aber bas

politifdje überl)aupt. Beoor3ugt roerben diejenigen (Battungen, bie in ber

beutfd)en (unb überljaupt in ber germanifd)en Dichtung) fo auffällig oer«

nadjläffigt fdjeinen : bie bitl)t)rambifd)e poefie bes Übermuts, bzs (5enuffes,

unb 3rDar forDol)l bes bacd)ifd)en als bes apl}robitifd)en. IDirklid)e Künftler

ftel^en auf, toie jener Unbekannte, ber fi^ als ber „(Er3poet" breit neben

feinen (Er3bifd)of, ben großen Kan3ler (El)riftian oon Daffel, Si^iß^^^icE) Bar»

baroffas trcueften (Bcfolgsmann, ftellt unb mit feinem unoergleidili^en ^rin«

kergelöbnis in bie IDeltliteratur ein3iel)t : Mihi est propositum — bas Bc*

kenntnis bes lebenslangen Dienftes bei ber felbftgetoäl^lten IJerrin „5lafd)e".

(Ein (Element ber parobie rDol)nt roie biefem i^rem berü^mteften (Bebic^t fo

Ittctjcr, £Ücratur* 10
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otclen bei: öies $d)roanficn 3ti)i[(^cn (Ern|t unb $(^cr3, biefe offene ober

^eimlid^e Selbftironie bringt einen oöltig neuen, red^t eigentlid) „mobernen"

Klang in bie oirtuofe poefie ber erften Berufsliteraten ber d)rift(ic^en IDelt.

— Hber (ie interefjieren fid) aucf) für bie Did|tung ber ttationalfprad^en. Die

UTifc^ung lateinifd^er unb beutfd)er ober fran3öjifc^er Rebe rourbe toieber

eine beliebte Kunftübung, mit einem anbern (Eon freilid) als in ber Seit ber

beutfd^slateinifc^en E)ofpoefie aus ber CEpod^e ber f}einri^e. Deutfd)e Ders-

(^en rourben aufgesei^net unb mit lateini[d)en Did)tungen in jener feoftba»

ren Sammlung oereinigt, bie toir nad) (il)rem 5unbort,bem bai)eri[d)enKlofter

Benebiktbeuern, „Carmina Burana" nennen. Sie ftammt aus bem 13. bis

14. 3al)r^unbert, ge^t aber auf oiel ältere Überlieferung 3urüÄ. Sd)on bie

€atfa^e ber Sammlung ift mii^tig : fo feieine, ifolierte Strophen töie ^ier,

finb üor ber Seit rDi(fenfd)aftlid)er Sammlertätigfeeit fd)led)terbings nirgenbs

unb niemals in eine Sammlung eingetragen roorben ! IDenn ba nun aber

(Ein3elt)erfe tan3enber ITläb(^en, 3u|ammen^anglo|e (Ein3elftrop^en bekannt

ter ntinnebid)ter neben Dollftänbigen li}rifd)en ober bramati(d)en Dicktun*

gen jte^en, toenn insbefonbere ein paarmal bie gleid^e Strop^enform burc^

beutfc^e unb lateini((^e Derfe oertreten ift, fo kann man nid^t röo^l eine an.»

öere Urfac^e annehmen als bie bes 3ntereffes an ber 5orm als folc^er —
roieberum ein üöllig neues BToment 1

(Es ift an3une]^men, ba^ biefe Dirtuofen unb Zkhljabtx ber Soxm, beren

Sammeltätigkeit uns freilid) erft aus fpäter Seit be3eugt ijt, fc^öpferifc^

f(^on fe^r frü^ eingegriffen ^aben. Die beutfc^en Kleriker toaren es oer-

mutUdjv bie als bie erften bie neue äft]^eti|(^e Hufgabe erkannten, bie beutfd^e

Strophe frei unb bemegli^ 3U mai^en. Sie Ijdbzn bie erften, no(^ kinbli^

einfallen (Erroeiterungen bes Dier3eilers burc^ bie „IDaife" oerfud^t; fie finb

geroig aud^ bie £el)rer bzs erften einflu&rei(^en UTinnefingers, bes (Beift«

li(^en, Ejeinrid) oon Delbeke, getoefen.

Hber toenn mit 6en Daganten eine literarifd)e £t)rik entftanb, b. ^. eine

fol^e, bie auf |^riftlid)e Überlieferung, auf £oslöfung com Hugenblidi bes

(Entftel)ens eingerichtet roar, fo fel)lt boä) aud) il)r noä) bas rDid)tig[te : 3eit»

los unb raumlos flog fie uml)er ; ben feelifc^en Bebürfniffen bes lUoments

konnte fie ni(^t genügen. Hls in Deutfd)lanb roie in ben füblid)en £änbern

ber Tteue „Rittergeift" fi(^ regte unb mäd)tig na(^ Husbrudi begehrte, konnte

biefe t)iel[eitige, aber unritterlid)e unb üielfai^ titterfeinblid)e Di(^tung bas

ffiefä^ nid)t toerben, bas ber beutf^e Hriftokrat brauchte. .(Begeben loar als
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ITTufter unö Dorbtiö eine britte Zvjxxk : bte ber Provence, bes £anbes, in bem

ber -neue curopätfd)e (Seiit 3uerft münbig gctoorben toar. Die Di^tung ber

tEroubabours mar bei gan3 anbern fo3iaIen Dorausfe^ungen bo6) oielfältig

aus ben gleid)en Bebingungen I)croorgegangen. Sie befa^ bie beroegli^e

Strophe, bie für ben HusbrüÄ inbioibucller (Empfinbung, für bas (Eigen-

tumsgefül)! an bem eigenen (Erlebnis eine iCotmenbigfieit unb sugleid) für

bie Junge So^^n^fi^ßube eine unentbe^rlid^e Übung getüorben roar
; fie befa^

jene ITTi[cf)ung perfönIid)sbiograpI)i(d)en unb atlgemein=ibealiftifd)en (Be^alts,

bie benDeutf^en geftattete, forool)! Don ber freieren Hrt ber Daganten alsDon

ber gebunbeneren ber Dolkslt}rik 3U lernen unb boä) S^üler berprooen3alen

5U bleiben; fie befafe bie ted)ni|^en J)ilfsmittel, bie man fucf)te: bzn 5ormeI*

\äfai^ mit 3ur fjanb liegenben UTetap^em, bas Prin3ip, bie gan3e äußere

S^ön^eit ber Strophe 00m Reim abhängig 3U mad)en — ein Prinsip übri«

gens, bas bie beutf^n Dichter mit großer Srei^eit unb berounbernsiüertem

Zaki ber beutfd|en $prad)eigen!)eit anpaßten — Hnfänge ber Sonberung

ber Ii)rifd)en (Battungen. So konnte bie poefie ber ^roubabours bie roic^»

tigfte (Er3ie!}erin bes beut[(f)en ITIinnefangs roerben, oon einigen auc^ geo»

grap!)ifd) befonbers na^efte^enben Did)tern roie Rubolf oon tleuenburg un-

frei überfe^t, oon 3al)lreid)en anbern mit Selbjtänbigkeit benufet. Unb |ie

allein konnte ben geiftigen Hnfprüc^en ber neuen (Generation genügen: fie

allein bot ein „(Befaß", in bas bie beutfd)en Did)ter ben neuen Jn^alt bergen

konnten : bie (Er3ie^ung 3ur IDiebergeburt bnxdi bie HTinne. Denn biefe Huf-

faffung toar bei ben naioen lEroubabours ^max ni^t fo klar ausgefproc^en,

aber bod) aud^ fc^on angebeutet.

Unb bod; roar nod) ein le^ter IDiberftanb 3U überroinben. Dietmar üon Rift

in (Bfteneid) ober i}einrid) oon Delbeke in ben Hieberlanben ober 5nebri(^

Don Raufen im Rl)einlanb mochten beim Hn^ören überfe^ter ober aud) in ber

<Driginalfpra(^e porgetragener Did)tungen ber 5rcin3ofen bie DertDanbtfd)aft

füllen unb jeber in feiner IDeife ben Derfuc^ mad|en, bie einl)eimifd)e t)olks=

tümlid)e £r)rik 3U ber formalen Qö^e unb in^altlid)en Bebeutung biefer frem-

ben Poefie empor3ubilben, abertoie kamen fold)e perfönlid^en Dichtungen 3ur

Huf3eid)nung ? IDie kam es 3U einer feften (Erabition, töie fie in ber „S^ul-

bilbung" Delbekes ober Reinmars oorliegt? -- Qier greift ber le^te 5tik»

tor ein: bas (Epos. „So rebcte eine S^au", ^eißt es bei Dietmar; „fo fpra^

eine S^<^^", bei Delbeke. „Rollenlieber", erfunbene RTonologe toerben Per*

{önlic^keiten in ben lUunb gelegt, bie bem Ijöfifc^en (Epos angehören könn-

10*
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tcn. „3^ foll i^r Heneas ^ei^en, aber [ie roill niemals meine Di6o roer-

6en!", klagt J)aufen; „lä) bin besaubert toie (Eriftan, unb Ijdbz boc^ keinen

tiebestrank getrunken", ruft Delbeke. (Es tritt ein, toas man in literari|c^en

(Ent(te^ungs3eiten oft beobad)ten kann, toas 3. B. in ber XDertl)er3eit ^äufig

roar : eine Hnpaffung ber £ebenben an bie cpifd^en (5eftalten. Der Roman
roill IDa^r^eitroerben. Desl)alb bemädjtigt er fid) ber £efer. 3"^ ®ß*

biete ber Ilibelungenbidjtung unb in ber 5eit i^rer Hnfänge roerben tieber

eines £anbebelmanns, oon Kürenberg, gefammelt, bie aus[el)en, als roären

(ie aus einem 3eitgenöf[i(d|cn Roman oon ber Hrt bes „Rtauricius oon

(Eräün" l^erausgefc^nitten, unb bie fid^ auä) in ber Husbrudisroeife mit ge»

iDtffen Dolksepen merkroürbig nalje berül^ren. Die (Bebi(f)te anberer San»

ger roerben oiellei^t erft üon ben Sammlern fo georbnet, ba^ fie einen klei«

neu Roman bilben : Derlieben, J)offnung, (Enttäufc^ung, neue J)offnung . .

.

Der Dii^ter ftilifiert fein SüT^l^n unb fein (Erleben in ben (Eon ber (Epen oon

(Eriftan ober Don Heneas hinein ; ber Qörer nimmt biefe lijrifdjen ITtemoiren

— bie fdjliefelid) in Ulrid) oon £id)tenfteins S^^auenbienft il)re enbgültige

5orm finben ! — mit jenem Hnteil auf, ben er Romanfiguren 3U3urDenben

gctDö^nt ift, ben er aber einem beliebigen bi(^tenben Ritter kaum gönnen

toürbe. — Unb |o bleiben fortbauernb enge Be3ie^ungen. Die £t)rik lernt

Don b^n irtinnelel)ren bes (Epos; ber lUinnenbe prüft fid) faft pebantifc^

auf bie $r}mptome ber £iebeskrankl)eit, bie (Eri|tan burd|ma(i)t ; ber ^örer

»erlangt ftatt bes ein3elnen (5ebid)ts eine romanartige Reilje 3U r)ernel)men

unb fein 3ntereffe an ben S^ickjalen bes £iebenben bereitet bie merkroürbige

(ErfMeinung ber Di^ter^elbenfagc oor : ber pl^antaftifdjen Berid)te über Uto»

rungen unb Reifen, über Reib^art unb (Eann^äufer, über bie RTeifter ber

$ingf(^ule unb btn IDartburgkrieg . .

.

Rur biefe (Bemeinfamkeit ber Unterlagen erklärt auc^ bie faft glei(^3eitige

(Entftel^ung bzs Rtinnefangs in getrennten proDin3en unb feine rafd)e Der«

breitung bis an bie (Bren3en be^ Spra^« unb Kulturgebiets. Dabei bleiben

natürlid) Derfd)ieben^eiten ber Rtijd^ung. Rur in (Dfterreid) ift bie oolks«

tümlid)e £iebeslt)rik nod| beutlid) l)eraus3ul)ören ; im Rl)eingebiet ift bie

Hbl)ängigkeit oon ber Prooence am ftärkften ; in tEl)üringen ift fie 3a>ar bei

bem bebeutenbften Rteifter, Rlorungen, nicf)t gering, aber bennod) f)at eigent«

lid} nur t)ier eine gan3 felbftänbige beutfd^e Schule [id^ hzifaupkt 3u ooller

Dur^bringung aber gelangen bie oerfdjiebenartigen (Elemente nur bei ben

größten RTeiftern, bei IDaltl^er oor allem ; unb es ift getoi^ kein 3ufall, ba^
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geraöe er gan3 Dculfdilanb burcfjtoanbcrt Ijat unb bei allen Ri(^tungen unb

Ian6fd)aftlicf)en .(Bruppcn letnen konnte— ber (Dfterrei^er, ber in Cl)üringen

£)ofbi(!)ter rourbe

!

Don Hnfang an gel)en im Iltinne|ang sroei Ricfjtungen nebencinanber ^er

:

eine ort{)oboje, bie oon nicf)ts als lUinne rolffen roill, immerfort nad) bem

Dorbilb ber prooence ((^ielt unb fid} unbulbfam auf bie ariftokratifcä^e (5e«

fellfdjaft befd)ränkt; unb eine meljr DoIkstümlicf)e, bie auf eine tlationali»

(ierung ber Htinnebi^tung ausgebt unb bes^alb oolkstümli^e (Elemente

in Husbrucfi unb Hnfd)auungen aufnimmt. Die $(^eibung jelb(t i(t anä) bei

btn Croubabours oorl^anben, unb fo aud| einige i^rer cf)arakteriftifd)en

Kenn3ei(^en : bk Streng^öfifc^en lel^nen bie oolli$tümlicf)e IDinterfelage oor«

nel^m ab, roeil für fie ni(^ts in ber IDelt fein [oll als ber ^err unb bie Dame.

„Was liegt baran, roenn bie grünen Bäume farblos toerben? Don ber Hrt

gibt's oiel in ber löeltl" ITTan glaubt f)eine 3U ^ören; „HTein S^^äulein,

fein Sie munter, Das ift ein altes StüÄ : ?}kx öorne gel)t fie unter Unb feeljrt

öon l)inten 3urü(k . .
." Hber bie Unterfd)eibung ift bod\ bei bzn Deutfd)en

no(^ boktrinärer burd)gefü^rt : bie Ittinneort^obojie roill bem bienenben San»

ger jebc Ungebulb oerbieten, loenn öer £ol^n ausbleibt; fie opfert bem ge«

iDolIten (Begenfa^ gegen bie einfad)e natürlid)e Husbrucfisroeife 3urDeilen bie

(Empfinbung felbft. — Diefe Sd)ule roirb burd) ben tapferen Solbaten Sri^b*

rid) Don {}aufen eingeleitet unb gipfelt in Heinmar bem Riten ; bie anbere

fefet gleid) mit Dclbelie ein unb l)at il)ren f)öl)epunkt in IDaltl)er oon ber

Dogelmeibe. — Hber biefe Sd^eibung läfet natürlid) oielerlei Hbftufungen 3U;

unb Dor allem ift nid|t 3U oergeffen, baß roirklic^ lebenbige Did)ter, Jnbioi«

bualitäten oon ed|ter (Eigenart biefe poefie tragen unb ni^t bloß abftrakte

„Sd)ulen'' ober „(Gruppen" ! — IDir muffen uns roieber auf bie tlennung

ber roiditigften Perfönlid)keiten befd^ränlien ; ^enn ber günftige Umftanb,

ba^ eifrige Sammler aud| eine große 3al)l oon Durd)fd)nittspoeten auf uns

gebrad^t l)aben, barf ber Bebeutung ber rDal)r^aften Dieter keinen (Ein«

trag tun.

3n (Dfterreix^ erlangte bie allgemeine (Entroidilung 3um HTinnefang 3U«

erft bie Reife. 3n löien ein mäd|tigcr {}of oon altem Hnfe^en unb bei aller

ITeigung 3ur Prad|t bo^ nie gan3 oolkstümlid)er Hrt entfrembet; ein Rit«

terftanb, ber nod) ber obern roie ber untern fosialen Sc^ic^t freier offen ftanb

als etroa in ben rl)einif^en Besirken ; im Bauernftanb felbft mel)r künftle-

rif(^e Begabung als in ben meiften anbern Prooinsen, alte klerikale Bil-
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öung unb nie unterbrochenes epijc^es Jntereffe — [o warb bas Donautanb

5ur beutf^en Provence I

3n ben ölte|ten nttnneltebem können roir bie (Entfte^ung bcr oorgefc^rief»

benen Jiktton — com „Dienft", loie er ben meift bem ttlimjterialenftanb an*

gehörigen Sängern einen befonbers bequemen Halmen bot ! — nnb ber

offisiellen tEerminoIogie (oon ber Qeimlid)keit unb i^rer 6efä^rbung burcQ

bie ,,llTerker" ufm.) fajt Schritt für Sd^ritt oerfolgen. Die Sänger finb no^

oolkstümli^ genug, um berb unb beutlid) ben £tebesgenu6 als 3iel an3U«

geben; |ie fpred^en anä) no6) oon ber 3ungfräuli^iieit ber (Beliebten, bie

alfo no(^ als unDerI)eirotet 3U benfeen i[t. Hber roenn foli^e „(Eierftt)alen''

\iä) in ben (Bebi^ten bes S^roaben llTeinlo^ tüie bes Öfterrei(^ers Dietmar

finben, ift in formeller f}in|ic^t bie gröfete Urfprüngli^keit nur tb^n in

(D|terrei(^ 3U bemerken. Jene oielumftrittenen £iebc^en, bie bie große I}eibel*

berger £ieberfammlung einem Qerrn oon Kürenberg 3ufd)reibt -— beffen

(5e|(^lec^t$name in 3ablreid)en Prägern in ber ITä^e oon Salsburg, oon

£in3 unb anberroeit na(^3UtDeifen ift
-- l^at man too^l [id^cr no(^ bem

3n)ölften Ja^rljunbert 3U3urDei[en. Bis auf 3tDei jinb fie in berfelben Stro-

pI)enform abgefaßt toie bas glei(^falls ö[terrei^i[(f)e Hibelungenlieb; in ber

flusbru(fistDei(e ftc^en fie 3um tEeil Dolksepen loie (Drtnit unb befonbers

Hlp^art näl)er als ben übrigen UTinneliebern ; in ber Qaltung finb fie fo

jtark epifc^, ba^ man fie für bie Irjrifc^en Partien eines frühen l)öfif(^en Ro^

mans galten könnte. 3^ne .S^eu oor bem Hnfdjaulid)en, bie ber eigent*

li(^e ITTinnefang erft mit unb bur^ IDalt^er überroinbet, liegt i^nen nod^

ööllig fern : fie 3eigen bas liebenbe tTTöbd|en, roie fie im bloßen Unterget»

tüanb am Sanfter fte^t —- S^roinbs rei3enbcs Bilb^en porausne^menb —

,

ober bie Dame, bie auf ber Sinne in ber Hbenbbömmerung fte^^enb einen

Ritter Unten in bem gebrängt oollen Burghof fingen ^ört. Der Ritter roe^rt

fi(^ no(^ gegen bas Dienftoer^ältnis, bas i^m aufge3mungen roerbcn foll,

aber ber (Bebanke ift boc^ fc^on ba, roenn er anä) noc^ mit ber oolkstümli(^e«

ren unb 3uglei^ ritterli^eren Porftellung 3U ringen Ifat, bie ben £iebenben

e^er als btn kühnen Jctgbfalken erbliÄt, benn als bemütigen Hioggenburger.

Bei Dietmar oon Rift, ber ob ber (Enns (1140—1170) 3U belegen ift,

I)aben mir ben unmittelbaren Übergang 3ur l}öfif(^en £iebeslt)rik. (Er fc^eint

fi(^ an ben Kürenbergliebern felbft gefd^ult 3U ^aben unb a^mt feine cpi-

fd^en Situationen na^, bilbet aber aud^ bie 5röuenftropl)en mit ftärkerer.

Betonung bzs XDeiblic^en in rein lt}rif(^e um. Huc^ fc^eint bei i^m infofer«
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no(^ immer eine nal^ Besteigung 3um Dersroman voxlianUn, als er (eine

£ieöer fo orbnet, ba^ eine kleine £iebesgef(^id)te in .Der(en entfk^t, in 5ic

er öann aud) ältere 0e5id)te oielleic^t [elbft aufgenommen ^at : eine li)rij(^e

Ballabe oon öer 5rau, ,in öer beim Hnbli^ eines 5<ilken i^re Sel^nju^t

nadt ^^m (Beliebten erroai^t ; ein Cagelieb, bas früf^e(te Beifpiel jener lij«

rif(^=5ramatif^en )(5attung, in ber ber ITTinnefang für bie puritani[(^e Qal»

tung feiner £t)rife einige (Ent[(^äbigung finben (ollte.

Hu6erl)alb (Dfterreic^s begegnet glei^ bieje ,,reinc £r)rtk''. ^ier finb

es oorne^mere Hamen, bie uns 3uerft entgegentreten, tta^e bem öfterreid)i-

fcf)en (Bebiet ^roei ^ot^ablige Sänger, Dater unb So^n: ber Burggraf oon

Regensburg (Qeinri^o. Steoening 1161—1176) unb ber Burggraf oon
Hietenburg (1176—1181). Der ältere l^at gan$ einfadfje Strophen, in

beren erfter immerhin bas li)rif(^e Bebürfnis na^ gellem Hb^eben bes Rh»

gefangs (ber ^roeitcn Strop^en^älfte) oon bem Hufgefang }d)on toirkfam ift.

Der jüngere juc^t für feine $tropl)enbilbung fcf)on frembe Htufter unb a^mt

bzn tTTinnefinger unb fpäteren Ke^eroerfolger 5olQuet oon lUarfeille (1180

bis 1195) nac^, beffen Ru^m fic^ alfo rafd) verbreitet Ijaben mu^. Die (Ein»

fü^rung Don Si^ouenftrop^en neben ben Rtännerftrop^en bient bei beiben

no^ bem Bebürfnis nad) einer geroiffen epifdjen ©bjektioierung. — Jn
Sc^roaben mac^t UTeinlo^ t)on Seoelingen (Söflingen bei Ulm, roo^l um
1190), toie Burbac^ es l^übfd) ausbrückt, „bzn erften Stritt oon ber alten

oolkstümlidjen (Erotik ber ritterli(^enKreife 3U ber neuen, mobifdjen, bie bnxdf

romanif^e Sitte unb romanifdje Iiterarifd)e RTufter beftimmt ift, unb er mad|t

i^n mit ber fd)ü(^ternen Unbel)olfen^eit bes tleulings, aber aud| mit ber

rül^renben I)ingabe jeines gansen Selbft, bie uns in biefen ftammelnben Der-

fen an bas Vjtx^ greift." (Er Ijat oiel mit fid) 3U tun, ift ber crfte, ber oon

ber oerfteckten „Rollenbid|tung" folgeri^tig 3ur 3d)»£t)rik übergebt unb ift

ftol3 auf bie innere Betoegung feines J)er3cns. Seine ftropl}ifd)e Kunft aber

gel)t über Regensburgs Hrt, ben Hbgefang 3U bel)anbeln, nod) nidjt hinaus

unb fein lt)rifd^er Htem reid)t nid)t über eine Strophe. (Enbfic^ aber ujerben

ntinneftrop^en anä) Kaifer i}einri(^ (i)einrid) VI., geb. 1165) sugefdirie«

ben, bei benen nur ftu^ig mad)t, ba^ biefer glänsenbe Rame gar keinen

bi^terifc^en Rad^rul)m geerntet l)aben foll. Um fo me^r, als feine 6e-

biegte il)n oerbienen, bie erften oon ec^t li)rif(^er (Ein^eitlid)keit bes R^ijt^*

mus unb oon einer ftolsen Dereinigung perfönli^en Selbftgefül^ls mit lie-

benber J}ingabe, oolkstümlic^er Offenheit mit mobifc^er Husbrudismeife er-
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füllt; nur 3ioe! S^^öucnftrop^en mit cpif^em (Einjdjlag, in ber tagelieb«

ä^nli(^en Situation bzs Hb|(i)ieb$ oon öem auf Hbenteuer reitenben ITtann

gebadit, jinb ganj altcrtümlii^, bis auf bie neue Kunft bes Jnreims b.^.

ber Derbinbung üor bem Reimöers Jtet)enber „IDaifen" buxä] einen neuen

Heim. (S(^ema: —a—h, —a—h,)
Die Hufgabe Delbekcs roar es nun auc^ ^ier „bas erfte Reis 3U impfen",

inbem er bit epifd)en Refte befeitigte unb entfc^Ioffen 3U einer gan3 perjön»

li^en £iebesli}rife überging, bie augenfd^einli^ auc^ oiel fingbarer tt>ar als

bie ber Re3itation nod) nal)eftel)enben f}albepi[%n Strophen unjerer erjten

(Eroubabours. (5erabc meil er OEpifeer roar, konnte er bie $d)eibung Dorne^

men, bie er ix)al)rjd)einlic^ gan3 beroufet beröirlit l)at ; benn er bleibt in bem

Reimgebrau^ feiner £ieber bialektif(^, rDäl)renb er bod) für bas (Epos gerabe

bzn bialelitfreien „reinen" Reim burd)gefü]^rt ^atte. Hud^ in ber £t}rik

fd)eint er oor allem bnxä) etroas Hufeerlii^es geroirfet 3U ^aben : inbem er

bie beiben Qälften eines pon ber dafür gefpaltenen regelmäßigen Derfes

felbftänbig mad^te, fd)uf er einen rein lr)rifd)en, beroeglid^en Singoers, auf

ben bann ITtorungen feine IDeifen aufbauen kann. Hnbererfeits 3eigen fid)

boäi auäi bei il^m fd)on Dorboten ber Bu(^li)rik in gelegentlicher Reim^äu*

fung. Dod^l)lieb bie oolkstümlidjere Rid)tung bes RTinnefangs, bie Dor3ugs*

toeife an Delbeke anknüpft, toenigftens im Hufgefang einfadjer, bzn bie

l)öfif(^e $d)ule überkünftelt. (Eine red)te mittel^od)beutfd)e Strophe ift gc=

baut roie ber Dogenpalaft in Denebig : ber tragenbe tEeil feftgefd^loffen unb

überfi^tlid), ber obere burd)broc^en unb reid) an 3ierat.

Jn^altli(^f ift ber tpriker Delbeke gan3 ber (Epiker: le^r^aft (vok in

feiner IDarnung üor bem „Qüten" ber S^^auen), f(^alk^aft, immer ein roenig

mit ber (Bebärbe bes „Uteifters", ber Jüngeren feine Kunft öormad)t. Dod)

I)ilft ein lebhaftes gefunbes ittaturgefü^l unb bas (Einfc^lüpfen autobio-

grap^ifd)er (Elemente (fein graues Qaar) 3ur Belebung ber fonft 3iemli^

trodiencn Pöefie.

Xithen ben clericus tritt gleid^ ber miles: EJerr Sri^^^^i^ ^on J}aufen

(1171—1190 belegt). Don keinem Sänger ni(^tgeiftlid)en Stanbes ^aben

oir foüiel 3eugniffe roie üon biefem treuen (Befolgsmann ber ftaufifd)en Kai»

fer, ber in ber Sd|lad)t bei pi)ilomelium btn i)elbentob fanb — ein (Ereignis,

bas folc^en (Einbrudi ^eroorrief, ba^ angebli^ bie Sd^lac^t abgebrochen

toarb unb „bas Kriegsgefc^rei fi^ in Klagege^eul roanbclte". Hber ber (5e«

(d)i(^tsfc^reiber, ber bas berietet, melbet nichts oon J}aufens Dic^tergabc,
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unö bk Did)terl)elöenfage t)at rool)! ITTorungen, aber nid^t Qaufcn in fremb»

Iänbifd)e Kämpfe geführt. —
Der rf)einfräniii[d)e Poet af)mt proi>en3aItfc^e Dorbilber nadf. Bernar6

Don Dentaöorn unb jenen in Deutfd)lanb befonbers beliebten 5oIquet; au^
über bie nad)bilbung i^rer $trop!)enformen t)inaus 3eigt er |i^ in ber Be-

l^anblung bes Heims als $d)üler ber H^roubabours. Budimöfeige 3üge begeg-

nen in forgfältigen Re[ponfionen, epigrammatifdjcn IDenbungen, überlabe«

nen Perioben. Der l)albepi|(^en IHanier fte^t er immerhin noc^ fo nalj, ba^

feine (Bebidjte Don i^m ober anbern in ben Derlauf Meiner Romane georbnet

röcrben konnten. (Er l)at I)üb|d)e (Einfälle, ift aber ni^t fel)r mufikalifd) unb

nur ber J^inroeis auf bie Pfli(i)t ber Kreu3fa^rt oerrät btn Krieger. (Ein

Souque bes ITlinnefangs, ein präd)tiger Utann ooll e^rlid)en (Blaubens an

alle poetifcf)en 3nu|ionen, aber o^ne bie Kraft fie auc^ ben fjörern lebenbig

3U mad)en.

Don Delbeke rüie Don Raufen ge^en „$d)ulen" aus, toenn man bas VOoxt

im literari[d)en Sinne b. ^. als eine (Demeinfdjaft in (Eedinik unb ^enben3

Der[tel)en roill; bod) ift I)ier unb ba aud) roirklidier Unterricf)t nid)t ausge»

fd)loffen. Die allgemeine Übereinftimmung mit Delbeke erftre&t ficf) toeit«

^in: nad| S^^^nken 3U bem getoanbten fyxxn von Botenlauben (bei

Kiffingen; auf ber Kreu3fal)rt um 1207), nad) $d)tDaben 3U bem leb»

haften, Reitern Qilbeboltüon Sd^roangau (ber an bemfelben Kreu33ug

beteiligt fd)eint), nad] ber $(^tt>ei3 3U ben unbebeutenben Reimkünftlern

(Eeufen (1210—1230) unb Reinad) (1239—1276) unb loieber bis an bie

norbbeutf^e (bxzn^t 3U bem frommen unb liebensmürbigen Otto IV. oon

Brattbenburg („(Dtto mit bem Pfeil"). Hbcr aud) ITtorungen unb bie tE^ü'

ringer l)aben oon il)m gelernt, ^effo oon Reinad) ift vok Delbeke ®eift=

lid|er unb fpridjt roie er Hoffnung auf J)immelslo^n aus ; ®tto ift ein Rei^s^»

fürft — man barf ben (Einfluß ber ITTinifterialität auf bzn Htinnebienft ni^t

überfd)ä^en.

Jntereffanter, töenn auc^ toeniger 3al)lreid), finb bie Sänger, bie J)aufens

S^üler ^eifeen bürfen. Rubolf oon S^i^is ober öon ITeuenburg (in ber

S(^toei3; rDol)l 1158—1192) ift ber erfte jener beutf^sfran3Öfif^en (Bren3*

Mieter, bereu Reil)e in (E. 5- tn:ei}er gipfelt. (Er liai ein (Debi^t Jo^quets

nid^t nur formell, fonbern aud) inl^altlid) nad)gebilbet unb kann fo ber erfte

eigcntlid)e Überfe^er frember £t)rik in Deutfd)lanb l)eigen. (Er ift metrifd^

getöanbter als ftiliftifd) unb burd)aus ein Sd)reibtif(^bi(^ter. — Ulric^
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oon (5utcnBurg aus ber Pfal3 (nad) 1170) ober tDa^rf^einItc!)er aus bcm

©berclfafe (1196—1202), ein Sxtilftxv, Ifai Bcbeutung als Derfaffcr bes

crftcn ITTinncIcid)$ : einer in ftarfeem RI)i}t^mus burdj&omponierten Di^-

tung mit roei^felnben Ders« unb Heimformen, toie tnir fie mit geiftlic^em

Jn^alt f^on frül^er trafen. Die Hnregung kommt aus ber Provence, vdo.

ber „Descort" mit feiner toe^felnben Soxm einen Kampf entgegengefe^ter

(Sefül^Ie ft)mboIifieren foll. Dafe aber bicfe S^^^ "un aud^ bei uns möglich

töirb, bebeutet stoeierlei : eine foft religiöfe Qö^e ber lTTinne=(Empfinbung, für

öie au^ ber religiös geheiligte £eid) nid)t 3U l^od) fd)eint ; unb eine (Empfang»

lic^keit für ben XDe^fel ber Stimmung, ber bie gleidimäfeige $trop!}e nid|t

me^r genügt. Der £eid^ cntfpridjt btn freien R^t)t^men bei Klopftock unb

(5oetI)e: er ermöglid)t einen genaueren Hbbruck ber toec^felnben (Befühle,

bie jid) roie in naffen tEüc^ern abformen. — Ruä) Bcrngeroon^or^eim
(1189—1196; roa^rfdjeinlic^ aus ber Umgegenb t)on S^^cinkfurt am UTain)

kennt b^n jtoiDel, bie Dertoirrung ber ®efü^Ie: er überbrückt ben Kon»

traft ^er toa^ren (Empfinbung mit ber Dorgefd)riebenen burd) ein „£ügen»

lieb". Jebesmal oerkünbet er bie oorgefdjriebene Stimmung, um am Sd^luß

3U bekennen, roie roenig ^oc^gemut er fei. Sd)liefeli(^ ergibt er fid^ einem

^o^ltönenben Reimfpiel, ber erfte, ber fid) aus ber Ungetoi^^eit ber (Empfin»

bung in bie Dirtuofität bes Hrtiften flüd)tet.

Diefe Hi^tung auf pfi)(^ologifd)e EDa^r^eit bilbet ben Dorßug ber ftreng«

^öfif^en (Bruppe. Die l^eitere Sid)er^eit öelbekes ober ITtorungens fe^It

i^nen; bafür fud)en fie burd) Selbftbeobadjtung, burd^ biograp^if(^e Be»

ri(^te unb Hnbeutungen, burc^ neue 5ormen ^ö^eres 3U geroinnen als bas

blofee £ieb gibt.

5rü^ treten anä) (Eigenbröbler auf. (Ein folc^er f^eint Bligger Don
Steinac^ (ITcdiarfteinad^ in ber R^einpfal3; 1165—1209) geroefen 3U fein,

ben, tüie mir fa!)en, (Bottfrieb oon Strafeburg als Derfaffcr eines Derlorenen

epifc^en (5ebid)ts rühmte. Hber auc^ üon feiner £t}rik ift roenig übrig

geblieben. Delbeke roar ber erfte „berühmte Dichter" Deutfd^Ianbs. (E330S

Hamc ift f(^roerli^ roeit gebrungen unb gemife frü^ oerklungen ; aber Blig«

ger fdjeint ]x6) nid)t als ein Geringerer 3U fül)len. UTit antit^etifd)en Selbft»

berieten, bie faft briefartig roirken, tritt er auf; künftli^e Strop^enge»

bilbe follcn feine Kunftbe^errfd)ung 3eigen. Hber ben 3eitgenoffen ftanb er

augenfd)einlid) 3U xodt ab von bem Stil Delbekes — bem er noc^ e^r Der»

roanbt ift — unb Qaufens. (Bar oon bem Batjern ober (ßfterreid^er ffaxU
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otgöonRute toarc eines ber ortginell[ten (5eöid)te öes gcfamten lUinne«

(angs, ein Jmpromptu ber toilben (innlicf^en £eibenfd)aft, [d)tDerlid) aufge»

3eid|net roorben, roenn ni^t bie reoosierenbe Sd)Iug3eile als J)ulbigung bes

bänbigenben Srauenbienftes aufgefaßt roorben roäre. — Hlbreqt öon Jo»
^ansöorf, ein Bai)er, öer 1189—1190 am Kreu33ug teilna{)m, brückt als

er|ter jenen ^wivzl aus, öer in ber 3eii IDaltl^ers, neibl)arts, Cann^äu»

(ers 3ur brennenbcn Sj^öQ^ töarb: bie UngerDife^eit, roie töeit (icf) 3ugleid^

ibott öienen laffe unb ben S^^auen. Diefe innere Beroegtljeit ma(^t {l}n anä)

5um Ba!^nbre(f)er bes erregten li}ri{(i)en Dialogs in einem langen (5ebid)t mit

epifc^er (Einleitung, bas gan3 gut ein roirklic^es (5e|präd) mit ber fyxx'm

roicöergebcn könnte ; epigrammatifd) fdjliegt es mit ber (Erklärung, ber roa^rc

ntinnelo^n |ei bie Dereblung bes J}er3ens unb bie (Erl}öl}ung ber Stimmung
— bie fc^r oiel robuftere Huffaffung ber lUeinlo^, Dietmar, Kaifer Ejeinri^

i^t überiDunben.

Damit finb toir an ber $(^iDelle 3ur Blüte3eit bes eigentli(^en HTinnefangs

angelangt. Um 1200 ift er auf öer ^öi)c unb [ein re^ter (Bipfei ift nic^t

IDalt^er Don ber Dogelroeibe, fonbern Reinmar. XDaltl)er roar oiel me^r

als Reinmar; aber nur in bem „Hlten" oerkörpert fid) ooll unb gan3 (roie

iDir bei bem begabten, aber all3u unentcoegten Pebanten fagen mü(fen) ber

(5ei[t bes beutfd)en Utinnefangs.

Reinmar ber Hlte, ben roir nur auf (Bruno öon (Bottfriebs begeiftert prei*

(enöer Stelle ber elfäffifd)en Stabt ^agenau 3uf^reiben bürfen, röirb 1150

bis 1160 geboren fein unb l^ai etroa feit 1180 gebicl)tet; geftorben ift er um
1207, nad)bem er eine Kreu3fal)rt mitgemad)t liattt. Hm öfterrei(^ifd)en

£)of, hzi £eopolb VI. (1177—1194) fanb er günftige Hufna^me unb bort

(d]eint aud) IDaltl)er bei il)m gelernt 3U ^aben ; allerbings gefte^t er, ba^ er

5en l]Tenfd)en Rcinmar nid)t fonberlid) gemod)t Ifobz . .

.

Hud) uns gefallen anbere beffer als biefer puritaner bes tllinnebienftes.

Hber Berounberung oerbient er, ber allen 3rDiDel überrounben l^at; ber Dor^»

beftimmte ITTinnefänger, ber gan3 in biefe Rolle I)ineinrDud)s unb bei bem kein

IDort, kein Ders, kein (Bebanke bie Harmonie einer einl)eitlid)en Iöelt= unb

Kunftanfd)auung ftört ; unb ber große Könner, ber in ber Kunft einen engen

(Beöankenoorrat fprad)li^ unb befonbers metrifd) 3U oariieren einem pe«

trarca Dcrglid)en roerben könnte ; löie benn aud) bie 0;enben3 ber I)öfi(d}en

$tropl)ik auf bk Sorm bes Sonetts, bie fr)mbolifd)c 5orm ber faft mat^ema«

tifd^ bered)neten „mä3e", bei il)m befonbers beutli^ röirb.
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5ür Heinmar \\t ber ITtinnejang roirMic^ eine Hrt töeltlic^en (Bottesbien-

|tes, 5er \\di in ftreng oorgefd|riebenen 5or»Ticn ooIl3ie^t. ITTan ftrebt na^
einer rein abftrafeten Jbealröelt, in ber eigentlii^ nid)ts Raum finbet als

(Er unb Sie. Hbgerr)el)rt toirb bie Itatur — „roas liegt baran, roenn bic

Blätter il)re S<^^^^ üerlieren?" — bie ganse Hugenmelt, fotoeit fie ni^t

auf ben Did)ter unb bie (Beliebte unmittelbar Be3ug ^at (bie „ITTerlier", bic

Hufpaffer; ber „Bote" ; bod) kann Reinmars Hutoreneitelkeit bas Publikum

mäft gan5 uneriüä^nt laffen) ; aber aud) für bie beiben Rtittelpunkte biefcr

engen IDelt alles, roas nid^t Saä^t ber RTinne ift: }ebe Situation, jebes

IDort, bas 3U beutlii^ in bie reale IDelt ^ineinoerfe^en könnte.

So bilbet fi^ ein puritanifdjer Stil eigener Hrt, ber üon proDen3alifcf|er

tTad)bilbung minbeftens fo loeit mie öon oolkstümlic^er Hrt abftei^t. (Er bil»

bei fid) au^ in ber Sormgebung ab, in ber reinli^en Sonberung ber Stro*

plitn, ber Strop^enteile.

Die IDa^rl^eit biefer Did)tung, roir toieber^olen es, liegt in bem inneren

(Erlebnis: in ber perfönlid) ge.fül)lten Se^nfudjt nad} ^armonifd)em Husgleid)

ber inneren (Begenfä^e. Die Unfid)erl)eit, ob er benn auf bem reiften IDeg

fei, l^at i^m alle 5reubigkeit geraubt : er minnt fo treu, unb bod} toill bic

^o^gemutc Stimmung fid^ nidjt cinftellen; aber fdiliefelid^ ift er feiner (Er«

löfung getoife. (Er mufj es fein, benn toie jeber ed)te Dieter leibet er für feine

gan3C (Beneration unb befreit fie bur^ fein £eiben ; barauf beruht fein prie*

fterlid^er Did)terftol3 : er l}ält fid) rein im Dienft unb ücrmittelt fo btn Qö»

rem bie Befreiung oon bem Hlp bes Sroeifels. — Das äußere (Erlebnis

bagegen ift minbeftens teilroeife fingiert. Reinmar l^at oiele Botenlieber;

aber toas bei btn Pror)en3alen äußere IDa^r^eit roar, roirb bei i^m ein te(^«

nif(^es UTittel ber ftiliftif(^en Diftan3ierung, toie ber (Er3äl)ler in (I.$.RTet}ers

Ral)menfabeln. (Er muß burd) beftimmte Stabien ber (£r3ie^ung ^inburi^

unb roirb fie fingiert l)aben, too er fie ni(^t erlebte. Denn eine (Er3ie^ungsa

poefie im l)öl)eren Sinne ift üor allem bei il)m ber UTinnefang : eine Dur(^»

bilbung bzs Dichters 3U l)öl)erer (Empfänglicj^keit, eine Durd)bilbung ber

3u^örer nadf feinem Bilbe. Da^er au(^ bie ITeigung 3ur £e^r^aftigkeit, 3U

Sprüd)en, aber aud) bie 3U pfi)c^ologifd)en Stubien unb Selbftanali}fen. Da*

^er aber aud) bie Husbilbung einer beftimmten n;ed)nik, bie bas Sd)lagtDort

(minne, ftaete ufro.) in ben tltittelpunkt ftellt, mit IDortfpiclen bekoriert,

mit Rntitl)efen ^eraus^ebt.

Run aber leibet Reinmar, toie bie meiftcn RTuftermenfc^en unb Dorbilb*
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feünfticr, an btx bejtänöigen Rücfi[id)t auf öie Umgebung. (Er roill roirfecn;

aber in iebem Hugenblidfe. (Er \\t empftnölid) für Kritik unb Spott, ftol3

auf feinen Huf^m; auf ITebenbu!)Ier rote (Dielleidjt) l}or^eim fpicit er oerädjt»

1x6) an, unö cor tleibl^rt rebet kein öeutfdjer Poet fo oiel öon |id^. Der

„$cf)oIa(tiker 5er unglüdilid)en £iebe'', löie il^n lll)lan6 nannte, ift bo6) in

feiner unerhörten £iebe glüdilid) roie ein lDeItfcf)mer3bid|ter. IDas follte er

anfangen, toenn il)m ber £iebeslof)n qtwäfyt roürbe ? (Er mü^te [a auf!)ören

5U „trüren'', elegifi^e Stimmung 3ur Sd)au 3U tragen, was in ber (Befell«

fd^aft erft intereffant madjt — unb toas 5em „^oc^gemüete" keinestoegs

rDiberfpri(f)t ; im (Begenteil.

Unfer Petrarca toirb ber anerkannte UTeifter ber ftreng I)öfi(d)en UTinne*

bi(^tung. 3n^nTer!)in l^attz ber naä) (Dftencid) ausgetoanberte Hlemanne boc^

no^ fooiel Sü^^ung mit bem Dolkslieb, ba^ ein Didjter rDieH)einrid)Don

Rugge (1175— 1191) in feinen £ieb«rn oielfacf) nal) an il}n Ijerankommen

konnte, öer bod) an fid) oiel lebhafter, ooIkstümlid)er roar, aud) mel)r Sinn

für aufeerminniglidje Dinge !)at : er l}at einen Kreu3lei(^ für ben Kreu33ug

Don 1190 gebid)tet, ber ftarken Prebigteinflufe 3eigt, aber in einem einge«

fd)Iotfenen Rebeftück, roo bas lTtäb(^en ben 0fen^o(kcr oerfpottet, gan3 Kör»

nerifd) klingt. (Er bekennt fid) als 35ealift, als ITtann ber ^o^en Stimmung

unb ber red)ten Sr^ube ; aber er Ifat boc^ für bie IDinterklage, bie Betrüb*

nis um bas Sdjroinben ber guten 3af)res3eit, ettoas übrig. 3n ber Kunft 3U

reimen ift ber Sd)rDabe — aus einem lTtinifterialgefd)led)t ber (Eübinger

Pfal3grafen — nod) ungeroanbt unb ungenau; man könnte fagen: Rugge

ift ein Reinmar, ber nid^t auf bie 1^^ Si^ule nad) IDien gekommen ift, too

aud) n)altl)cr fingen gelernt Ifat

Retnmar ftel^en aber aud) bie ftreng l)ofifc^en (Epiker na^e. Dor allem

^artmann oon Hue, ber ITtann bes oollftänbigen Programms: er mufete

aud) im HTinnefang |id) betätigen roie in allen Soi^n^^n ^r (Er3äl)lung. Doc^

liegt il)m bie £t)rik oiirklid) : feine ^d\t^ S^ömmigkeit, bie il)n fd)lie6Hd) bie

nTinnebid)tung oertoerfen läfet, befeelt bod) aud) biefe mit großer Jnnigkeit;

mufikalifd) ift er immer, freili^ 3ugleid) aud) leid)t literarifd) fd)on in bem

Bau feiner langatmigen Stropl)en. (Er beginnt gern mit einer lel)r^aften

Betrad)tung unb fd)liegt mit einer nid)t immer poetifd)en Pointe. Hud^ ein

geroiffes Sud)en nad) künftlid)em Huffd)müdien, roie es gerabe nüd)terneren

Itaturen eigen ift, oerrät ben Did)ter, ben toeniger innere Itotmenbigkeil

als eine oon aufeen kommenbe Sitte infpiriert.
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IDie J}artmann ^at au^ IDolfram öer llTinne aufgejagt, unb (Dottfrieb

üon Strafeburg rourbcn gci|tlid)c 6ebid)te 3ugcfd)rieben, bcren Sorm jdjön,

beren Hrt aber ber feinen gan3 fremb ift. Dagegen finb bie £icber IDolframs

von über3eugenbfter (Ed)tf)eit; es gibt fiaunt perfönli^ere Di(f)tungen im gan«

3en UTinnefang. (Er bleibt (Epiker aud) f/ier unb bid^tet lauter tEagelieber;

aber ber (Erfinber btx Citureljtropt)e i(t aud) in ber lr)rif(^en 5ormgebung

originell, ja reoolutionär : tocnn er als erfter brei däfuroerfe oerbinbet („es

ift nun tEag roie id^ tDof)l mag mit Re(^t gefte^n"), fo toerben bie älteren

Künftler öen Kopf gef(^üttelt l)aben roie über getoiffe (Eonfolgen Beetljoöens

feine älteren 3eitgenoffen. Dor allem aber : er ift aud^ !)ier in erfter Rei^e

Pfi)(f)olog. Die Originalität ber (Bleid)niffe ge^t aus einer tief perfönlidjen

(Einfül}lung in bie Situation l)erDor, bie er burd)koften muß roie ber f)elb

eines £iebesabenteuers : ber Ritter, ber bie tiebfte oerlaffen mufe, fü^lt bie

Sonnenftra^len, bie btn ITTorgennebel burd)bringen, als fc^lüge ein Hbler

bie Krallen in feine Bruft. — Hber tbzn aus biefer unerhörten VOal}xfyi\»

tigkeit kommt er 3U bem berühmten „Hbfc^ie^ oom tEagelieb" : er übertpin«

bct ben 3roit)eI, inbem er bie S^^tion bes beglüÄenben ITtinncbienftes auf»

gibt. Ittit biefer (Erfc^ütterung ber „Spielregeln" toar freilid) ber gan3e

niinnefang in S^^Q^ geftellt; unb insbefonbere für bas tEagelieb toar ber

rationaliftif^en S^^ge nad) ber äußeren lDal)rfd|einlid)keit ber IDeg ge-

öffnet, btn Steinmars berbe unb £id)tenfteins raffinierte Überlegung bann

eingefd)lagen !)aben. So fül)rt IDolframs ftarkes dinfü^len gerabe 3ur Re«

aktion, gerabe roie fein Derfud), gan3 im ftrengl)öfif(^en Stil 3U bid)ten, mit

einer burc^aus unoolkstümlid^en Kon3entration bes Husbrudis, mit oerblüf«

fenö originellen Bilbern, il)n 3ur Derleugnung bes IHinnefangs überhaupt

fü!}rt.

3n anberem Sinne I)at löalt^er Don ber Dogclroeibe bie in Reinmar

Derkörperte ftrengl)öfifd)e ITlinnepoefie bur^gemac^t unb übertounben.

IHan nennt i^n btn größten £i}riker be« beutfdjen ITtittelalters — mit

oollem Re^t, menn man bie ITtannigfaltigkeit ber (Eöne unb 3n^alte, bie

Kraft ber Hnfdjauung, bie Bel)errf(^ung ber poetifd)en lUittel, enbli^ aud^

bie Kunft auf bie Seitgenoffen 3U mirken im Huge Ijat Rn tEiefe ber poe«

tifdjen (Empfinbung ift IDolfram il)m überlegen, in iber Originalität ber Stoff»

roa^l unb ber Sormgebung tteib^art; in ber Kraft bes R^rjt^mus ift lUo«

rungen il)m minbeftens oergleic^bar, in ber Strenge bes Stils Reinmar.

Hbex IDalt^r ift unter ben RTinnefingern ber ein3ige, ber in feinen Di^tun*



IDolfram o. (i\6:itnha6:i — IDaltljer o. ö. Dogclroeibe 159

gen fein gan3es £cben cor uns auslebt; 5er einsfge, bzn roir frö^ltd^ unt>

x>er3agt, 3ornig unb jubelnb, banfebar unb bitter, clegifc^ unb Ieiben[(^aft-

li^ fingen I)ören — ber ein5ige; ber ni^t nur (n>ie Reinmar, roie IDolfram)

bic ganje lEiefe, fonbern auc^ bie ganse Breite einer bid^terif^ empfang»

li^en unb künftlerifc^ ^od)begabten Hatur in feine Derfe gelegt ^at. IDolf*

ram brandete btn gansen Raum bes (Epos, um fic^ „aus3uleben'' unb aud)

feine £i)rik empfängt il)r oolles £i(^t erft oom Parcipal l^er ; IDalt^er ^t
ii>a^rf(^einlid| in einer Seit, in ber ber epifd)e £orbeer bod| am f^öd)ften

geioertet roarb, fo toenig eine Derfudjung 3um (Epos gefüllt roie in unferen

tEagen ^^eobor Storm 3um Drama : bie Ii)rifd)en 5ormen finb biefem ^^kn
Htufenfo^n, an unb in bem fid) alles nad) bem (Eafete regt unb bemegt, bic

natürlid|en, unb fie reid)en oollkommen für bie Sülle feiner (Einbrücke aus.

VOaltljzx Don ber Dogelroeibe ift fd)led)terbings ber erfte Deutf(^e, ber mit

oollkommener Deutlid)keit roie ein Seitgenoffe oor uns ftel)t. Die großen

Kaifer, bie großen Kird)enfürften — roir fe^en fie boc^ nur in monumen-

taler pofe, toie SiQuren bes großen Dramas; um IDaltljer „kann man ^er-

umge^en", toie man bas oon Jbfens (ßeftalten gefagt ^at. Unb besl)alb

erregt er nod) ^eute leibenfd)aftlid|en Kampf — oie bei E}einri(^ i}eine,

mit bem fein nad) £u6n)ig Urlaub bebeutenbfter Biograph, Konrab Bur«

bad\, il}n einmal oerglid)en l)at, ift aud) bei n)altl)er ber Streit um bas

Denkmal ein Seugnis fortlebenber Did)termad)t ; unb kein größeres Kompli«

ment konnten bie italienif^en EDiberfadier bes f(^önften ITtonuments eines

älteren beutfdjen Dieters, bes llatterfd)en Stanbbilbes in Bo3en, i^m ma-

d^n, als inbem fie il^m in (Erient bas ma^toolle Denkmal Dantes gegen«

überftellten . .

.

Unb benno^ — roie loenig roiffen mix von bem berü^mteften Sänger un-

teres niittelalters ! IDir toiffen nid)t einmal fid)er, ob er Ritter toar, xdüs

aber bod} bei tüeitem bas n)al)rfc^einli(^ere ift. Jebenfalls ift er im öfter-

reid)ifd)en Sprad)gebiet geboren, etwa 1170. (Er l^at um 1187 3U bid)tert

begonnen; am IDiener ^of, roo er etroa 1194—1198 feinen feften Si^

liatU, ift Reinmar fein £e^rer, oiellei^t aud) im roörtlit^en Sinn, geroor»

ben. Die (Emansipation oon biefem ftrengen ITTeifter marb oermutlit^ burc^

IDalt^ers ftarkes politifd)es 3ntereffe eingeleitet : feine politifc^e Di^tung,

bie nun beginnt, roar an \i6) ein Hbfall oon Reinmars Htinneort^bojie.

Sie fü^rt i^n ins Rei^, 3U mäd)tigen Ferren wk König Philipp. (Er ift

beffen eifriger unb »erfolgreicher bi^terifc^er Dorujerber, bleibt aber bo^
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5er arme Spielmann, öem ber Bifc^of IDoIfger Don Pajfau im ItoDember

1203 fünf ntün3en 3ur Hnf(i)affung eines Pelses reidjen läfet. (Eine (5tan3«

3eit rDäl)ren6 öes langen IDanberns oon Sürften^of 3U Sürften^of bilbet ein

3tDeiter fefter Rufenthalt: etroa 1199—1200 tft er bei ^ermann Don n!l)ü-

ringen auf ber IDartburg, bei bem $oI)n ber (Bräfin oon Cleoe Delbekifd)en

Hngebenfeens, bem größten ber mittelalterlid^en ,, (Bonner". Dort trifft er

IDoIfram, ber fi^ ber Klagen löalt^ers über bas unruhige Zthtn auf ber

IDartburg f^er3enb erinnert, unb oon bem ber lerneifrige Künftler ben

neuen Stil bes Cageliebs erlernt ; aud| tTtorungen roar oielleidit in biejem

„erften IDeimar". — Hls fid) bie (Einheit bes Rei^s in bem IDelfen (Dtto IV.

oerkörperte, ging er 3U biefem über, xdoIjI ungern, unb burd) perfönlii^

(Enttäufd)ungen i^m balb abroenbig gemad^t. Die grofee Seit feiner öffcnt»

lid)en Betätigung i(t bie bes Kampfes 3rDifc^en Sri^bric^ II. unb ber Kurie:

3um erftenmal roirb in beut|d)er Spradje ein nationales Kampflieb gefun«

gen, 3um erjtenmal bie neugewonnene grofee Kunft in ben Dienft politifd^er

5ragen geftellt mit fo ungel)eurem (Erfolg, ba^ ein frommer Hn^änger bes

Papftes über bie 3a^lloIen Seelen klagte, bie 6er grofee Derfü^rer auf bem

(Beroiffen Ifdbz. Um 1220 erljielt er enblic^ bei n)ür3burg ein £el^n unb

i(t bort nad^ 1229 geftorben; eine f^öne (Brabfd)rift in lateinifdien Derjen

be3eid)nete bie Stätte. Derl^iratet roar er f(^roerli(^; bod) fprid)t er üon

perfönlid)en Dingen überhaupt nur, foroeit [ie feine bi(^terifd)e (Ejitten3 be*

treffen ober bie Hot felbft, ol)ne feftes (Einkommen oon ber (Bunft ber I}erren

leben 3U muffen.

DDalt^ers IDeltanf(^auung ift, roie bk 6oet^s, oon bem Begriff ber 0rb»
nung bel)errfd)t. (Bottljat jebem IDefen eine beftimmte 0rbnung bes £eben$

angeroiefen; bas Deuffd)e Heid^ ift eine (Einheit mit eingeborenen (Befe^en

roie ber Hmeifenftaat. Hber aud) bie Htinne ift nid)t me^r eine roillkürli^

geroäl)lte Hrt oon Beruf; fie roirb aus b^r fo3ialen Jfolierung l)erausge!^lt

unb in btn tiatürlid)en 3ufammenl)ang ber Dinge geftellt; eine Hnfc^auung,

bie IDalt^er fic^ allerbings im Kampf mit Reinmar erft erobern mufete.

Das Re^t auf Hatürlid^keit oerfid)t er ftets, gegen bie Überfpannt^eit einer

irrealen p^antafieroelt roie gegen bie Unnatur ]^öfif(^er 3uri(^tung un^ö-

fifdier IDirklid^keit.

Hber ber junge Did)ter mu^ bas alles, roie Burba^ glän3enb ge3eigt ^at,

erft in fic^ entbedien unb lernen. (Er beginnt natürli^ als unfelbftänbiger

Sd)üler bzs berühmten ITteifters, boä) frü^ mit (Eigentönen. £angfam
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ftcucrt er fid^ 3U oolkstümli^rcr Hrt hinüber, o^nc öod) 6ic üorsügc ber

ftiliftif^cn Schulung aufsugcbcn. $treng!)öfif(i)e $orm bei roeitem 3n!}alt

:

bas ettoa i(t btc 5ormcl
; fie Jiönntc aud) für 6oet{)c nac^ 5cr italicmfd)cn

Reife gelten. Unb roic (5oet!)e bamals gegen bie IDieberl)oIung (einer eigenen

jtürmifc^en Jugenb in Sdiillers „Räubern", fo Ijaitz ber gealterte Dogel«

toeiber gegen bie Übertreibung feiner DoIkstümlid)en lEöne bei ITeib^art

3U |)roteftieren. IDar bo(f) feine politifdie Did)tung in betoufetem (Begenfa^

3U ber tninnigli^en aus oolkstümlidien Hnfängen 3U immer I)öfifd)erer S'dx^

bung fortgefdjritten. IDäf)renb fie 3uerft ber gnomifdjen Did)tung älteren

Stils nal)efte^t, in ber IDaltljers Diditung if)re J)auptrDur3el fyit, entroiÄelt

fie ft^ 3U eigener gattungsmäßiger Hrt: oon ber Ie^r^aft'poIitifd)en Be»

trad)tung 3um agitatorifd}en S^ugblatt. IDaltl)er, in feinen großen „Sprü»

d\tn" ber erfte „n}eltanfd)auungsbid)ter" — benn IDoIfram fprid)t feine in*

bioibuelle rDeltanfid)t nirgenbs ausbrüÄlicf), nirgenbs im Sufammen^ang

aus — ift gugleid) ber erfte große „(Eagesbid)ter" ; roenn if)m au(f) bie Kreu3«

fa^rtfänger üorangegangen roaren, coie unferen erften neuen poIitifd|en Did)«

lern, ben Ul^Ianb unb (E!)amiffo, bie Sänger ber S^^ci^eitskriege. Unb brit*

tens : IDalt^er ift tJer erfte beutf(f)e ITationaIbicf)ter. Xli6)i nur, roeil er als

erfter ein £oblieb auf bie beutf(f)en Stauen gefungen l^at — bie RTänner l}in«

hen in ber fünften Strop!)e nad) —
,
fonbern roeil er als erfter bie neuge*

fcfjmicbete IDaffe bes beutfd)en £iebes in einen Kampf geftellt l)at, ben min«

beftens er unb feine (Benoffen als einen nationalen betracf)teten. So ift ber

arme Ritter, ber Spielmann, ober (mas er roo^l am roa^rfdieinli^ften toar)

ritterlidje Spielmann bie erfte „Prioatperfon" getoorben, bie in bie beutfd^c

(5ef(^i(f)te roirkfam eingriff, roie fonft nur bie Dertreter oon Staat oberKird^e.

Sd)on bie frü^efte, reinmarifierenbe periobe bringt in bie anfdiauungs«

lofe Poefie bes £el)rers £eben unb Hnfd)auung. Der „tDe^fel", bie bidlog*

artige Hnorbnung 3tDeier Stropl)en, toirb bramatifd)er geftaltet. Das Iteben«

cinanber oon Qeibe, IDalb unb 5clb, bie in Sommerprad)t blühen (ber S^ü^«
lingskultus ift erft eine mobeme (Erfinbung aus roärmeren 3onen in unfern

HprilsHIai übergepflanst !) toanbelt er in einen Sd)önl)eitsrDettftreitberbrei.

TAe Hbftraktionen röeröen 3U bilbmäßigen (Beftalten: bie Rtinne naäi bem

ntufter Rtarios 3ur Sürbitterin. Dagegen ift bie ITTetrik nod^ ettoas ängft*

lid}, ber Reim gern auf bequeme £ieblingsiDorte gebannt; nur IDaltl)ers

Dorlicbe für offene Reime, auf benen bie Stimme ausrufen kann, ift fc^on

je^t fiditbar.

in«^er, tlterotur* 11
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Xlad) bcr £öfung aus Rcinmars Schule ^at oieUcid)t ber Hufentl)alt in

.(E^üringen Un 5ünfun53tDan3igiä{)rigen geförbert; aud) IDolframs ironi*

f^cs Spiel mit ben ^öfi((^=Dolfestümlicf)cn ©egenfäfeen. (Er parobicrt Hein«

mars übersatte Hrt, toie ber junge ©oct^e bie ITtanier IDielanbs ; balb Ifat

er il)m ein Klagelieb 3U fingen, bas bie un(r)mpat^ifc^e per|önlicf)lieit jd)arf

Don ber bebeutenben Kunft fd^eibet. Ruä) bies ift roo^l ein Heues: es jeugt

für bie gehobene Stellung ber Diditer, bafe if^nen ein „planctus", ein offi*

3ielles Klagelieb, geroibmet roirb roie fonft nur ben Surften ; unferem Did)ter

iiat bann ber IErud)fefe oon St. (Dallen einen fd)önen Had)ruf gefungen.

Sd)on ^at H)altl)er fi<^ gegen ben Dortourf bcr unouoge, ber Dcrle^ung

bes ^öfif(^en tEons, 3U tx)el)ren, toeil er frifd^er unb unbefangner oon ben

5rauen fpri^t. Die (Entroidilung ift fi)mptomatifd) : ber eigentliche Htinnefang

mufete fid^ überlebt l)aben, ro^nn eine fol(^e perfönli^lieit fic^ unter Kamp*

fen frei macf)te. (Es tr)ieberl)olt fid) immer : einen Hugenblidi lang trifft bas

öft^etifc^e 3beal mit ber 3eitftimmung 3ufammen, bann entmiÄelt biefe fic^

tx)eiter, roä^renb bas ^bzal erftarrt — l^eige es nun Hnalireontili ober Ha*

turalismus. So fd)reibt IDalt^er feilten „Hiriump^ ber (Empfinbfamkeit"

;

bie oolkstümlid)e (Dppofition, gegen beren Hüd)ternl)eit f^on Heinmar felbft

fid) gerDel)rt ^atte, toirb 3U einer äftl)etifd)en Kritik üerebelt.

Dann kommt bas Befte : ftatt ber Kritik bas Beffermad^en. XDalt{)er er«

fteigt ben (Bipfei feiner Kunft, inbem er bie inbioibuelle Situation neu cnt*

bedit unb fo bie äußere lDal}rl}eit ber Darftellung 3U ber inneren ber (Empfin*

bung I)in3ubringt. (Es ift fpmbolifd), toie er bie Stropl)en löft, man mö(^te

fagen aufknöpft, roie er oon ber Buc^li}rik 3U ber (Befangslijrik ben IDeg

3urüdifinbet. Qeiter ftel)t er ba als ein Sieger unb blidit mit fröl)lid)cr

Selbftironie auf bie eigenen Hnfänge 3urüdi. Das tEagelieb roirb feiner

konoentionellen Dorausfe^ungen entkleibet: fo cntftel)t fein fd^önftes (De«

bid)t, „Unb er ber linben" ; bie üerfd)ämt=glüdifelige (Erinnerung bes Vil'db^

d}ens an bie S^äferftunbe beerbt bie fdiroüle Sinnlid)keit bes oerbotenen £ie*

besgenuffes eines ritterlid)en Paares. (Er rebet bie (Deliebte, getni^ ein roirk*

lid)es lebenbiges ^übfd)es Htöbd)en aus bem Dolke, gan3 oertraulid) an:

„^ersliebe ^errin!"; er fprid)t ein Kran3gebid)t, unb bie £iebfte errötet

3art; ber Hl)t)t^mus, fonft nic^t IDaltl)ers ftärkfte Seite, fc^röingt fid) mit

IHorungens Kraft auf in bem £ieb, in bem er fid) glüdilid^ preift ob ber

XDa^l feiner (Deliebten. (Es finb bie erften (Doet^ifd)en (Debid)te in beut»

fc^er Sprache feit bzn lEagen ber römifc^en „brei £iebesbic^ter". 3um erften«
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mal töiebcr ift stoanglofc Dirtuofität mit inniger (Empfinbung Dcreinigt.

Hnb biefer 3u(ammenl)ang tönt nun ebenfo ^armonifd) in jener „national*

^i}mne" toie in ber tDunberfcf)önen (Elegie, in ber ber gealterte Dichter (roie

€^ami[[o im „$d)lo6 Boncourt") auf ben (Eraum bes £ebens 3urüclifd)aut

;

aud) bies ein Hufgef)en inbioibueller (Empfinbung in ftrenge Sorm, roie es

fo bei uns nod) nid)t oernommen roar.

Seine (Bnomik ift ooller Zzhen unb Hnf(f|auli(^feeit, toie bie Prebigt bes

großen Bertf^Ib oon Regensburg
; fie ift ja, roie (5oet^es (5nomife, nicf)ts als

bic reine klare IDiebergabe tt)pifd)er tEatfadjen, burd)brungen oon einem

(Beift rDal)rer HTenfd)enliebe, ber religiöfe n;oleran3 mit nationalem $tol3,

feir(f)Iid)e (Befinnung mit politif(i)em (Eifer oereinigt. IDas iljm in feiner po»

litifd^en Didjtung bekämpfenstoert fcf)eint, ift thzn bies: bie Störung ber

gottgefe^ten 0rbnung burd) Übermut, i)abgier, Unbeftänbigkcit. Die poli«

tif^en Kämpfe finb il)m ein (Einselfall bes emigen Streits in ber Hatur, ber

über nad} eröigen (Befe^en aud) cntf^ieben mirb. Das (Brunbproblem bes

ntinnefangs : roie tDeltIid)es Hnfel)en mit ber l}ulb ©ottes 3U vereinigen fei,

ifat \l}n in ber (Entfd)eibung bes lEageskampfes nie beunrul)igt ; er bad)te

mit (Boet^e : „IDas aber ift beine Pflid)t? Die 5orberung bes (Eages l"

lDa{tl)er ift rool)! ber erfte aud) geroefeti, ber beroufet btn poetifd)en ^ori*

3ont feiner Seit erroeitert l)at, inbem er bie £el)rbid)tung, bie Kampfbid)tung,

bas (Benrebilb, bie perfönlid)e Klagebid)tung in bie Soi^^nen ber ÜTinne»

poefie l)üllt — überall bie Hnerkennung ber roirklidjen IDelt beftätigenb.

Hber bas gefdja^ aus ber inneren tlotroenbigkeit einer reid)en ITatur l)eraus,

eines (Belegenl}eitsbid)ters im (Boetl)ifd)en Sinn, ben ber Hnblidi eines mor*

genfrifd) aus bem Babe tretenben ITTäbdiens fo gut 3um Singen 3rx)ang roie

bie ltad)rid)t oon einer Bannbulle bes papftes töiber bzn Kaifer ; ber fd)elten

mufete „bis i^m fein Htem \iank" unb preifen mußte, roie kein beutfd)er

£obbid)ter üor il)m. Seine Popularität roar bie oerbienteftc, bie Dor (BoetI)e

unb Sd)iller ein beutfd)er Did)ter genoß : allen l^atte er etroas gebrad)t, bzn

Pereljrern ber ITlinnepoefie unb btn 5reunben ber £el}rbid)tung ; ben £efern

5eiftlid)er unb bzn Sängern roeltli^er poefie. IDer fi^ an roi^iger Satire

ergoßen unb toer fid) an fd)U)ungDollem Patl)os erbauen roollte, fanb fei*

nen UTann. (Eine l)er3lid)e fromme l)eiterkeit bleibt boä) ber (Brunbton, er*

tDad)fen aus einer red)ten ITaturfrömmigkeit, bie 6ottes ©rbnung überall

berounbert. (Eins fcl)lt nod), toas erft burd) (Boetl^e ber £r)rik erobert lüurbe

:

bas tladifü^len ber £anbfd)aft; roofür ja auf ber anbern Seite bie religiöfe

11*
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Poefic bei unferm größten tpriker nur uncigentltc^ oertreten i[t. Hber über

bk 3a^^^^un5crte rcid)en ftc ji^ bk J)anb : bie beiben einsigen großen Did^ter

in roeitem Seitabftanb, benen aus jebem (Erlebnis eine formf^öne Df^tung

aufblühen konnte; als £i)riker oon keinem Dieter anbercr Kationen er*

reid)t, als bii^terifdje Per{önlid)keiten neben bcn (Brößten 3U \tzii^n roürbig.

Denn beiben gelang bas IDunber, bie faft ftets feinblidjen Richtungen unferer

Poejie 3U oereinigen : bie oollistümlid)e unb bie ber „oberen Kreife" ; beiber

Did)tung i|t gan3 unb gar ^iftorif^, jeitlic^ bebingt, unb gan3 unb gar [tjm*

bolif^ unb allen Seiten 3ugängli^.

IDalt^ers (Einfluß ift bei allen Späteren bur(^3ufü^len ; im engeren Sinn

l^at er, toie (boet^e, toenig Sd)üler gehabt. Ulri^ oon Singcnberg

(1209—1228), eine oorne^me ritterlid)e llatur, toibmet i^m jenen roarm*

^ersigen Iladjruf. €r ift übrigens ein Beu)€is, roie ersie^erifc^ IDalt^er

loirlite, unb auf roie r)erfd)iebene Hrt : biefen Sc^toeiser bringt er oon all3U

oolkstümlidjer Hrt gcrabe 3U mel)r l)öfifd)er. — Die (Eiroler (5ruppe l}at

fc^on oon Hbjtammung ^er mel)r mit bem großen (Dfterreic^er gemein:

£eutolb oon Säben (1221—1228) aus bem (Eifacktal — beffen J)er»

kunft allcrbings umftritten ift — , ben fein tEalent kunftrei(^er melobifd^er

Derfe 3U fpielerif(^er Dirtuofität oerfül^rte; löalt^er oon Htefe (unmeit

Säben), roeniger getoanbt, roeniger perfönlid); Hubin, ber es burc^ feine

cttoas monotone (blatte 3U großem Ruf braute.

IDalt^ers große (Eat, bie (Erfrifd)ung bes lUinnefangs an ber natürli^en

lDirklid)keit konnte il}n auf bie Dauer nic^t retten. Das li)rif^e (Erlebnis

biefer Periobe roar erfd}öpft. Reinmar Ijatte es bereits ausgefproc^en, lOalt»

Ijzx in künftlerifdier tDei$l)eit umgebilbet. Jefet gab es nur noc^ 3toei IDege,

(Entmeber man fudjte auf bem Reinmars 3U bel)arren; bann entftanb eine

immer leerere (Epigonenoirtuofität. Ober man l)ielt fid) an IDalt^er, o^ne

boc^ toie er bas äußere (Erlebnis mit innerer tDärme 3U bur(^bringen, o^ne

bodj roie er bie äft^etifd^e (Bleid£)bere(f|tigung bes tTtäbc^ens aus bem Dolke

mit ber Dame, bes 6enrebilbes mit bem Konoerfationsftück 3U oerfte^en;

bann entftanb eine Betonung bes Stofflichen, bie gerabe als Reaktion gegen

bie reine 5ormkunft um fo brutaler roirken mußte.

(Eine tr}pif^e (Erfcf)einung u)ie biefe Spaltung ift and) bie Serfplitterung

ber Rid)tungen. Die l)öfifd|e Did)tung l^atte einer großen (Bemeinbe ange=»

^ört; bie (Bonner, bie Dici)ter, bie f}örcr bilbeten eine unfi(^tbare Kird^e.

3e^t kamen bie Kir^lein, bie engen Kreife, auf beren tlioeau fid) ber Did)ter
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fjält, \tatt roie Reinmar un5 töalt^er ein Publikum !)cran3U3ie!}en. (Es \\x

— freiließ auf oiel l^ö^ercr Stufe ber Kunjt! — oielfa^ bas, roas wxv

unter anbern Der^ältniffen „Samilknhlaüxoman"
,
„(5oIöfcf)mttli}rik'' ober

au^ ,,$aIontiroIertum" nennen. Da ijt ber prin3 {}einrid) mit feinem Kreife

— (Befi^madi o!)ne innere IDa^r^eit. Da ift Heib^art : Dirtuofität mit inne«

rer StiHofigfeeit. Ulrid) von £icf)tenftein : bie pebanterie ber p!}antaftik;

löalt^er öon Klingen: nad)gema^te (Befül)le in nad)gemad)ten XDeifen.

Unb gan3 ebenfo ge^t für bie (Einheit bes £iebes, }a ber Stropl^e ber Sinn

oerloren. Utiblfaxt, ber roeitaus begabtejte unter ben tltännern ber DerfaII=

3eit, fe^t Streng!)öfi[d)es unb unouoge unmittelbar aneinanber, roie geroijfe

Doktrinäre ber Stillofigkeit für eine rol)c (Eragikomöbie fdiroärmen. Jn ber

Strop!)ik loirb bie Kunft beliebt, auf bas erfte IDort bes Der[es 3U reimen,

unakuftijd^ unb toiber ben Sinn bes Stropl)enbaues.

tEro^ allcbem — feiten ift bei uns eine Kunft nod^ fo fel)r „in Sd)ön^it

geftorben". Decabents roie ITeib^art, Heifen, felbft IDinterfteten, ja noc^

fjablaub — bas ijt immer nod) etroas ! (Es roar no^ me^r als eine Stufe

^erab3ufallen, bis man beim ITTeifterfang anlangte.

Denn es roar in ber älteren tEed}nik, in bem „Spielmannsmä^igen", bas

überall }e^t unter ber bünnen Decke bzs Salonmäfeigen l)err)orbrad), nod)

immer gute Sdiulung; unb oon ber gefunben Beobad)tung bes Stofflid^en

konnte fogar ber Salonpoet einer fold)en Seit fic^ nie foiDeit entfernen toie es

^eute bem Did]ter gerabe3u natürlid) ift, ber „unters Dolk ge^t". Unb
[d]lie§lid} : ber neugeroonnene Refpekt oor ber 5orm fd)ü^te tDol)l nid)t Dor

öerkünftelung, bod^ aber tüenigftens lange oor DerrDal)rlofung.

XTur ber innere Smiefpalt, ben bie ITTeifter einen Hugenblick überrounben

Ratten, klaffte Don neuem. Sein leibl)after Husbrudi ift tleibf^art Don

Reuent^al, ber bie „^öfifd)e Dorfpoefie" f^uf unb IDalt^ers £ebens^

tüerk, inbem er es fort3ufe^en fd|ien, serftörte ; an Begabung l)inter jenem

kaum 3urückftel)enb, aber oon ber ti)pif(^en Ö[^arakterfd)rDäd)e folc^er Der*

fall3eiten; in benen kein tEalent einem (Effekt IDiberftanb 3U leiften im-

ftanbe ift.

Sd)on frü^ tüar l)erDorgetreten, roas Urlaub ben „(Begengcfang" genannt

l}at: bie ©ppofition ber Realiften gegen bie Derftiegen^eiten nic^t nur, fon*

bem gegen bie gefamtcn Dorausfe^ungen bes 5^^ciuenbienftes. 3^m I^atte

lDaltl)er bie Hnregung 3U lebl)afterer Rückfidjt auf bie n)irklid)kcit abgc=

lernt; unb bie Kunft, oolkstümli(^e Jntereffen (fo au^ bie politif^en) mit
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ftrcng^öfif(i)cr S^^^ ^^ oerbinben. ITcib^art ge^t röctter : er fü^rt öen (5c»

gengcfang in btc lUinnepocJie mitten l)inein. Der t)olkstümIid)e 3n^alt

tDirb bis an bie äufeerfte (5rcn3e bes Un^öfifci)en, ber ariftokrati(d)e (Eon

bis 5ur groben Derfpottung b^ Dolkes gefü!)rt. Sü^^enb aber ift too^I

geroig nid)t eine fosiale Cenbens, fonbern eine ä|tf)etifd)e.

tteibl)art von Rcuent^al ift tro^ feines ominöfen Hamens toirMic^ ein

bat}rifd)cr Ritter geroefen, ber auf einem Meinen 6ut „Sorgental" fafe. (Ex

genoß bie (Dunft bes H)er3ogs (Dito, fang am i)ofe unb mad}te bie Kreu3fal)rt

Don 1217 mit. Dann fällt er in Ungnabe; Diellcid)t Ijaik ber Bauernfpott,

ber bie Dorne^men 5uerft betuftigte, fdiliefelidj bod) oerbroffcn; ober es lag

eine Jntrige oor. (Er gef)t nun 3U S^^^^^^i^ ^on (Dfterrcid) unb l}at bort

bis 3U feinem tEob kur3 oor 1250 ausgemalten; roie benn überhaupt biefer

beiDcglidje 6eift ein oiel fepafteres £eben geführt Ijat als bie anbern ritter*

lid^en Spielleute. (Er fc^eint aud) S^^öu unb Kinber gehabt 3u l}aben.

Don keiner ni^tbeamteten perfönli(mkeit bes Mittelalters l}dbtn von ent«

fernt fo oiel biograpl)ifd)e Seugniffe. Sdiabe^ ba^ nid)t nur fel)r frül?, roo^l

f^on bei feinen £eb3eiten, bie £egenbe fi^ feiner bemäd)tigt Ifat, fonbern

auc^ feine eigenen Husfagen in il)rem tatfäc^lidien IDert oft genug Hngriffs*

punkte bieten. Dennod) ift mir bie Hnna^me, ba^ er überroiegenb (Eatfad)cn

feines äußeren £ebens er3ämit, bei roeitem bie roal)rfd)einlid)fte ; id) hc=

3tt)eifle, ba^ bie Kunft ber Romanerfinbung bamals überhaupt fd)on fo aus*

gebilbet roar, roie bie antibiograpl)if^en Skeptiker all3U suoerfii^tli^ üor*

ausfegen. Z^ glaube, ba^ ber junge, elegante, aber arme Ritter roirklid^

bie Crabition bes Spielmanns, ber gegen Beroirtung auf bzn reid)en Bauer*

^öfcn fang, mit ber bes Sängers, ber oor Surften unb fjcrrcn oortrug. Der*

einigt liat. Daß er \x6) über btn Drang ber tDo^imabenben Bauern in bzn

Donaulanben, es bem Hbel gleid|3utun, luftig mad^t, beroeift nid)ts bagegen.

Qolberg unb (Börres unb S^aubert ^aben anäi für i^re Derfpottung bes

Bourgeois icber3eit ein toilliges Publikum in ber Bourgeoifie gefunben ; es

ift txn pfi}c^ologif(mes (Befe^, ba^ von einer allgemeinen Satire fic^ ber ein»

3elne nie betroffen fü^lt. Unb bie (Eed)nik Iteib^arts ift unter anberen Dor»

ausfe^ungen kaum 3U erklären. (Er toollte allen alles fein: ben Bauern ber

Spiegel ^öfifd^er Sitte, bzn Rittern ber Kenner bäurifi^er Unfitte. Das

ftarke kultur^iftorift^e 3ntereffe biefer (Epo^e mußte nic^t nur 3U folc^en

Bilbcrn, fonbern eben au^ 3U foli^en Stubicn füljren. tlatürlii^ aber faß

er fo 3iDif(men 3rDei Stül)len. tDie ber „f^ioebifd^e Hnakreon" Bellman, mit
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öem er mujikalifdje Begabung, 3niproDi{attonskunft — unb f}altlofiglieit

teilt, waxb er ^voax betounbert, aber fc^Iiefelid) boä) oon bem f)errf^er, vor

bem er I|atte fpielen bürfen, im Si\ä\ gelaf(en unb oon ber „nieberen (Be*

[ellf(^aft'^ aufeer!)alb eines engen Kreifes gemieben ; bis ein ausgebreiteter

tTad}ruf?m i^n 3um £iebling bes gansen Dolkes mad)te.

Der Hnfang feiner bid)teri((f)en Tätigkeit — ber ausgebe^nteften, bie ein

älterer £i)riker entfaltet l^at — liegt in ben „Heien". Das finb Sommer«

tanse, im 5^^^^^ ^on ber bäuri(d)en jugenb „gejprungen" unter £eitung

eines Dortänsers, ber 3uglei(f) bie n^anßiDeife fang ; natürlid) burd)aus lieb«

mä^ig, mujifealifd) unb an bas neue Sormgefe^ ber Dreiteiligkeit xiod) nid)t

ftreng gebunben, roonad) (roie beim Sonett) ber Hufgefang in 3rDei unterein»

anber gleidje Ceile 3erfallen mufete. Sie Ratten innerljalb ber ^öfifd)en

Dichtung keinerlei Hnalogie; nur ber „Hatureingang" toar il)nen unb ben

UTinneliebern gemein 6. ^. eine kur3C, meift formelhafte Srcube über bie

gute ober Klage über bie böfe 3al}res3eit. Dagegen enthielten bie oolkstüm*

li^en Reien allerlei, roas Heib^art gut braudjen konnte: realiftifd]e (Ein«

3el^eiten
;
gelegentli(f|en Spoit ; unb burd) bas Hneinanberrei^en lofer Stro«

pl)en, bie bie oerj^iebenen Cönser (toie beim ftubenti[(f)en Hunbgefang) oor«

tragen mußten, eine gro&e 5^cil)eit bes innern Hufbaus. — IDas ber

Don Reuentl)al nun l)ier tat, roar oon genialer (Einfa(^l)eit. (Er erroeiterte

bas einftropl}ige tEan3lieb 3U einem mel)r(tropl)igen unb bilbete bie UTotiüc

ber Spottoerfe auf oerliebte ITTäbdjen, tan3tDütige alte IDeiber unb unge«

((pickte £ieb^aber 3U lebhaften ©enrebilbern unb toirkfamen Dialogen um.

Huf ber Kreu3fal)rt lernte er aud) bie altfran3Öfijd)e Paftourelle kennen, bie

tt}pif^ bie IDerbung eines Ritters um eine Sd)äferin oorfü^rt; aber ber

Derfud^, biefen Hnfa^ 3um Roman ber UTesalliance aus3ufü^ren, mißglückte.

Don biefer Surid^tung ber Reien für ben ^öfifc^en (Befd)maÄ an l)alb«

epifi^er £i}rik, ben bie (Ermübung burc^ rein fpekulatioe HTinnebid)tung

toieber ftark gemad|t ^atte, fc^ritt lteibl)art nun toeiter 3U feiner originell«

ften £eiftung, bcm tDinterlieb. Can3lieber 3U bem fd)rr)erfällig in ber IDirts«

ftube „getretenen" Zan^ — ber Reien roarb um bie Dorflinbe „gefprungen"

— gab es fidjer aud) fd)on ; aber offenbar ließen fie feiner (Erfinbung freieren

Raum. (Er oerbinbet nun regelmäßig breierlei : ben tt}pifd)en Hatureingang

— ein ober 3U)ei ftreng l)öfifc^ gehaltene HXinneftrop^en — unb ein aus«

fül)rlid|es „börperlid)es" (Benrebilb : bie Dorfü^rung einer $3ene aus bem

öffentlid)en £eben ber Bauern. IDäl)renb in ben Reien bie Si^auen fpre«
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d}en, 6ie \\d) um 5te (Bunft bts Ritkrs tleiö^art bctoerbcn, treten ^ier 5ie

ntänner auf, bk auf iljn eiferfüd)tig ftnb um öer (Bunft töillen, 5ie i^m

Sriöerun, öie [c^öne Bauernmagb, ermeift. Das i(t nic^t als Parobie öcs

ITtinncfangs gemeint — bem ja 5ie Utinneftrop^en /julbigen — [onbern im

Sinne 5er £ebensbil5er löalt^ers ; nur tdo bei öiefem 5ie natürlii^e S^^ubc

am lebenbig $d)önen fprad), toanbclt hd bem armen Ritter unter reiben

Bauern eine ariftokratifi^e ^enben3, aber au^ Heib unb ärger bie Dorfge=

fdjidjten in Bauem[atiren um . . . Der (5efal)r, b\t in ber (Einführung eines

fo |tark hetonitn neuen |toffIi(^en (Elements lag, ijt ber Dii^ter ni^t ent*

gangen : er muß \\6) fteigern, fi(^ überbieten, bur^ bebenklid)^ Htittel bie

Pii^anterie wixx^^n. 5erner (treift er burd) bie Bilbung von 3i)klen, bie oon

beftimmten (Ein3elfiguren ^anbeln, }e!)r na^ an bie epifc^e 6ren3e. Hber er

ijt bodi ein e^ter £i}riker, ber \\d) in bie Stimmungen ^ineinfü^It, bie er

liommanbiert; unb mand)mal kann man von i^m fc^on toie öon fyim fagen

:

er fiomponiert Stimmungen, ©ft freili^ [inb biefe — bas ttaturgefü^I, bie

trrinnepofe, ber Bauernfpott — and) red)t imprej[ionifti[ci| nebeneinanber

gefefet.

Hatürlii^ I)aben bie t)ielen unb probuktiöen nad)a!)mer jic^ vor allem,

u)ie es Itac^a^mer 3U tun pflegen, an feiner $e^lerquelle fatt getrunken:

bas ftoffIid)e (Element toirb 3um allein ^errfd)enben, voas 3U grob unanftän^

bigen Sc^toänken in Derfen fül)rt ; bie Stillofigkeit ber Übergänge toirb rüdi=

|id)tslos gefteigert; bie lt)ri((^en 5^^^^^^^^^ ^^^ So^v^Q^^Vinq aber gelten

Dcrloren. Denn Hcib^art ift nod) ein großer Künftler, ber in mufikalifd) fein=

fußligem Bau lDaltl)er übertrifft, ber bie Heimröal}l oirtuos in ben Dienft

ber (Effekte ftellt, ber aber and) in Klag- unb Bittftropi^en, (Elegie unb IPelt»

klage einfach unb ^er3li^ 3U fpred)en roeiß. CEttoas ITtei(ter[ingerifd)es 31001

roagt fid) \d)on ^eroor in bem Stol3 auf neuerfunbene Stropl]en, in ber Sig=

nierung mit bem Hutornamen, btn er allerbings noc^ in bie Ii)anblung vtx^

toebt, rDäl)renb J)ans Sac^s xl^n reimenb 3ur Unterf(^rift feiner Parabeln

mad|t. Hber er bleibt bo^ immer ber l^öfifc^e Dichter, ber über bie Sorm

mit UTeifterfdjaft gebietet unb felbft bur^ btn Qo^n auf bie „Dörper'', bie

Bauerntölpel, bem ^oc^mut ber abeligen (Befellfd^aft bient.

IDie roir i^n an beftimmte Surften gebunben fe^en — rooraus bann bie

Dergröbernbe £egenbe mad)te, er fei Hofnarr eines Qer3ogs geroefen —
, fo

treffen roir aud^ in bem Did^terkreis bes p,rin3en Qeinri^ eigentliche J)ofs

poeten. Prin3 I}einrid), ber unglüdilic^e So^n bts großen Kaifers 5^^^^^*
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rid)s II., f(^eint öic Begünfttgung öeut(c{)er poe|!c als einen tEetl feines

Sronbierens roiber öen Dater betrieben 3U ^aben, ber für frembe Kunft oiel

me^r Sinn Ifütk. HItabelige Ferren ergoßen 5en jungen (Donner mit ii^rem

<5efang. (Bottfrieb von Iteifen (1234—1255), von r)o^nneuffen bei

Ulm, i\t qani Dirtuofe „IDie feine (Empfinbung keine Hiiefe befiel'', fagt Bur»

6ad^, „fo bie Darftellung tx)oI}l 5cxrbe unö (Blans unb Hnmut DoIIauf, aber

keine roirklidje piaftik .
.. '' Seine StropI)en finb melobifd), bie Reimkünfte

— von jener Künftelei ber „Paufe" ausftral)lenb — 3erttören btn Klang

no^ nid)t. Die poetif^e Ced)nik ift gan3 Don bem IDort be^errfd)t, bas bas

jemalige ©runbrnotio angibt: „minne" ober „liep" ober „Iad)en" ober

„roter munt". Jm übrigen nimmt er bas (buk, wo er es finbet: bei Heib-

^art, im Dolkslieb. Das fcijüijt i{)n aber üor ber leeren Reimklingelei bes

gan5 unb gar auf Reim unb Klang gerichteten Ulri(^ Don IDinterfteten

(1241— 1280), beffen Dater fd)on ein berühmter (Bonner ber Did)ter geroefen

mar; ber So^n mad)t es felber. Burkart oon J}ol^enfels am Bobenfee

(1226— 1278) l}at me^r Jn^alt, loie fid) fcf)on in feinen Hnle^nungen an

ilDolfram oerrät, au^ in ber (Eroberung ber 3cigb für bzn (Bleic^nisfd)a^ bes

ITtinnefangs. Hber anä] er ge^t auf Senfation aus, auf IDife, Bilberjagb;

bod) ift oieles fe^r ^übfd). Dann folgen bie Sdienken oon £imburg unb öon

£anbeck— bas Sd)enkenamt, bas aud} IDinterfteten bekleibete, f^eint bei-

nahe eine erblidje Derpflid)tung für bie bid)terifc^e Repräfentation mit [läi

gebrad|t 3U f)aben. Der Sdjenk oon £imburg bei E}all am Ko^er (1232

bis 1280) — nid)t Urlaubs Ballaben^elb, ber freier p^antafie oerbankt

roirb unb alfo ber le^te Sproß ber „Dic^ter^elbenfagc" genannt roerben kann
— ift ein frifdjes natürli(^/es tEalent, beffen R^ijt^men Burbad) „roarmes

klopfenbes Ztbzn" nad)rü^mt. Der Sd)enk oon £anbedi, 1271—1306

urkunölid) nad^geroiefen, ITTinifteriale St. (Ballens, 3eigt in ben 3meiunb3

3ri>an3ig £iebern, bie oon i^m überliefert finb, toenig (Eigenart. (Er kommt
über bie !)ergebrad)te Sd)ilberung ber 3a^res3eiten unb bas tr)pif(^e £ob

ber (Beliebten nid)t l)inaus. nid)t oiel origineller ermeift fid) ber i^m litera^»

rifdi Dermanbte KonraboonHltftettcn, ebenfalls HTinifteriale Si. (Ballens,

roenn er gleid) na^ neul)eit ftrebt unb etroa ben üblid)en Sc^önl)eitskatalog

ber (Beliebten burd^ (Erroäl)nung ber fd}lanken Ruften, aber auc^ bes Stimm»

klangs erroeitert. Die Did)ter biefer (Bruppe, 3U benen au{^ ber Dienft^err

bzs Sd)enken oon £anbeck, (Braf Kraft IL oon Hioggenburg, gehört,

fu(^en xoie Reifen bas f)eil im Hnfc^luß an bas Dolkslieb bei gleic^3eitiger
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^öfif(f}er Dersgeroanb^eit unb ocrftärken in öfterrct^ifd)cr UTanier bas Spiel*

mannsmäfeigc.— Diejclbe Derbinbung von alemannifc^cr Hrt unb Heibljar-

tif(^cr Scfjulung scigcn bie originelleren Sd^roeiserifc^cn lTeibl)artianer. Bert«

^olb Steinmar oon Klingnau (1251—1290) im Dtenft bts S^roeiserifc^en

IlTö3cns IDaltl^er oon Klingen, liam 1276 üor löien mit Konrab oon Zan»

beck 3ufammen. Dort mag ber Rationalismus, btn £id)tenftein unb bie

(Dftcrrei^er mit ber p^antaftife oereinten (gerabe toie bie löiener Sauber»

oper beibes oermifdjt) auf ben Dienftmann bes poetifd)en Reaktionärs Klin*

gen geroirlit ^aben. (Er beteiligt fid) an ber literarifc^en Iltobefrage über

bk 3ulä[jiglieit bes (Eageliebes unb gel^t auf bem IDeg oon IDaltl)ers „Unber

ber linben" 3U einer berb realiftifd)en Parobie tö^iter, in ber Knecf)t unb

UTagb im Stall bie Rollen bts ^öfijd^en Paars im IEurm3immer übernel}«

men. Hber tbzn besl^alb nimmt er nid)t bzn Stanbpunkt eines l)o^mütigen

Bauernoerfpotters ein — toaren ja bod^ auc^ bie Der^ältniffe in ber Sc^rDei3

anbers als in (D|terreid) ! — [onbern btn eines frö^lid)en gefunben £anb«

Junkers. Unb als foldjer roirb er aud) nad) bem HTufter ber Daganten unb

eines uns nur bem Hamen nad) bekannten (Bebetoin ber (Erfinber bes beut»

fd)cn J}erbftliebes, bas fic^ mit feiner Crink» unb (Efefreube ergän3enb 3U

tteibl^arts Sommer» unb IDinterliebern jteKt. Die £iebe ber Scil?renben 3U

allem mas bunt ift, cntbedit bie fd)önfte beutfdje 3al)res3eit, unb i^r ange»

borener Realismus fpielt bie materiellften (Benüffe gegen bie all3U fubtilcn

ber Utinne aus. So fel)lt benn bem (Erinklieb Steinmars bas parobiftifdje

(Element fo roenig roie bem Schillers ober Sd)effcls: tüenn bas J)er3 bes

RTinnejingers unrul)ig in ber Bruft fid) beroegle, fo fäljrt es in einem be»

rül}mten Derfe Steinmars „roie ein Sc^roein im Sacfee" ^in unb ^er ! — 3n
ber Kunft überragt ber Sd)üler ber Öfterreid^er bie nte^r3a^l feiner £anbs»

Icute; au^ roar bie Beliebtheit feiner £ieber fo grog, ba^ bas eine fogar

fpäter bie (E^re genofe, in eine geiftlid)e Dichtung umgeformt 3U werben

!

Der le^te Husläufer biefer Rid^tung ift ber liebensroürbige, uns bur^

6ottfrieb Kellers (Erneuerung feines Romans boppelt roerte UTeifter 3o»

Cannes Qablaub (etroa 1293—1340) aus 3ürid^, ber ein3igen großen

Siabi, bie einen Rtinnefänger ^eroorgebrad^t liat Dort blühte nämlic^ ein

gan3er Kreis oornel^mer (Bonner unb Sammler ber Htinnepoefie ; fobalb fie

in bem begabten Jüngling eine rDirklid)e Derliebt^eit bemerkten, bef(^lie»

feen fie, fi^ l)ier einen redjten nTinnebid)ter 3U er3iel)en. So roarb ber frag«

mentarifc^e Ittinneroman ber Dietmar unb Reinmar 3U einem Dollftänbi*
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gen, nnb bk Di^tung ötcfes Bürgerlichen £i(f)ten[tein, öer tote jener Öfter«

reid}er Si^tion in IDirklii^keit umsuleben l^atit, warb 3U öem erften autobio*

grap^if^en Roman beutf^er 3unge. Die 3ag6 auf Situationen loirfet in

öiefer Soxm fogar anmutig : 5ie $d)ilberung öer Knabenfd)üd)tern^eit, einer

01}nma^t, bes Kuffes. VOo er freilid) nid)t Don bem (Erlebnis 3U 3e^ren Ijat,

bas man if)m gleid)fam als £ebenskapital gef^enfet Ijaite, ba bleibt es bei

ber lta(^a]^mung Steinmars, bes Dolksliebes, aucf) IDaIt{)ers, beffen für bie

fpäten Cagcliebrealiften fo rDi(f)tiges Unber ber linben er sroeimal nai^ge*

Jungen !}at.

Hber toir mußten fdjon mehrmals mit bem (Einfluß jener d)arakterifti*

f(^en Perfönlidikeit red)nen, mit beren ttennung mir oon ber einen I^aupt*

proDin3 bes ITtinnefangs 3U ber anbern 3urüÄkeI)ren, oon bzn Hiemannen

3U ben (Dfterreid)ern. IDir erinnern an bie eigentümlid]en Bebingungen, unter

benen bort bie neue £i)rik entftanb: bie befonbers enge Derbinbung oon

(Epos unb £x}x\k, unb loieber oon £i}rik unb Ittufik; bie Umbi^tung ber

tDirfelid)iieit 3U Meinen Romanen, unb bie reatiftifd)cn 3üge ber Küren«

bergftropt)en. 3^ ber tlad)barfd)aft roar ITeibl)art crroadifen, in (Dfterreic^

felbft aber IDaIt{)er, ber (Erneuerer ber IDirklid)keitsbi^tung unb £e!)rer

bes tlaturaliften. Diefer Bobcn hxaä)te: enblid) aud) Ulrid) oon £id)«

tenftein {)eroor, bie erfte probIematifd)e llatur unter ben beutfc^en Dii^«

tern, Pebant unb pi)antaft 3ugleid) (roie mir fd)on fagten). (Ein hluger Rea«

lift in feinem erfolgreicf)en äußeren £eben, in feinem £iebe$leben ber „Don

Quijote bes S^auenbienftes", mar er ber ITTittelpunkt ber ötterreid)ifcf)en

Hbelsgefellf^aft unb ein „5af)renber" im l^öf)eren Sinne ; ein 3arter £t}riker,

ber eine gan3 neue S^^^ ^^s (Epos fcE)affen mill; beinal)e ein (5enie, bei«

na^e ein Harr.

Ulrid} iftum 1200 bei Jubenburg in (Dberfteiermark geboren; feine ange«

fef)enc S^^ili^ ^^^ es fpäter 3um Sürften^ut unb einer Souoeränität ge«

brad)t, bie freilid) nid)t oiel ernfter mar als UIrid)s Denus=llm3ug unb ber

Jjeiterkeit bes Romantikers Brentano mit ber ijauptftabt Dabu3 unerfd)öpf*

lidjen Stoff bot. (Er marb ein ITTeifter aller ritterlid)cn Künfte ; £efen unb

Sd|reiben ^at er aber fo menig mie IDolfram gelernt. (Er ift ein eifriger poli«

tifd)er Hgitator im 3ntereffe bes Hbels, madjt auc^ einmal eine Romfa^rt;

1275—1276 ift er geftorben. Seinen „5rauenbienft", bie UTemoiren feines

niinnelebens, l)at er 1 255, 1 257 bos 3eitgefcf|id)tlid)c „Srauenbud}" gebid^tet.

Bred)t, ber im ein3elnen mandjes Problem biefer uns fo gut htkannten
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nnb fo rätfelljaften (E£iften3 aufgeklärt ^at (ol^ne meines (Erai^tens ben

Kernpunkt 3U treffen) fe^t bie „erfte Utinne" £i(^tenfteins in bie Ja^^re

1222—1231, bie 3iDeite 1233—1255. (Er nennt i^n einen gefellfdiaftlidjen

Dichter, einen Romantiker unb |d}liefeliq ein 3rx)ifd)cnbing von Bon (örnjote

nnb (EafanoDa. Hber es bleibt 3U erklären, töic bie feltfamen Hnekboten

(eines Si^^^^Tt^i^nftes, toie bie Romantik bes (Befelljdjaftspoeten, fc^lieölid)

toie fein (Einfluß 3U erklären i(t : nac^ Xöaltl7er unb Reibljart ijt er ber britte

gro^e Hnreger in unferer mittell)od)beutfd)en £i)rik.

Xöir fa^en, mit rDeld)er Xlotroenbigkeit btn Did)tern (unb bzn Qörern!)

fic^ bas Problem ber ,,tOa!)r]^eit" auf3,röingen mu^te. (Eine Poefie, bie auf

einer großen Si^tion berul)t, mu&te ber gefunben nüd)tern^eit biejer 3eit

immer roieber Hngriff$flä(^en bieten. Jn ber (Epoche eines ^ol)en Dii^ter»

fd)roungs konnten biefe Stoeifel unbead^tet bleiben. Je^t ober Ifatiz 3U üiel

an bet IDur3el bzs Baums genagt. Die ermattenbe p^anta(ie finkt, toie fo

oft, 3um ITTaskenfpiel I}erab: toeil fie bas IDirklic^e (nämlid^ bie innere

IDa^r^eit bes (Erlebnijjes) nid^t me^r poetifc^ 3U geftalten töiffen, fucf^en fie

„bas Jmaginäre 3U oeriöirklic^en" — unb bas gibt na(^ UterÄs berühmtem

JDort 3U (Boetl)e „nid)ts als bummes 3eug".

Der 3iDit)el wax roieber mäi^tig geiöorben. (Ein armes ITtinnebrüberlein

iDollte man nic^t l^eißen, unb begann boc^ felbft bie Ja^rc bes Dienftes

nnb i^ren (Ertrag 3U bered)nen. Drei lOege gab es, bie Unfi^er^eit 3U über*

roinben : bie £osfage üon ber HTinne — tEannljäufer ! — bie parobiftif(^e

Hberbrückung ber Kluft — Reib^art! — bie Umfe^ung ber S^^tion in

JPirkli^keit — £i(f)tenftein.

Jnfofern er nun bie erbii^tete (Ejiftens bes ^öfifc^en 3bealritters reali«

fieren roill, als König RTai (1224), als S^<^^ Denus (1227), als König

Hrtus (1240) bie Craumreid)e ber Dolksbid}tung, ber Ittinnepoefie unb bes

^öfifd^en (Epos in bas Spiel beroufeter jllufion umfe^t, mag er ein Don

ffirnjote i^ei'ßen ; nur ba^ er bod) immer nur in befdieibenen (Bren3en ber Rorr

bts eigenen Spiels blieb. Jd) fe^e 3rDar keinen (Brunb, bie IDal)r^eit Jener

berüd^tigten Hnekboten 3U be3rDeifeln, namentli(^ als ber unreife Knappe

bie ^ol)e Utinne 3U Hgnes oon IReran mit bem gleii^en (Eifer „betrieb",

toie fpäter bie Staatsgefc^äfte. Peire Vibal, ber prot)en3alifd^e Deutfdjen*

freffcr, ber ben rafenbcn Rolanb fpielte, inbem er roie ein IDolf I)eulenb in

bzn löälbern umherlief, l)at me^r getan als bas IDaf(^roaffer ber (Beliebten

aus3utrinken (unb man lianntt noc^ keine Seife!) ober fi^ einen Über-
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finget ab^uljamn — ©cf^ic^tc^en, bk bes^alb noc^ md)t crfunbcn 3U fein

brau(!)en, roeil fte fid) irgenbtoo aud) fonft literarifd) nac^roeifen Ia|[cn, ja

bie er [ogar auf (Brunb ber tCrabition ma^rgemad)! ^aben kann ! Hber ber

Ritter oon btx traurigen 6c|talt ift immer burd)gebläut roorben, roät)renb

bei bem klugen Öfterreicf)er ber Sand^o panfa mit bem Don Quipte auf bem«

felben Rog [i^t . . . Ulric^ toarb 5ur Derkörperung ber Ritterromantik unb

feine Be3iel)ungen auf ben lEurnierfa^rten bienen au^ bzn abeligen ZxävL'

mcn oou Unabl^ängigkeit bem ^er3og gegenüber . . . IDenn man S^i^^^i^

IDil^elm IV. ben „Romantiker auf bem O^ron ber (Eäfaren" genannt liat,

fo ift £i(i)tenftein Romantiker nur auf bem (Curnierrofe unb beim Stänbc^cn

gemefen; fon(t roar er Reali[t bis 3U ber Profa feines ^ageliebs, in bem

eine „raal^rfd)einlid)ere" Dertrautc ben romantifd)en Iöäd)ter mit bem Qom
erfc^en mufe.

3tt bod) biefe gan3e tEenben3, grofee 3been bud)ftäblid)e IDa^r^eit loerben

3U laffen, im ITTittelalter 3U beobadjten. löenn ber Papft auf ben Rüdien

bes Kaifers tritt mit bem IDort : „bu follft auf bic $d)Iange treten" unb toenn

ber Kaifer i^m ben Steigbügel I)alten mu& — audi ba mtb bas Srjmbol

realifiert. Unb in tid^tenfteins eigner Seit gefdjal) bas unter ben 5rommen

:

bie geiftlid|en £iebesproben ber !)eiligen (Elifabctf? finb bas redjte ©egenftüd

3U ben iDeltlidjen bes fteirifi^en Ritters. Unb freiließ fe^en beibe ein gläu»

biges ITaturell Doraus — unb eine opferbereite (Energie.

£id)tenftein, ber einer an ber HTinne unglüdilii^ geroorbcnen 3eit no(^ ein»

mal ben S^^^uenbienft parabigmatifd) oorlebte unb in feinen gereimten £e»

benserinnerungen — in bie feine fd)önen £ieber eingelaffen finb — bies ur-

kunblid} belegt als „ein IDort für jüngere Diditer" gleid^fam, als ein 3eugs

nis, roie feine rool^lklingenben IDeifen aus bem £eben, aus ber Situation

entfprungen feien — £id}tenftein ift zin unentbehrliches (Blieb in ber (Ent*

toidilung unferer tlTinne^ic^tung. Den feinen Künftler ^aben kleinere (Be*

noffen nad)geal)mt: f}errani) oon IDilbonje (1248—1278) aus berSteier»

mark, ber aud^ lIoDellen gebid)tet ^at — röieber ein Beroeis für bie epifd)en

jntereffen biefer £i)riker — berBurggrafDon£üen3(in Kärnten, 1231

bis 1256), Sadifenborf (1248—1249), Stabeck (1230—1261) u.a. Die-

fer Umftanb, ba^ 3um erftenmal ein roirklidjer Di(^ter aud) perfönlid) VfliU

telpunkt eines bid)terifd) angeregten Kreifes roirb, ift aud) ni^t 3U über«

feigen ; aud) bies roeift auf neue Derl}ältniffe ; aud) ^ier liegt, mitten im ftarr«

ften UTinncbienft, eine entfernte Dorbeutung bes Uteiftergefangs

!
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IDcnn £t(^tcnftcin aus \\ä} fclbft eine Htärc^cnfigur machte, loenn bic

£egcnbc bk (Erlebniffc Xlcibliarts ins $agcnl)aftc tx^itergcfponncn Ijat, roenn

tleifcn unb UTorungen im Dolkslieb alte Sagenmotioe auf (id) ^abcn nc^«

mcn mü[fen, fo \\t bodi bcr ftärliftc Bernds für bie Berührung sroif^en Di^»

terleben unb Sage bie (Beftalt bes Cannl)äufers.

IDas id) bie „Dic^ter^elbenfage" nenne, bas i[t eine ^öd)ft merkiDürbige

€rfd|einung. Hic^t an bie (Beftalten ber großen Kaifer, Bifd)öfe, 5^^^^^^!^^"

knüpft \xd} bie neue ^elbenfage ; aufeer ba^ jie ttvoa erft Kaifer Sricbrid) IL,

bann Kaifer 5ricbrici) I. in ben Berg entrückt. Hber (E^riftian oon Da|jel

ober (Engelbert oon (Eöln blieben im £id)t bis (Eages ; bie Sage, bie jid) einft

an i}atto oon HTains unb ben „ITTäufeturm" geknüpft Ifaik, erroä^lt ie^t

3U i^ren J}elben Did)ter, bie politif^, gefellf^aftlic^ gar ^eine Holle gefpielt

l^aben. Die xa\6) auf[teigenbe unb rafc^ finfeenbe Sonne ber ITtinnebi^«

tung ift ber eigentliche Qelb biefes otjHus oon Umbid^tungen l)i(torif(^er

Perfönli^keiten, ber es in bem (Bebid)t oom IDartburgkrieg auc^ roirfelic^

3u einer Hrt 3t)lilif(i)er Derbidjtung bringt!

Starke 3eitgebanken unb lanbfd|aftli(f)e Stimmungen l^eften fid) an be*

rühmte Söngernamen, roie einft an bie berühmter Krieger, toie fpäter an

bie berühmter Hbenteurer (Sauft, (Eulenfpiegel). (Ein sufälliges IDort ge*

nügt, bamit bie Sage fid) oerfängt unb Rängen bleibt, votnn fie einmal in

ber £uft liegt. — IDer toar biefer (Eann^äufer, an ben eine ber tieffinnigften

Sagen fic^ knüpfte ? (Ein unbebeutenber Did)terling aus bem Sal3burgifd)en

ober Bat)rifd)en, ber an mand^em 5ürftenfy)f fang, einen Kreu33ug (roo^l

1228) mitmachte unb gegen 1270 ftarb. (Er prunkt mit (Bele^rfamkeit fd^on

faft in ber Hrt ber bürgerli(^en Poeten, ohwoljl er abelig toar ; er läfet aber

ou(^ fonft kein Ittittel unoerfuc^t, bas auf bas Publikum toirken kann

:

5römmigkeit unb Snoolität, Itlinneparobie unb ^öfif(^e Hrt. (Ein red)ter

Sa^renber ift er, ber nirgenbs feft 3U bleiben oermag; roie ein Spiel«

mann fc^toelgt er in ber fjäufung oon S^^^ben, Dögeln, Blumen; S^^nib*

roörter muffen bzn Reim auffc^mücken. (Er ^at oiel mit fid} 3U tun, nennt,

'd)arakterifiert, kopiert fid) felbft; aber anä) brausen intereffiert i^n oieler»

lei : unb er mad)t fic^ mit (5eograpl)ie u)id^tig. Hber all bas lag wirklich

im Seitgefc^mack unb vozx in fold^en Perioben oiel f(^reit, toirb oiel

geljört — es gibt glüdilic^ertoeife andf Seiten, in benen man bie £eifen

ocrnimmt. —
ttun l)atte er ein Bufelieb gefungen, nac^bem er oon Sxan öenus gebid^tet
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Ijatte; unö eine Meine £ieb^aberei l}atte 6lü& gemacf)!: bafe er bie foge»

nannten „unmöglidjen S^^if^en" in feine ITTinneoerfe oertoebte, angeblii^e

Bebingungen 5er Dame roie : |ie roürbe i^n gern erhören, nur folle er i^r

erft bie Sonne f)erunterI)oIen. — HIs nun ber alte Kampf stoifc^en lUinnc

unb Kircf)licf)keit burd) bie Reaktion ber DoIkstümlid)en S^ömmigkeit gegen

bie neue Kircf^enftrenge ber Bettelorben in eine neue pi)a|c trat, roarb tlann«

Käufer 3um Vertreter bes ITTinnefangs, ber ji^ in ben Demisberg oerirrt,

3ur Kirche 3urü(k roill, Don ber Klerifei oerbammt roirb, aber oon (5ott frei*

gefprod)en. Das Cann^äuferlieb, uns freili^ erft aus fpäter Seit überlie»

fert, ift ebenfo fe^r gegen bie roilbe (Erotik gerid)tet u)ie gegen bcn inquifU

torifi^en Übereifer ; roie man in Deutfdjlanb vooljl bie ^eilige (Elifabet^ t?er»

ef)rte, Konrab oon Utarburg aber nid)t ertrug unb aus bem £anbgrafen

£ubtoig keinen toüften (Eprannen unb Kir(^enfeinb ma^te, fonbern einen

braoen "^ausljerrn, bem 3ulieb vooljl fd)on einmal ein IDunber eine ^aus-

fraulidje Itotlüge red)tfertigen barf.

Diefe Stimmung ber tpringifdien Dolksballabe ift auc^ bie bes IDart-

burgkriegs, ber einen (rDirkIid)en ober erfunbenen) ein{)eimif^en Dichter

©fterbingen gegen bie ^od)berü^mten fransöfierenben unb gelehrten ITIeifter

ausfpielt, fie bietet in religiöfer f)infid)t bie gleicf}e abgetönte ITTittelftims

mung, roie fie in poetifd)er bie t!}üringifd)e Did)tergruppe oertritt.

3^r größter ttame ift ber erfte: ber B)einrid)s oon Utorungen (1213

bis 1221). Diefer roirklid) bebeutenbe unb babei I)öc^ft liebensroürbige Did)*

ter betoeift, toie IDalt^er nur zhtn ber große Dollenber oon tEenben3en roar,

bie \i6) überall regten : bie epifdie Situation ift auc^ bei HTorungen Dor^n=

ben, ber rei3enb (tool)I im Rnfd)lu6 an ein Dolkslieb) ersö^lt, mie er feine

(Beliebte in lEränen fanb, als fie i^n tot glaubte. Dor allem aber rietet

fi(^ fein gefunb=finnlid)es 3ntereffe auf akuftifdje Belebung ber Htinnebi^*

tung. (Er fül)lt fid) ben Dögeln oerroaubt, fingt oon nad)tigall unb Star

unb plappert i^nen fd)er3l)aft ein „nein nein nein !" unb „\a ja ja!" nadi;

ober er flüd)tet aus btn fd)on abgebraudjten Klängen 3U ber Urkraft ber

Interjektion unb tüirb nid)t mübe fein „® loe^ l" ^eroorsuftogen, bas er

anä) oolksliebmäßig als Refrain oerroenbet. Hu(^ il^m, roie jebem Dii^ter

üon ftarkem Sprad)gefü^l, roie unferem £effing cor allen, roirb jebe nXe»

tapl)er roieber lebenbiges Bilb: bas „Dersaubern" ruft i^m bie (Elfen ins

(Bebä^tnis; bas J}er3, oon bem er gern fpric^t, roirb ein Si^a^bel^älter

:

loer es aufbri(^t, roirb bas Bilb ber (Beliebten mitten inne finben. Sinb bas
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3ügc, öle er mit öen großen öficrrcic^ifd^cn £r}rifeern teilt, fo trennt i^n

von öiefcn, öeren UTelobie immer etroas Salonmöfeiges, IDal3erI^ftes behält,

öer ftürmif(^e R^t}t^mus, toie er oor 6üntl)er kaum toieöer bcutfc^e Derje

beroegte; bie ritterliche Dorliebe für bas StraI)Ienbe, (bVdn^tnbt; cnblic^,

ni^t 3um roenigften, ein oiel engerer Hnj^lufe an bie Kunft ber tErouba«

bours. IDie tDolfram im (Epos, ^at er im £ieb bie frembe Schulung ooll-

kommen in beutfc^e (Empfinbung aufgelöft; au^ er eine ftarke Itatur, bie

bcn ^mioel hinter \iä) gelajfen ^ot.

Biefc ge|unbe Hrt ber Hneignung teilten mit i^m jüngere tE^üringer t»ie

Kri|tän üon £upin; allgemeiner aber ift bei il)nen bie für UTorungen be«

3ei(^nenbe Derbinbung ber Dorliebe für anfc^aulidje Situationen mit ber-

ienigeu für bas £iterari|d^e, (Bebilbete. lUorungen fpricf)t oon ber Jnf^rift

auf feinem (Brabftein, ber „tugendhafte Sd^reiber'' (£)enricus tlotarius

1208—1228), ber im IDartburgkrteg auftritt, l)üt ein fa(t gelel)rtesKampf»

gefpröd) gebii^tet, beffen bramatijd^e Hnlage auf bas in tC^üringen ein^ei«

mifi^e befonbere Jntereffe an Dorformen ber Bü^ne l)inroei[t. Jn^altlic^ er«

innert es übrigens an jene Disputation mit bem Dater, bie ber junge (5.oet^e

ausfo^t, als er auf ber Sd^roelle IDeimars [tanb.— Kriftän oon ffamU
(um 1225) teilt mit tlTorungen bas literarifd)e (Bleid)nis, aber auc^ ben

ftark betoegli^en Schritt bts Derfes unb bas (Benrebilb : „als meine f}errin

Blumen pflückte"; felbtt im (Bleic^nis roerben $onnen(c^ein ober UTonb in

Beroegung gefc^ilbert. — Kriftän oon £upin (1292—1312), aus einer

jüngeren (beneration, jeigt feine lanbfc^aftli^e (Eigenheit fogar in bialek*

tifc^en 3ügen ; bas neue Bebürfnis nac^ (Einßel^eiten bcfriebigt au^ er in

ber (Ertoäl^nung ber roeic^en f}änbe ber (Beliebten. — i)einri^ J)e3bolt

oon IDeißenfee (1312—1345) 3eigt Dialekt unb oerbinbet u)ie Kriftän

oon Qamle ben l)üpfenben Dersfdjritt mit jener IDefpentaille ber Strop^n,

bie IlTorungen in HTobc gebrad|t l^aitz. Rn 5orbenkontraften ^at er ein

5reiligratl^if^es Dergnügen, toenn er bas Rot aus bem löeig l^eroorbre*

^en läfet; unb fogar tijpif^e £obformeln geroinnen Hnfc^auli(^keit. — (Enb«

lid) ber Dürinc (1363?) bringt bie UTetrik f^on bi(^t ans nTcifterfinge«

rifd)e, bie EDort« unb Bilbu)al)l ans (befudjte, Hbgefd}mackte : au^ biefe

kräftige, „bobenftönbige" tLrabition Ijat fi^ erfdjöpft.

£anbfd)aftlic^e (bemeinfamkeit 3eigen anä] bie $cE)iDei3er ; aber oor3ugs»

toeife in ber S^rm übereinftimmenber Hnle^nung an bie HTufter im Hei(^.

Dod^ fel)lt es keinesioegs an Talenten.



(EF)üringifd|c unb S(i)rDci3€rt|d|c ttTinncfängcr — Konrab o. TDürsburg 177

Den (Eijpus bes tTad^ötcf|tcrs oerkörpern ctroa öle oornel)men E}erren

3acob von IDarte (1268—1323), Brubcr t>cs Königsmöröers Ruöolf,

unb i}etnric^ o. Strctiingen (1258—1294), ber bie unpocti[d)e Hnlage

feiner Strophen burdy Reimfeünfte unb Refponfionen 3U übergülben [ud)t —
übrigens ber crfte ntinnefinger, ber in neuerer Seit ein Denkmal erl)ielt

:

fein Befi^nad}folger, ber (Befc^id)tfd}reiber RTülinen !}at es il)m crrid) tet.

^ IDalt^er oon Klingen (1251—1286), ein frommer Qerr aus bemfel»

htn (Befd)led)t, bem bie aus $d)effels (Ekfee^arb bekannte IDiboraba reclufa

(geft. 926) angel)ört, ift (Epigone als Did)ter toie als (Bonner, übrigens in*

fofern eine <f)arakteriftifc^e (Beftalt, als biefer Sd^u^Ijerr ber Sä^wzi^zx Utin«

nefinger suglei^ ein Klofterg'rünber roar. — Hber enblid^ fü^rt bies mit

Eingebung burcfjgefü^rte £ernen oon btn reicf)sbeutfd)en HTuftern bod) roe»

nigftcns 3U einer bebeutenben (Erfd)cinung, 3U bem Ijeröorragenbften biefer

(Epigonen, mit benen ber Ring fic^ runbet : u>ie fein Dorbilb i)artmann fafet

Konrab Don lDür5burg röieber alle Sormen poetifdjer Betätigung oirtuos

unb betDufet 3ufammen.

Konrab oon IDürsburg (am 31. Huguft ober 1. Juni 1287 an ber

Peft geftorben) Ifat in Bafel eine ausgebeljnte unb toirkungsoolle poetifd)e

Tätigkeit entfaltet. Konrab ift ber (Epigone im großen Sinn, beffen (El)r*

gei3 30>ar gan3 auf lTad)al)mung gerid)tet ift, fo aber, ba^ er felbft fie als

IDieberbelebung auffaßt. Hm (Enbe ber ^öfif^en 3eit erneut er bas Bilb

^artmanns, in gemollter Dielfeitigkeit, glatter Dirtuofität, el)rlid)em3bealis*

mus. lüas Ulrii^ oon £i({)tenftein tatfäd}li^ im £eben 3U oerroirklidjen

fucf)t, muß ber arme Bürgersmann fic^ 3ufammenbid)ten : ein crfunbenes

(löenn aud) an bas Königsturnier Rid)arbs oon dornroallis 00m 17. Ittai

1257 3U Ra6)zn angelel)ntes) „tEurnier oon ITantes" gibt il)m (5elegenl)eit,

in ber IDappenbefd)reibung 3U fdjroelgen, glei(^3eitig aber bie einl)eimif(i|en

Surften (3U benen ber (Englänber als era)äl)lter beutfd)er Kaifer gered)net

tDirb) über bie 5i^on3ofen fiegen 3U laffen. Jnfofern bilbet bas (Bebi(f)t ein

(Begenftück 3um „IDartburgkrieg" mit feinem Kampffpiel ein^eimif(f)er unb

frember Sänger. Hber es htbznkt bod^ nod) mel^r : bzn Derfud} nämlid) bie

3t}klifd)c (Epik in (Begenroartsbid|tung um3ufe^en. Denn Konrab fül^lt, ba^

bie alte Seit 3U (Enbe ge^t: bas fpricf)t feine „Klage ber Kunft" aus; bas

aud^ fein Derfud} in ber „6olbenen Sdjmiebe", bie (5efamt^eit ber auf bie

Jungfrau ITtaria angeroanbten nTetapl)ern unb fi)mbolif(^en IDenbungen

in einem kunftoollen S^W^^nudi für bie ITtutter (Bottes gleid)fam ein für

Bteticr, Citcratut* 12
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allemal feftsufdjmieöen. (Es \\t eine (Epod|c 5er bid^terifi^en Sammlung,

[a öer poetif(^en Kobififiation, öie au^ bmä) S^^^^^^^^ £el)rgcbi(f)t ober

basjenige bes tEl)omafin besei^net toirb ; roar bod) bie iuriftifdje Kobifilia*

tion fd)on Dorangegangen, inbem ber Ritter (EikeoonHepgoro (1209 bis

1235, im Hni^alti[cE)en) bas Rei^t ber tlieberbeutfi^en in feinem „$a^|en»

fpiegel" fammelte — eine aud) literarifc^ roic^tige Cat, ber erfte Derfudj,

(5ejd)äftsprofa bur^ Hnnä^erung an bie $c^rift[pra(^e literarifc^ 3U ge*

ftalten unb ba^er auc^ t)on unt)erglei^licE|em (Erfolg begleitet. — (Berabe

in Konrabs Seit (nac^ 1268) folgte i^m bas ßraeite gro^e Rec^tsbud^, ber

„$cf)u>aben}piegel".

Doc^ Ijat |i(^ Konrab 3um S^mieben feiner Utarienfirone gemife nid)t nur

burd) eine freiließ an il)m öfters 5U beobad)tenbe $xtubz an ber Dollftänbig=

keit, au(^ nid^t nur burd) feine innige 5i^ömmiglieit beftimmen laffen. Hus=

fd)laggebenb raar Dielme!)r rDoI)l eine Ileigung, bie töieber nic^t nur für i^n

be3eid)nenb ift, fonbern für btn qan^tn 3eitabf(^nitt: bie S^^ßube am Srjm«

bol. Jene „emblematifd)e Did)tung", bie im 17. Ja^r^unbert (Europa be«

^errfd)t unb no^ bis 3U töinckelmann fortbauert, künbet fid^ l}ier 3uerjt

an unb mad)t ben auf Strenge unb Reinl^eit taie ber 5orm fo ber ^öfifc^en

(Definnung forglid) hzbaä^kn Konrab 3U einem Derbinbungsglieb 3roifd)en

ntinne« unb ITteiftergefang. Seiten, bie einen ftarken Realismus nod) nidjt

einfa^ 3um Husbrudi bringen können, roöl^len gerne biefen Husmeg. So

tötrb bie Hllegorie im kleinen loie im großen mächtig ; unb mie bas ernfte

£e^rgebid)l oon König Cirol bie 3ugenb in Suc^t unb Sitte als ^ofgeu)äns

ber kleiben roill, fo toirb in bem Sd}er3gebid^t von ber böfen S^^ciu ein (Eier-

gerid)t aufgetragen, bas mit bem Sal3 b^s Kummers unb bem S(^mal3 ber

Untreue angerührt ift. 0ber ber Küc^enmeifter ^ein3elint)on (Lon\ian^

(t)or 1298) f(^ilbert bas Zanb ber Denus tnit {}ilfe ft)mbolifd)er Begriffe, raie

nad) 3a^r^unberten ber geiftrei(^e Jontenelle bas tanb ber 3ärtlid)keit.

Konrab felbft biegtet eine geiftli(^e Allegorie, menn IDirnt üon (Bracenberg

im „£o^n 5er lOelt" biefe S^clvl IDelt mit bem fc^önen (Befi(^t unb bem

f(^eu6lid)en Rüdien erbliÄt. Hber aud^ feine roeltlid^en Bid^tungen, roie

ber Roman Partenopier (1277, na^ fran3öfifc^er Dorlage) finben i^ren

erfernten J^ö^epunkt, fobalb eine Dame in einer Sr}mbol^äufung oon ber

Hrt ber „(Bolbenen Sc^miebe" gepriefen toerben kann als Spiegel unb Blume

unb irbif(^es Parabies. (Ebenfo allegorifieren feine geiftreii^en „Sprühe",

tüä^renb bie £ieber in entfprei^enber löeife bur^ anbem aufgefegten Prunk,
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Reiml^äufung, So^^cn^äufung, aber aud) Refrain unö Itatureingang poe-

ti[d)er gemacht merben follen als jic an \\ä) ]\nb.

Dor allem ift Konrab boä^, xok J)artmann, le^r^after (Epiker. Unb ßtoar

roagt er \\äf an bie größten Stoffe: an btn tErojanerkrieg, ber mit 40000

Derfen unoollenbet bleibt (ber fc^ri>äbifd)e Deutf(^orbenskomt^ur Qugo oon

£angen(tein (1282—1298) braute fogar bie cinfa^c £egenbe ber !)ei=»

ligen IlTartina „burd^ breite Darjtellung unb (Einflec^ten oon toeitläufigen

tl}eologifd|en unb moralif(^en (E^kurfen auf 33000 Derfe !) ober an bie

Sortierung ber l?öfifd)en (Epik in jenem Roman Don bem Ritter Partenopier,

btn bie Derbannung üon ber geliebten Hleerfei UTeliur 3U einem Schatten»

bilb feiner felbft madit, bis er im tEurnier fic roiebergeroinnt. Hber roie fdjon

!)ier bas loei^e Husmalen feeli((f)er 3uftänbe mel^r Konrabs Sad)^ ift als

Kampf unb Sieg, fo ift er meitaus am beften in ber kleinen (Ex^af^lunq : in

ber rübrenben „^ersmäre", ber ®efd)i^te t)om oer3e^rten ^erßen bes Oeb»

^abers, uns burd) Ul)lanbs „Caftellan oon (Eoucr}" geläufig ; ber £o^engrins

erjä^lung üom „Si^roanritter" ; in ber Hnekbote Don Kaifer Otto unb bem

t)er5tDeifelten Ritter J)einri(^ oon Kempten, ber i^n am Barte reifet; in

£egenben, bie ebenfalls bzn Suftanb ber Det5rDeiflung unb feine So^Q^n

am liebften fdjilbern. ITur eine größere (Eraät^lung ^ält fi^ auf ber f}ö^e

jener kürjeren (5efd)id)ten : „(Engel^art", eine Bearbeitung ber alten Sreunb*

fd^aftsfage, bie mit i^ren RTomenten ber Derjrociflung unb ber Rettung, bes

3bealismus unb ber ritterli^en tEreue für biefe anima Candida, für biefen

reinen Berounberer ber ^öfifd)en Jbeale roie gefc^affen mar.

So fte^t Konrab, felbft eine fr}mbolif^e (Beftalt, mitten im Hbfinken ber

^öfifd)en Seit. (Er allein ^t fid^ no(^ auf allen (Bebieten üerfuc^t; felbft

ber obf3öne $d)n)ank oon ber falben Birne könnte feinem Dollftänbigkeits»

brang 5ugetraut toerben. Hber in feiner Hrt cntfprid^l er oöllig bm in i^rer

VOaljl engeren Seitgenoffen.

Hm näc^ften kommt feiner d)arakteriftif(^en Dielfeitigkeit ber fru^tbare

S tri die r, ein mittelbeutfd)er, aber längere 3eit in (Dfterreic^ rocilenber Safy'

renber (nad^ 1215). lOie Konrab im tErojanerkrieg fyxt er in feinem Karl

bem (Brofeen zin ^iftorifd)es (Epos geben toollen, toie biefer im „tEurnier"

in feinem frei unb unglüdilid^ erfunbenen „Daniel oom blü^enben ^al" eine

5t}klifd|e J)elbenbi^tung, bie alle berühmten (Bralsritter aufbietet. Seine

eigentliche Stärke aber fyii anä) er in ber kursen (Ersä^lung. Uzben bem

Sc^toank, ber gut augefpi^ toirb unb eine frauen« unb pfaffenfeinblic^e

12*
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n^enbens mit 5er {orglofen ^citcrfeeit, toenn a\x6) md)t mit 5er Kunft eines

Boccaccio oerroirWi^t, fte^t öie So^^t- "Dcinn kommt anä) er 3um Sammeln

un5 bringt auf 5en Kamen 5es ,/Pfäffen Hmis" luftige Dorfpaftorenfd)tüänkc

3ufammen, in 5enen 5er geiftlid)e (Eulenfpiegel gegen einen Bifcf)of re^t be«

^ält. Der Pfaff roie 5er Ritter (lleiö^art !) ti>er5en 5u poffenfiguren — 5ie

,,unt)uogc", 5ie IDalt^er eintreten fa^, ^at mirMidi gefiegt!

Be5euten5er [in5 5ie legten l)öfif(^en (Epiker. Derfelbe (Bonner, Konrab

oon lOinter(tetten, ^at bem UlridioontEür^eim (1236—1246) 5ie Sort*

fe^ung bes „tCriftan" un5 Ru5oIf Don (Ems (bem alemanni(^en Qo!)enems

bei Bregens; gejt. 1250—1254) feinen „tDil^elm oon (Drlens" aufgetra«

gen ; toie benn überhaupt bas ftärkere Qeroortreten ber Huftraggeber eine

neue äf)nli(^fieit ßtoifc^en ber erften unb ber legten p^afe ber mittel^od)beuts

fd^en Dichtung bebeutet. — Ulrid^ von (Cür^eim ift ber geborene „Soi^tfe^er",

ber lUann ber sroeiten (Eeile ; ob er ffiottfriebs Criftan, löolframs tDille^tm

ober Konrab SU^s (Eliges fortfe^t, ift im ©runbc gleid^gültig. Dabei ift

er ein tlTenfc^ oon eigner Hrt, oon bem Buffe uns ein gans anfc^!aulid}es

Bilb geben konnte: ein „£anbskne(^t, kein Ritter", aber ganj ouf ben

Begriff ber „(El)re" geri(f)tet, bie er au^ '<5ott sufpri^t; ein alter Jung«

gefell, aber eifriger Hnroalt ber rechten (E^e; Betounberer IDölframs unb

bod) ein tttann ber toirkfamen Did^terarbeit. Die „Sfl^i^i^nfS^^^'' gelingt

\t}m am beften (freili(^ ^at ber Biograph Ulri(^s J}umor too^l überf(^ä^t).

3m ganßen {euer tEr)pus, bm (5rillpar3er ^arakterifierte, als er oon Di(^=«

tern fpra^, bie (Boet^es ober Si^illers Brille auf ber Rafe ^aben müßten,

um etmas 3u f(^auen.

Bebeutenber ift Rubolf oon (Ems, ein poet oon un^eimli^er 5^^^^^'

barkeit, ber bo(^ nie einen fc^ledjten Ders gemalt l}at — freilid^ auc^ nie

einen bebeutenben ! Rubolf ift oor allem (Belehrter, Qiftoriker, ber (Quellen

oergleicE)t, £iterar^iftoriker, ber aus feines Dteifters (Bottfrieb „literarl)ifto-

rif(i)en Stellen" eine Rtanien madfi, (Et l^at \\^ frü^ oon ber l}öfifd)en

ntinnebii^tung abgeu)anbt, o?eil fie i^m unmal^r f^ien — nid)t im inneren,

fonbern lebiglid^ im äußeren Sinne, ettoa toie £eopolb Ranke fii^ über bas

Unl}iftorif^e bei IDalter Scott ärgerte. Hm liebften bearbeitete er erbaulicf)e

(Befd)i(^tsftoffe : am gelungenften ODieber kurse, toie bie Befd)ämung bes auf

feine guten IDerke po(^enben Kaifers (Dtto burd^ btn guten Kaufmann (Ber«

f)arb oon (Eöln — auc^ ^ier bie tCenbenj, einfalle tätige Jrömmigkeit gegen

bas (Bebaren ber „(Broßen" in Sdjufe 3U nehmen ! Ober ber £{ht oon Kap»
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pcl Übergibt iE)m bie Iateimfci)c (Befd)ic^tc oon öer Bekehrung bes Königs«

fo^ns JoföP^cit öurd) 6en (Einficbler Barlaam — urfprünglic^ voax es eine

bubb^i[tifd)e £egenbe ! €s i|t roieber ein €f)«ma, bas biefer Generation

liegt: ein geiftlidier Sroeifeampf sroijd^en E)eibentum unb (E^ri|tentum ; Ru"

bolf freut fid^ in feinem „Barlaam unb 3ojap]^at" (um 1230) üor

allem and\ an ben Parabeln bes Urtextes. Hls ^iftorifd^ ^at er aud) bie

(Befci)i(^te bes „IDil^elm oon ©rlens" aufgefaßt, einen fran3öfifd)en £ie»

besroman, in ber nun beliebten, toeil über bie Pflid)t innerlid)er Kon3entra»

tion l)inroeg^ebenben S<^xm ber Biograpl)ie. So lang es fi^ um Kinber unb

ntinne f)anbelt, kommen Rubolfs Derfe freunbli^=gcmütli^ an ben £efer

l)eran; aber beim Krieg klingt biefe (Elegan3 unb Bel)agli(i)keit fo ftillos,

roie toenn Darn^agen oon (Enfe bas £eben bes alten Dejfauer beftreibt. Ühxu

gens ift bie ^edjnik bes „B\xä)^s" bei Rudolf oollkommen entmickelt. 3ßbcs

einselne^Bud)" beginnt mit einer perfönlid)ert (Einfüljrung, bie ber kunjtreid|e

Berufsbi(f)ter burd) Hkro[tid)a abftempelt, unb fdE)lie6t mit einem beroegten

$3enenbilb ober einer li)ri|d)=rl)etori[d]en Hnrufung an Srau Reue ober Stau

lUinne. (Enblic^ nimmt er bie Stoffe ber frommen Dor3eit roieber auf, bie

Hlejanberbi(i)tung, unb gar in ber IDelt^ronik bas IEl)ema ber Kaifer^

cf)ronik. Dieje aber konnk felbft fein S^^^b Tii^^ bemältigen: biefe Bio*

grap^ie ber löelt oon ber Schöpfung ^er kommt nur bis 3U König Salomon.

Sie Ijai aber ungemeine tDirkung gel)abt ; roie man heljaupUt, ift aus i^r

„bk gefamte Kunbe bes Riten (Eeftaments, roeldie toä^renb bes 14. unb

15. Jaljr^unberts in Deutfd)lanb im Befi^e ber toeltlid^en Stänbz u)ar, ein»

3ig unb allein gefloffen".

Rubolf i>on (Ems toirb f^roerlic^ auc^ £t)riker gemefen fein ; bie (Battungen

fpe3ialifieren fid} tüieber mel)r unb oon ben geringeren Seitgenoffen ift nur

etroa £id)tenfteins S^eunb i}erran5 oon tDilbonje, vok wh fal)en,

£t}riker unb (Epiker 3ugleid), in kleinen, gut er3äl^lten (Befd)id)ten. Un-

lt)rifd) finb bie Romanf(^riftfteller im 3eitgefd}madi, beren (Eijpus ettoa ber

l)ilbesl)eimifd)e Ritter Bert^olb oon I)olle (1251—1270) oertritt; feine

(Epen („Demantin", „Darifant" unb „(Erane") finb frei erfunben b. 1^. im

Hnf^lufe an bie oorl)anbene oolkstümlid)e unb ^öfifd)e (Epik unb natürlid}

fpielt bie „ftaete" in il)nen biefelbe Rolle mic im mobernen Durdifd^nitts*

roman bie treue £iebe. tDie er in ltieberbeutfd|lanb, ift in 0berbeutfd)lanb

ber Sal3burger pieier (1260—1280) mit brei Romanen („(Barel 00m blü*

l)enben Kai", bem Stridier nad)gea^mt), „Canbareis unb S^orbibel", £ies
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bcsbiograp^ie toic öcr „lOill^clm von (Driens" ober „tITai unb Beaflor"

;

„ineleran3", Hrtusromatt mitDerlajfcn unblDicbergctoinnen ber (Beliebten—

IHotiDe bes „Partenopier") b^t Spieltagen feiner ©eneration, o!)ne übrigens

bie perfönlid^e Bebeutung biefes neueren leitenben Homan3iers 3U uerraten.

Hber toenn biefe (Epiker an \\ä) audEy nod^ roeniger 3U bebeuten Ijaben als

jene Romanf(^rift(teller bes 19. 3a!)r^unberts/ bie bas „bürgerlidje (Epos"

in btn Cagen unferer Däter fdjufen unb trugen —- als (5efamtl)eit (inb fie

toie biefe ein unfc^ä^bares 3eugnis für bie IDcItanf(f)auung unb Kunftan«

f^auung bes ausgel)enben ^öfifdjen Zeitalters. Deffen 3beale !)errfd)en

nocf^, aber ni(^t mel)r mit ber Kraft felbfterlebter Hneignung, fonbern mit

bcr $elbftt)erftänblicf)keit ber Dererbung. Die IDelt, bie man bis in i^re

nationalen Prooin3en f)inein am be3ei(f)nenbften bie bes Königs Hrtus nen=

nen mag, ftel)t überall im J)intergrunbe, als fefte Kuliffen bes toe^felnbcn

C^eaters HTotioe unb $enten3en liefernb. Die Rubolf oon (Ems unb Kon*

rab oon XDür3burg roollen fie erhalten, bie pieier unb Vfolh auf ber alten

Bü^ne neue Stücke auffül)ren — bod] mit ben alten Sd)aufpielern ; bie

Satiriker felbft meffen fi^ beftänbig an i^r, roie fie fid^ an xljx reiben, unb

bie Dibaktiker fe^en fid) mit il^r als ber regierenben Vdadft auseinanber.

(Es tDar klar, ba^ biefe le^r^fte, realiftifdje, bzn alten ^btaUn 3ugleid^

mit ^eimlic^er £iebe unb entfc^iebener Skepfis gegenüberfte^enbe (Benera*

tion bie Qumoriften fo roenig entbehren konnte roie bie reinen (Bnomiker.

Itad^ jeber Romantik kommt ein — größerer ober kleinerer — ^einri^

f)eine, unb na(^ jeber (Epod}e ber tEenben3bid)tung ein Bobenftebt — leicht

ein größerer. Unb beibe IEenben3en fanben toir ja f^on im tltinnefang felbft

tätig : bie bibaktif^e in ber Sprud)bicf|tung, mit ber IDalti^er unb feine tlat^«

folger bie alte biebere Parabelbi(i)tung bes 5^^^^"^^^ Speroogel unb

feiner (Benoffen I}eriger unb Kerlinc (um 1173) oerebelnb aufnal^men, bie

|atirif(b=^umoriftifd)e in öen titinneparobien ber Steinmar unb ?}ablaub,

ja fd)on in ber gan3en Hnlage ber l)öfifd^en Dorfpoefie.

tleib^art ^at unmittelbar auf biefe neue (Battung gewirkt
; fein Bauern-

fpott lebt in il)r fort, fein Itame toirb angerufen. Hber biefe ibi)irifc^e Sa»

tire, toie man fie nennen könnte, ^at ni^ts uon feiner perfönlic^en ITtanier,

röeber bie ITtannigfaltigkeit ber S^^^, noc^ aud) bzn J}ang 3um Derbotenen.

Sie ift üielme^r rein ^umoriftifd), töenigftens in bzn brei Kabinettftücken,

bie auf bzn „HTeier Ejelmbrei^t", feiner rojürbig, aber bo^ o^ne feine kul*

turI)iftorifd)e Bebeutung, folgen.
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tDcrn^er 5cr (Bartenaere, 5cr unbekannte Derfaffer bes (5^id)ts oom
„lUeter J}elmbred)t" (1236—1250), ift ein bemunöernsrüerter Künjtler.

(Einen roirklidien Dorfdl — roie i^ roenigttens fe[t glaube — griff er als

trjpifd) auf; ein Bauernfol)n aus ber Salsburgcr 6egenb roar 5urd| Jeine

präd|tige E)aube eine £okalberü^mt^eit geroorben. ItTutter unb Sd^roefter

litten fie in familienl)after Hnbetung bem Stolj bes {)aufes gejticiit. Seine

(Eitelkeit roirb i^m bann 3um öerberben : er i(t fi^ 3um Bauern 3U gut, unb

ba er ein roirkli^er Ritter nid^t roerben kann, ge^t er unter bie Straud)»

ritter unb IDegclagerer, oor beren (Befellfdjaft ber „IDinsbekc'' bzn jungen

Ritter t»arnt. Hud^ bie Sd^roefter oerfällt ber Derfül^rung burd) bie Roman«

tik ber Straße. Hber (diliefelid) kommt über bie Hbtrünnigen bie Dergeltung

— nad} bes frommen Did)ters Huffajfung mel^r noc^, roeil er Dater unb

ntutter üerleugnet, als toeil ex geraubt unb gemorbet l)at. So töirb ber junge

f)elmbrec^t 3U einem Dertreter ber gansen (Generation, bie »on ben (tren«

gen fo3ialen unb moralifdjen Hnfc^auungen ber Däter abfällt, unb bie l}aube

toirb 3um Si}mbol ber ^ffart, unb bie eingeftiÄten Cauben fliegen baoon

— ein Spa^ in ber !}anb toäre be(fer ! — Dies (Bebid)t, bas n)ürbige frü^e

(5egenftü(k 3U (Boet^es „f)ermann unb Dorotl^ea", übertrifft in ber Kun(t

ber (El)arakter3eid|nung alle (Epen außer ben beiben größten : parcioal unb ber

Hibelungennot. Die eigentlid)e tragi(d)e E}auptfigur ift ber alte Bauer, ber

(ein (5ut roie {eine £el)re, {eine Eröffnung toie — {eine Zkhe 3errinnen {iel)t;

in ber IDanblung Don l)er3lid|er (Büte 3ur oergeltenben E)ärte ein bäuri{d)es

(Ebenbilb Krieml)ilbens. Hber bie Derfül)rtcn {inb nid)t minber {id)er geseid)-

net, Dor allem ber Sol)n, ber {eine Rebe mit fremben Blumen be{tiÄt unb

3U bem erfal)reneren Raubge{ellen beujunbernb aufblidit. Die{e (Bruppe

richtet \\d] iDoljl gegen ben Übermut ber reidjen Bauern — unb l)ierfür eben

3itiert ber Did)ter f)errn Iteibl^rt —
,

gleid)3eitig aber {inb bie Straßen^»

räuber bod) ein roarnenbes Hbbilb aud) bes l^runtergekommenen Ritter{tan»

bes, über be{{en Derfall ber alte RTeier betoeglid) klagt; i^r Rauben unb

Reiten i{t bas Serrbilb bes ^öfi{d)en Hbenteuerns. Hber aud) bie häufige

Seitklage über bas Sinken ber 6ei{tlid)keit roirb in einer ITebenfigur, einer

gefallenen Itonne, lebenbig. Durd)aus aber rul)t bie qan^e, unübertreffli^

aufgebaute (Er3äl)lung auf lebenbiger Hn{d)auung, bie au^ bie örtlid)en

Hamen unb Derl)ältni{fe mit reali{ti{^er lEreue toiebergibt. Die getoanbte

n;ed)nik ber „kleinen (Er3äl)lungen" i{t an ein bebeutenbes kulturl)iftori{(^:es

^l)ema geroanbt unb mit ber reifen p{i)d)ologie ber großen (Epen oerbunben.
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(Es ift t)tcllcid)t bas „üollfiommenfte" cpifc^c (5cbid)t, bas 3U)ifcE^n bcn ITTei»

[terftü&cn ber (Ebba unb (Boet^es bic germanifdje poejie fjcrDorgcbrad)! I)at.

HU bic nTeleran3 unb IDigamur oerfd^roinbcn neben btn bciben f}elmbred)*

ten roic bic Reiben bcr Romane üon £o^cnjtein ober Buc^^ols cor bem (frei=

l\6) oiel feunftärmercn) Simpli3ij|imus.

3ft bicfe Perle ibi}IIi(d)er unb boc^ f^arfer Satire bitter crn|t, fo glänsen

neben il)r brei ,,i}umoresfeen" oon freie|teitn Spiel ber pi)anta|ie, bic mieber

erft im 19. 3a^rl)unbert bei ©ottfrieb Keller il)resgleic^en finben.

dbxoaxb Sd)roeber ^at bic „Böfe 5^011" (frül^er nannte man jic bas

„Übelc IDcib") unbben^rDcinfd^roelg" bem gleid)en Did)ter 3uge(d)rieben

— mit guten, unb bod) oicllei^t nod) nid)t üöllig ausrcid^enben (Brünben.

Sid)er i|t bie gemeinfame E)eimat: Cirol nörblii^ oom Brenner; unb bic un*

gefä!}r glcid)e 3eit (bie „Böfe S^^^u" um 1260, ber „lOcinji^tDelg" um
1280); fidler au^ bie innere Derrüanbtf^aft. Bcibe fcfeen bie löelt ber gro=

feen (Epen als gut bekannt ooraus unb le!)nen jid) mit Ici(i)t parobi[tijd)em

Sd}er3 ^^ ^^^^ (Er3äI)Iungen — toie benn ber Deutfdje nic^t leidjt einen

Sd)er3 of)ne fcierlid}en i)intergrunb roagt — : IDalt^er roarb nie Don f}ilbe'

gunb |o geprügelt, (Erijtan nie fo oon 3foIbens roeißen E)änben burc^gcbläut

u)ic ber (Ef^e^iob oon feiner ^austreue, unb bem beutfd)en S^^^^ff klingt

bas (Bludifcn in ber Kanne Iieblid)er als J}oranb$ Sang. Hud) roerben ge»

roiffc S^oskeln (Bottfriebs unb feiner Sd)üler parobiert: „fage id) gelb, fo

fagt fie rot, fage id| rot, fo fagt fie gelb." Hber nur bie Böfe S^<^^ fd)eint

aus parobiftifc^er tEenben3 geboren. Die ücrbotcne 5i^ouenfd)elte, bas oer»

fticgene S^^^uenlob bes ITIinnebienftes ^abcn an i^rer IDiegc geftanbcn;

unb ber rittcrlid)e Kampf für bic Dame roirb burd) ben J}ol3liommcnt am
l)äuslid)cn Qerbe in ben Sd)atten geftcllt. Sd^lie&lid^ fi^t ber f}zxx bes

fjaufcs gebudit in ber (Edfee unb fagt kein lDörtd)cn, um ben Drad}en in

feiner fricbli(^en Stimmung 3U erhalten. — IDirkt bas bcftänbigc f)er»

aufbefd)rDörcn ber berül)mten £iebcspaare in biefer erften bcutfd^en (El}e=

tragöbic bod) auf bie Dauer ermübenb, fo ift bagegen im „löcinfc^rDclg"

ber Heid)tum ber pi)antatie gar nid)t genug 3U beu)unbern. Der einfame

tErinker, beffen licbftcr Bu^lc im Keller liegt, kann fic^ in großartigen

£obfprüd)cn feiner f)crrin, ber Kanne —
- benn ein Bcc^ier täte es ni(^tl

— gar nid^t genug tun unb unterbricht feine trunkene £itanci nur, um
btn tCrank ]^erunter3ugie6en. IDifeig roirb ber Hefrain „ba ^ub er bie

Kanne unb trank" n\6)t 3um Si^lufe ber Bbfäfee, fonbern 3U i^rer (Einleitung
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gemalt, unb inbcm bie Seile am Sc^tufe toieberfee^rt, täfet fie nod) in eine

Unenblid)keit bes tErinfeens hineinblicken. —
Der n)einf(^rDeIg — ber in einem fd^mä^eren „IDeinfdjlunb" nad|gea!)mt

tourbe — trinkt; in ber „tDiener tTTeerfa!)rt" toirb gefoffcn. Der nS^^^"
benleere", ber fie gebid^tet Ijat, oerftanb einen fd)on bem Hltertum bekann»

ten $d)U)ank Dor3üglid) 3U erneuern; in ber (Eed)nik, im Übermut, in bem

Spiel mit ^raum unb lDirklid)keit ein preiswerter Dorläufer Haimunbs

unb ber IDiener 3auberpo}(e ; obrool^l er fclbft kein (D[terreid)er ift. — (Eine

(Be[ell[d)aftlDiener„pi)äaken" ift in jene angenel)me IDeinftimmung geraten,

in ber man für alles J}ol)e unb (Brofee mit Rührung fofort 3U f)aben ift. Sie

tDollen anä) etmas (Brotes tun — bie pilgerfal)rten unb Kreu33Üge finb

fo oerbienftlid) — mit einemmal finb fie auf ber ITTeerfa^rt, fd)iDanken com

Sdjiff gefc^aukelt unb roerfen ben einen 6enoffen, ber an bem Sturm fd)ulb

ift, um bas Untoetter 3U befänftigen, als (Dpfer in bie empörte See. 5^^^^^^

brid/t ber Hrme bei bem Stur3 aus bem Sanfter Hrm unb Bein, fo ba^ ber

IDeisl)eitsfpru(f) bes 18. 3al)rl)unberts : „tutius peregrinari domi", „am
beften reift man, roenn man 3U Ejaufe bleibt" feine lDal)r^eit einmal nid)t

betoäljrt . .

.

ntit bem „Kleinen £ucibarius" (nad) einer in i^m oorkommenben

(Deftalt früher fälf(f)lid) „Seifrieb J}elbling" genannt; (Dfterreid) 1283 bis

1299) kommen roir toieber auf btn Boben ber ernften 3eitfatire 3urück. Srßi=

lidj finb biefe Satiren — fünf3el)n roie bie „(Eibgenoffen" bes (Eberlin oon

(Bünsburg, jene berühmten 5lugfd)riften ber Reformations3eit — keine IlTei*

fterroerke mel)r, unpoetifd), übellaunig, monoton ; bod) liehen fie fid) im 3roeis

kn tEeil, nad)bem ber Derfaffer bem lateinif^en Bilbungskated)ismus „£u=

dbarius" bie (5efpräd)sform abgelernt l)at. Der (Ebelknappe öertritt bie

neue 3ugenb, bie roieber gut öfterreid)ifdj, ritterli^, ibealiftifdj fein roill

unb fid) ba3U bei bem Did)ter Rats erholt; bie ftarke Betonung bes par=

tikularismus ift fe^r 3U bead)ten. — Der Dieter ge^t öon btn fo3ialen (Er*

fd)einungen aus, gibt aber eine oollftänbige ^ugenble^re
; fpe3iellere Hnlei=

tungen roaren längft oorangegangen, fo eine auf ^ann^äufers Hamen gc=

l)enbe „tEifd)3ud)t" ober ber „Jüngling" bes (Dfterreic^ers Konrab oon

^aslau (um 1270), ber au^ me^r bie äußeren Hnforberungen betont:

augenfd)einli(^ kamen ben I^öfifd) tuenben i)elmbre(^ten aus bem Bauern«

ftanbe oielfad) oerrDal)rlofte Ritterföljne entgegen.

3tt f(^on in bzn le^tgenannten £e]^rgebi(^ten ber Hnteil ber Satire unb
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gar öes {)umors gering, fo traben anbere (5nomtker \\ä) qan^ bem (Evx\\t, [a

3um n^eil öer S^i^^^^i^^^it gerocil)!.

Diefc reine (Dnomik ftel^t natürli^ 3U ber Spru^bid^tung in befonbers

enger Besteigung, bie nad) H)altl)er bebeutenbe tneifter I)ert)orgebrad)t Ijaitt :

Bruber IDern^er ein (Dfterrei(f)er (1230—1266), ein eifriger Ceilne!)«

mer an ben poIitif(f)en Uteinungsfeämpfen, in benen er eine mertoürbige

Unabhängigkeit bes Urteils beicies ; ein oielerfa^rener IDanberer ; als Did)*

ter me^r burd^ bie Kunft, feine politifd^en S^ugblätter originell einsuleiten

unb prägnant ab3u|d)lie6en l)eroorragenb als burc^ toal^rl)aft poetifd)e Be»«

gabung, übrigens eine roürbige unb fr)mpatl)if(^e Perfönlid^keit ; unb Rein»

mar oon Sroeter, um beffentroillen ber von E)agenau Un Beinamen bes

„Hlten" erl)alten ^at, toa^r|^einli(^ aus nieberem Hbel (in ber (Begenb oon

Brud)fal) geboren, ber bas f)orn bes politi[d]en Kampfes (1227) aus löal«

t^ers i}änben nal}m, ein eifriger, \a leibenf^aftlid)er (B^ibelline, ber parobie

unb Satire me^r als IDern^er geneigt, gan3 auf Deutlid^lieit unb unmittel-

bare lOirkung gerid^tet, „ein reblid^ unb fittlid) ftrebenber (Beift, nid)t reid^

an 5ormen, aber auc^ ni(f)t formell oermaj^rloft, ni^t tief in ber Huffaf-

|ung, aber ftets getDiffen^aft unb tüchtig" — fo djarakterifiert Roet^e biefen

bem Urlaub VOaltljzx oon ber Dogeltoeibe befdjeiben folgenben (Buftao Pfi»

3er ber mittel^od)beutfd|en Seit.

Iltit Iöaltl)ers Hamen ift auä) ber bes bebeutenbften $t}ftematikers unter

bzn mittelalterlid}en (5nomikern Derknüpft. ^l^omafin oon Sirciaria

((ierd)iari in S^aul), ein italienifd)er Doml)^rr, ift ber erfte ni(^tbeutf(^e

Poet in beutf(^er 3unge; unb fein £e^rgebid)t (1215—1216 oerfafet) ^at

er ausbrücklid) btn „lDälfd)en (ba\i" genannt. (Huc^ biefe Perfonifikation

ber(5ebid]te ift (Epigonenart; fo nennt i)ugo oontErimberg bas feine ben „Ren»

ner", roeil es in alle £anbe laufen foll — ober 5i^^ili9^<it^ ^^^^^ f^ine Hie»

jant)riner an: „Spring an mein IDüftenro^ aus Hlejanbria !") Hud^ er ift

kein tDirkli(^er Did)ter; aud) er ift eine tüchtige unb oertrauenerroeckenbe

Perfönlic^keit. (Er gibt einen richtigen Kurfus, beginnt mit ber (Erstehung

ber ritterlichen Jugenb, biefer E)auptforge ber öfterrei^ifd)en Did^ter, unter

benen er gelebt Ifat, unb ge^t bann 3ur (Erörterung ber oier ritterlidienKarbi»

naltugenben über: ber ftaete, bie bei i^m etroa 3ur „Suoerläffigkeit" mirb

(eine (Eigenf(^ft, öie ber fogenannte Seifrie^ Qelbling bei feinen jüngeren

£anösleuten befonbers f^mer3li(^ oermifete !); ber mäse, bie mir fd)on mit

„fjarmonie" überfe^t ^ben; bem re^t, bem (Beredjtigkeitsfinn, unb ber
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mtltc, btx SxtlqthxQ^tit. ITtan könnte formulieren : er(t öie Pflichten gegen

[t^ felbft, bann öie gegen anöre ; unb roieber : erft öie (Befinnung, öann öie

Betätigung — eine 0rönung, öie noc^ ganj öem ^öfifc^en Jöealismus tnU

fpri^t.

Das Beöeutenöe nun an tEf)omafin, öer ein eifriger Än!)änger öes Papjtes,

ein Ke^eroerbrenner unö $cE)uImeifter i[t, ift öies, öa§ er als öer einsige

gan3 folgerichtig oerfuc^t ^at, öen Kompromiß 3U)i[cE)en IDelt unö Kirciie

3uftanöe 3U bringen. (Er nimmt öie ^öfifd)en 3öeale als eine gegebene

tEatfacfje unö fud)t nun öie Romane oon Criftan unö parcioal, oon Diöo unö

Penelopc in öen Dien(t öer ritterlid)en (Er3ie{)ung 3U (teilen, wk man König

Daoiö unö König Salomo, Htaria unö ITTagöalena längft 3U Dorbilöern

gemacfit ^atte. Unö roenn er (id^ 3U kräftigem pat{)os erl^ebt, inöem er öen

djriftlid)en Höel öeutfd)er tlation als öen beften in öer IDelt 3ur Befreiung

öes I)eiligen £anöes aufruft, öann begreifen roir rDo!)l, öaß er öen miles

Christianus liebt unö braud)t, aud) roenn er nod) mel)r Ritter als (El|ri(t fein

[ollte. — tC^omafin ift aud^ in feiner Begabung öer red)te $ol)n feiner 3eit.

$eelen3uftänöe kann er nad)fül)len unö (r)ielleicf)t oon einem Ders £id)tens

fteins angeregt) öen tEraum öes Hrmen, öer fi(^ reicf} träumt, anfd)auli^

ausmalen ; öem Beöürfnis nad) Hnfd)aulid)keit öient er öurd} „preöigtmär«

lein" aller Hrt, 5^^^^^^, „Sinnbilöer, öie teilmeife aus öem p^rjfiologus

ftammen, Beifpiele aus öer 3eitgefd)id)te". Itur— poetifd) 3U öurc^geiftigen

bleibt il)m oerfagt unö cor öer 3Ünöenöen Reöegeroalt öes Don öer Dogel«

toeiöe ftel^t er töie oor un^eimli(^er J}ejenkunft unö kann nur i^re feelenocr»

roirrenöe nTad)t beklagen.

(5an3 aus öeutf<f)er (Befinnung finö öagegen öie anmutigen kleinen £e^r»

geöid)tc Don König lEirol unö öem fyxxn oon IDinösbad) geboren — beiöe

Dolkstümlidje ftrop^ifd)e poefien aus öem (Befolge öes größten öeutfc^en

Ritteröid)ters, oon XDolfram beöingt roie Bruöer IDern^er unö Reinmar oon

Sroeter es oon IDaltl)er finö.

Der „König tEiroI oon $d)otten" {nadf 1250) roill, roie öer IDälfdie

(5a\t, roeltlidien Ritterfinn mit kird)lici)er S^^ömmigkeit oerfd)mcl3en ; frei«

li^ kam gleich ein Sortfe^er, öer öas für unmöglich ^ielt unö öen Dater

oon feinem So^n 5i^iöebranö 3um asketifdjen Der3id)t auf öie IDelt über*

reöen lie^ ! Hber öer alte König riet 3U tapferem löiöerftanö gegen bas Un^

redjt; ja nac^ Baefeckes DTeinung läfet fi(^ öie gefamte £e^re öes Daters

auf öie Sormel bringen : ^nöle fo, öa^ öu in öer Beörängnis Si^eunöe ^aft;
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was ütellct^t aus einer urfprüngli^ epi[d)en Situation 3U erklären ift:

König ILiroI pon S^i^^^Tt bebrängt ermahnt feinen So^n roie (Burneman3

öen Parcioat.

(Ein fränkif(^er Ritter von IDinbesbad^ ift ber <Eponi)mus eines anbern

£e!)rgebi(^ts ; unb auä) I)ier ift bem „IDinbsbefee", ber feinen So^n unter ««

rilltet, gteic^ bie ,,lDinbsbekin" na(^gefd)iÄt roorben, bie bie ntäbd)en Ief)rt.

— Huc^ ber IDinbsbefee beruft fid^ auf bie (Befd^idjte von (Bal^muret roie auf

bie von Jubas; bie Si^auenliebe ift i^m bas roid^tigfte ITlittel 3ur Reinigung

unb £äuterung ber Seele, unb bie Untreue ift in ber Bibel als (5ift für

Seele unb £eib oerrufen.

Die Stropl)en beginnen regelmäßig mit ber Hnrebe an ben So^n, ber

gern (töie bei Bruber lOern^er unb anbern) tirn (Blei(^nisrebe folgt, bie

bann im Hbgefang aufgelöft roirb. 0ft finb babei fpri(^roörtli(^e IDenbungen

benu^t. Denkt man fidj Hnrüenbung unb Huflöfung fort unb nur bie (Bno«

men in georbneter Solgc aneinanbergereil)t, fo roürbe man ein äl^nli(^s

Bilb erl)alten, roie es bie bebeutenbfte beutf(^e Spru(f)bid)tung ober oiel*

me^r Sprui^fammlung toirkli^ barbietet: S^^^ibanks „Bef^eibenl}eit".

Der tEitel ift leicht mi63Ut>erftel)en ; „bef^eiben" ift ber „Befdjeib roeife",

unb ba rDol)l ber ttame bes Dicf)ters fr)mbolifci) 3U Derftel)en ift, könnten roir

etroa überfe^en: bies Bud) foll 3eigen, toie ein UTann oon unabl)ängigem

Urteil ben £auf ber IDelt anfielt. Das ift in ber JLat ber ^n^^tilt. IDie bas

„Dolkslieb" feinen Rei3 ber üollkommenen Übereinftimmung üon IDollen

unb Können oerbankt, fo lüirb au(^ in biefer Dolksbibaktik nur genau bas

ausgefprocf)en, roas jebem klaren gefunben ITIenfc^enoerftanb 3ugängli(^

ift, bies aber mit getoinnenber Kraft unb Hnf(f|aulid)keit. Die gefamte (Er-

fal^rung oon (Benerationen nad)benkli(^er Deutfd)er ift kur3 unb knapp in

S(^lag' unb Spric^roortform 3ufammengefa6t, üielleid)t o^ne Un reid)en

n)i^, ben bie Spri(^n)örterfammlungen bes 16. 3a^r^unberts 3eigen, bafür

aber roärmer, anf^aulic^er. Der Spri(^ix)ortbid)ter bes 13. Jal^r^unberts

(1229 ift ein fi(^eres Datum) ift no(^ nic^t ber bittere enttäufd)te Skeptiker,

ber bie graufamen (Erfahrungen 3rDeier 3a]^rl)unberte bes üerfalls hinter

ficE^ l^at; nTenfcE)enkenner Ifzi^t noc^ nicE)t, mie feit bzn großen fran3öfifd)en

Pfijc^ologen, nur ber, ber bie ITIenfi^en oeradjtet. — 5i^eibank kann roirklii^

geiftreic^ fein, toenn er 3. B. pointiert fagt: lieber plagen fid^ bie ITtenf^en,

um in bie J)ölle, als um in btn l)immel ^inein3ukommen, ober : ITtinne be»

lel)rt mand)en, bis er fie felbft perlernt l^at. Don btn Sinnbilbern bes p^t)»
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ftologus mac^t er rcid|li^ (Bebrau^ un6 fügt 3aI)Ireid)e äl)nlid)e Husbeu«

tungen ber tEicrtoelt ^in3U, and\ parabelartige $prü(f|e von groger Kraft

:

$d|ltmm fte^t's um öen $alktn, toenn er 5U Jufe na^ tTa{)rung ge{)en mu§ 1

ein Bilö, bas bas $(f)illeri((^c t)om Pegafus im Joc^e an tragif(^er (Betoalt

übertrifft. 5^^^^^^^ ^^^^ nu^t er überall bie IDeis^it auf ber (5a|fe; oft

gel)ört il)m nur bie Sormulierung — aber bas gilt aud) von (Boet^es Sprü*

d|en in profa unb in Derfen ! — oft nur bie Hnorbnung, bie unter ber S\x^=

rung ber Stidiroorte Utinne ober Creue, Surften ober Pfaffen bie ^aupt*

tl)emata öes £ebens iiettenförmig befpridit. (Eine S(^ilberung über (Er*

faljrungen auf bem Kreu33ug — „oon Hkkon" — oerankern bie 3eitlofen

$prü(f)e in ber (Begenmart. Rnä) S^^i^ci^^ fte^t 3U Kaifer unb Heid), unb

gelegentli^ i(t er Dichter genug, um VO. 6rimms unmöglidien (Einfall, er

[ei mit IDalt^er oon ber Dogeltoeibe eine Perfon, roenigftens einen Hugen*

blick lang begreiflich finben 3U laffen. Himmt man nod) bie ^er3lid}e S^öm*

migkeit ^in3U, fo öarf man bies Bud^ uwl^l bas befte „£aienbrer)ier" in beut«

(d)er Sprad)e nennen.

Die eigentlid|e ^eimat fold)er (Bnomik aber bleibt bie Profa ; aud) 5^^^^=^

banks Sprudle finb oft nur eben gereimt, mel)r nod) tEl)oma(ins ITta^nungen.

Die mittell)od)beut[d)e (Epod)e roäre keine oolle Blüte3eit, roenn (ie nid)t aud}

grogeprofabefäge. Sreilid)tr)ar bie nur auf einem (Bebiet möglid) : nur bie

Kan3el roei^te bie ungebunbenc Hebe 3U künftlerif(^en Hnfprüd^en. Überall

fonft mugte nod) bk Dersform als Husbrudi ber gel)obenen Sprache 3U bem

gehobenen Jnl)alt !)in3utreten, follte literarifd)e (Beltung gemonnen toerben.

Hber 6ie Prebigt roar vorbereitet : geittlid)€ Did)tung l^atte fii^ i^r liebetjoll

genäl)ert ; un6 bts 5^«^3 oon Hfji(i grofee Did)ter[eele Ifatk bie Prebigt' mit

bem l)ellen 5^uer ber Begeifterung, mit ber innigen IPärme bes perfönlid)ften

(Erlebniffes^, mit ber f)er3lid)keit ed)te[ter lTtenfd)enliebe erneut. Hus feinem

©rben ging benn au^ ber grofee Prebiger l)erDor, ber bie mittel^oc^beutfdje

Profa uns faft allein, aber muftergültig oertritt: Bertl)olb oon Regens«

bürg, ber propl)et ber inneren IlTiffion, ber (oon 1253 an) bis 3U feinem

tEob (1272, 14. De3ember) Deutfd)lanb unb bk Hebenlänber burd^3og unb

mit feinen Prebigten öiele tEaufenbe an bie im 5reicn errid)tete Kan3el 30g.

Bertl)olb ift Bufeprebiger : bie Buge erft kann erringen, toonad) bie 3eit

led)3t, innere befeligenbe Hul)e. Rber neben ber Schärfe eines Saoonarola

befi^t er, roas bem größten italienifd)en Prebiger abgel)t, bie Htilbe, bas be«

fänftigenbe Dertrauen auf bie (Büte 6ottes. (Er ift eine burd)aus finnige



190 mittelf)od)bcutjdjc Seit

Xlatux, öem inneres unb äußeres £eben fic^ gegenfeitig erhellen. VOk er aus

öer lDir{iItcf)keit bie padienöften Dergleid^e wdliit, fo öurd)bringt er bie Dinge

bes täglichen £ebens mit bem (Beift eröiger Hnbad)!. „(Bottes Hnfd)auung

ift alfo t)or3ügIid) unb füge, ba^ man i^rer nie gcfättigt töirb. So marb nie

einer IHutter il^r Kinb fo lieb, ba^ fie ni^t, roenn fie es brei Cage ol^n

Unterlaß anfeilen rtwllte, o^ne fonft ettoas anßurü^ren, am üierten H^ag bo(^

gern ein $tü(fe Brot äfee." — Überall löirb bie überfinnlid^e Betrachtung

am Greifbaren, Hnf(^uli(^en, ja Hlltäglid)en genä!)rt. „Du liannft bic^

tDo^l eine Seitlang am toeltlid^en Rcid)tum oergnügen. Hber gegen ben

^mmlifdjen Reichtum gehalten, ba ift bas, als ritte einer auf einem fd)nellen

Roß raf(^ an einer Krambube iwrbei, unb toürfe in bzn Kram nur rafc^

einen Blidfe unb blickte toieber fort — ." ITTan l^at i^m gerabeßu „Dorliebe

fürs Bilberbuc^artige" üorgemorfen, unb rDirMi(^ aus feinen prebigten lie^e

fid) eine fortlaufenbe Bilberbibel sufammenfe^en ; aber toas für Bilber finb

es! IDic einfach unb überseugenb, lofe Max umriffen! (Er fü^lt fid^ mit

[einer (Bemeinbe in ooller (Einl)€it. IDo (5eiler Don Kaifersberg als ber geift»

reid)e tltobeprebiger aufsufallen, in Derrounberung 3U fe^en liebt, tx)o Hbra«

l}am a Santa (Elara als ber £iebling ber frommen (Befellfc^aft fie au(^ ju

beluftigen ftrebt, roirb Bert^olb einfad) 3um Dolmetfc^, ber in bie $pra(^/e

tts Dolks, unb bes Bürgertums insbefonbere, überfe^t, tüas Bibel unb Kir*

c^enoäter lehrten. Hus ben se^n Geboten roerbcn 3el)n nTün3en mit je 3tDei

geprägten Seiten — man fie^t auc^ ^ier bie realiftif(^e Unterftrömung 6er

„emblematif(^en", finnbilbernben £iteratur.

Die beutf^e Berebfamkeit oerfank nod) raf(^er als bie beutfd^e Dichtung.

Daß Bertl)olb fi(^ felbftüerftänblit^ an lateinifd^e Dorbilber anf(^lo§, töie es

jeber c^riftlid^e Prebiger tut, ma^te feine Reben ni^t unbeutf^ ; ber (5egen=

\a^ 3U)if(^en fremben 3^^o,Un unb ein^imifc^er Hrt, ber bzn Srauenbienft

oon Hnfang an bebro^te, toar ^ier nid)t tDirkfam. löo^l ift aud^ in anbtxn

£änbern bie Blüte ber prebigt merkroürbig plöpc^ emporgefd^offen, um
gleid) toieber 5U üertoelken toie bie Hloe : Saoonarola roirb oon Dorgängern

unb na(^folgern burd^ keine geringere Kluft getrennt als Bert^olb, unb nur

5rankreic^ unö (Englanb l^aben gan3e Reihen großer Prebiger ^erDorge»

brad|t. Hber es bleibt bo(^ ettüos Rätfel^aftes in biefer Derein3elung bts

Rteifters ungebunbener Rebe. 3u prebigen gab es bo^ Gelegenheit genug,

unb für bie Dankbarkeit bts Publikums fprei^en no^ bie (Erfolge Geilers

oon Kaifersberg. (Es finb uns [a auc^ anbere Prebigten no:d^ erhalten ; aber ber
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Itame BcrtI)olb$ bleibt Dercin3clt: aud^ fein £e]^rer Vavib von Hugsburg

ift ein ntann öcr „Sdixzihz" un6 ni(^t öer „Hebe". „Ceci tuera cela*', läfet

Dictor i)ugo ben Hrc^ibiakonus von ITotre Dame fagen : büs Bu(^ mirb f}err

über btn Dom. Dielleii^t roar es 3unä(^[t bie immer ftär&ere tCenbens 3um

„Bii<^"/ 3um S^rifttoerk, 3um Ceferoman, 3um £efege5id)t, 3ur £e{eprebigt,

bie bie münblic^e Berebjamiieit erftiÄte — genau toie es nac^ Iltartin £utl?er

gefcfia!^.

Denn mit ber t6]kn ITtünblic^kcit ge^t es überall 3U (Enbe : bie ITteiJters

fi^ule künbet fi^ an, in ber ein rDo!)Ipräparierter Dortrag oor einer wol^h

präparierten (5emeinbe audj ben legten $d)ein ber Jmprooifation oernid)tet,

bzn bie Hebe, bie Prebigt, bas £ieb nid)t entbehren mögen. Das im engeren

Sinne £iterarif^e kenn3ei^net bie legten £t}riker : unmufikalif^e Strop^n,

geteerte Hnfpielungen, unaku(ti[d)e Heimfpiele, profaifc^e (Bebanken. tDoI)l

bli^t no(^ einmal ein glü&licE^er ITtoment auf, mie in ber fd)önen (Elegie

eines bürgerlichen Poeten aus Konrabs $d|ule, ber fid^ ben „IDilben Hie*

janber" nennt, oiellei(^t töeil er ratlos toie ber IDelteroberer an btn pfor«

ten bes oerfd)loffenen parabiefes ftel}t: fo blicfet er hinein in bie eigene Kitib-

!)eit unb i^r (BlüÄ. ITTag er biblif^e, antike, IDalt^erifdje ITTotioe auf=

nehmen — alles ift behauptet toorben — ed)t beutf(^ ift biefer Did^ter ge=

toife, ber als erfter bie (Erbbeere aus bem grünen ITToos l)eroorglän3cn fiel)t

unb fpielenbc Kinber, ein bid)tenber ITTori^ oon Sc^roinb, in eine märdjen*

^ft=nebell)afte Htmofpljäre bringt 1 Hber fonft ! Die „5ci^renben" mad^en

bie Di^tkunft 3um 6efäfe perfönli(^er Bettcll)aftigkeit; unb roenn es i^r

Derbienft ift, \tatt ber ejklufioen nTinnebid)tung toieber eine gemeinoerftänb*

li(^c Poefie gefd)affen 3U l)aben, fo opfern fie bafür alle Bilbungsanfprü(^e

nur 3U roillig. Die „Spielleute" gar, bie unterfte Hafte ber HTinnefingerrüelt,

finb nur nocfy bie tlToräne, bie ber auf feinem JJaupt mit eiöigem Schnee be*

beckte (5letfc^er mit fid) fü^rt, inbem er langfam 3U f^mel3en beginnt : un*

reines IDaffer, oon allerl)anb fremben Beftanbteilen getrübt. Jn ber Ders»

kunft ^wax htl^anpUt fid) nod) lange bie gute lErabition; fonft aber ^ann ben

größten unter ben 5<i^i^cnben, ben HTarner (nad) 1230; als alter Htann um
1280 erfd)lagen) bo6) nur bie (Delei^rfamkeit über anbere reimenbe Dibak=

tiker crljeben, unb allenfalls bie logifdje Hrd)itektonik feiner Stropi^n. Die

(Ee(f/nik roirb allgemein 3ugängli^ ; ber 3ube Süe3kint oon tErimberg bid)tet

iDie ber Hteifener (1273—1303) ober ber berül)mte Hteifter Stolle (aus ITtit«

telbeutfc^lanb 1256—1285), ber — fd)on gan3 meifterfingerifc^ ! — burc^
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öic !)cr[tellung 5er umttänölic^cn „Hlmenttoeife" [einen Huf getüann. VihxU

gens gilt oon i^nen allen, was Zabv\ tTtilforb von £ui(en fagt: er^t^cn

mu^ man fte, um il^nen ein 5ünk(^en (Beift ab3U3toingen. 3" $d)eltftrop^en

können fie gan3 rDtfetg jetn, roenn jie bte aufönnglt(f)e Dtrtuojität eines Xit^

benbu^lers ober 6en ©ei3 Rubolfs oon f}absburg oerfpotten ; aud^ im <Bc«

bet gelingt mand^ ^er3lid)er tEon ; aber tlatur, UTinne, jebe inbioibuelle (Er«

finbung merben in bzn heruntergeleierten 5oJ^n^ß^Ti unerträglid^ cnt(tellt.

ntan mufe faft frol^ fein, bag bie bürgerliche Dichtung in ber ©elel^rfamfieit

ein neues ITTittel ber (E^Mufioität fanb unb bas Bürgertum in bem tDunjcf),

feine eigene, toeber !)öfifcE|e nod} oolfestümli^e, £iteratur 3U befi^en einen

neuen (E^rgei3 — fo kam boäf toieber etroas Perfönli(^es in bas leere (Be*

^äufe biefer Dii^tung. Hubolf oon Rotenburg in £u3ern (um 1257)

mit feiner gelel)rten (5eograpl)ic, ber Sdjulmeifter üon (E3 gelingen, ber

bie alte Itletap^er ber allegorifc^en Kleiber ausbeutet, enblicf) bie beiben

berühmten Duellanten, bie fd)on faft bem ITTeifterfang angel)ören: ^ein«

ric^ S^ciuenlob oonlTTeifeen (1278 im i}eere Kaifer Rubolfs; geft.29.tloa

oember 1318) unb Regenbogen, angeblid^ ein $^mie6, ber Jrauenlob in

nTain3 traf unb oielleid)t toirklid) mit i^m ein Sängerturnier nad) bem HTu«

fter bes fabelhaften lOartburgliriegs ausfod)t — roie trift nel)men fie fic^

alle no(^ neben ben legten Utinnefingern oon ber eckten Hrt aus ! 3a noc^

bie fpäten Iladifa^ren bes ITtinnefangs, Fjugo oon ITTontfort (in Dorarl»

berg 1357—1423) unb befonbers 0stDalb Don IDolkenftein (in Cirol

1367—1443) lidbzn mel)r üon bem, toas im Iltinnebienft grofe unb im UTin«

nefang roatjr gexoefen ift, als biefe gefprei3ten Derfifikatoren.

IDie 6ie eigentlid^e £t)rik, fo toaren il)re ttebenformcn rafd) oerfallen. Das

tEagelieb, bas gegen 1190 in (Dfterreid) feine eigenartige (Beftalt erl)alten

liatk, töurbe in tE^üringen ber pror)en3alif(^en Hlba näl^er gebrai^t, bie

ben lt}rif(^en (E^arakter insbefonbere burd) btn Refrain l^eröor^ebt. IDolf*

ram geftaltet es in epifd)en Con um, o^ne bie li)rif(^e Sörbung 3U opfern;

anbere fteigern bie bramatifdje Spannung. Dann kommt mit £id)tenftein

bie rationaliftifd)e Reflexion über bas tEagelieb, erfc^üttert feine 6runblage,

bie eben barin liegt, ba% ein ITtoment ^öc^fter (Erregung keine tDa^rfdiein«

lid)keitsunterfuc^ung 3uläfet, unb fül)rt es auf ben löeg ber Ballabe, bie 3U

bem perfönli(^en (Erlebnis keine Be3ie^ung me!)r l^at; unb bod) toar aus

biefem, aus bem Bebürfnis ftarker tiaturen, fid^ in verbotene Situationen ein*

3ufül)len, bie ganse merktoürbige unb beroeglii^c (Gattung einft entftanbcn

!
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(Epifd)=Ii)rifrf} voav bk bei uns feltenc, in S^cinfercid) (el)r beliebte 5orm 6er

Paftourelle: fie tüiöerfprac^ btx Si^tion öer rein ^öfif^en IDelt, roeil fie

5ie Bäuerin 6em Ritter 3U na^e brad)te
; fie toar überfyxupt oor lteibl)art

3U reali(tifd), nadf if)m 3U einfach unb fyit nur bei i^m unb toenigen ITad)*

folge gefunben : bei Hcifen, bem (Eann!}äufer, Dielleid)t nod) bei bem Surften

IDi3laD von Rügen (1284—1305), ber überhaupt gern eigene IDege ging.

Die Roman3e, bie eine epifd)e Situation lv}X\\ä) entmicfeelt, ift gan3 Derein=

3elt : fie ftanb bem Dolkslieb 3U na^ unb nur roer beffen Hrt aud) fonft an=

nimmt, loie IDalt^er, ber (Dfterrei^er Starkenberg, ber ^er3og Ejeinrid) oon

Breslau (1270—1290), Reifen biä)tti roo^l einmal in ber Hrt ber Roman3e ;

bis £irf)tenftein in feinem „5rauenbienft" bie „Roman3e feines £ebens"

fd}reibt. Das Zan^Utb toar nad) ber gefä^rlid) glän3enben (Enttoicklung

bei Reibl)art rafd) unfeünftlerif^ geroorben.

Hur eine Rebenform ber£r)rik hxadite iljre reifftejru^t erft 3ule^t l)ers

Dor: bas Kampf gefpräd). 3n S^^onkreic^ toieberum eine £ieblingsform,

red)t für bie an „fpi^er Rebe" fi^ erfrcuenben (Ballier gefd)affen, roirb fie

in Deutfc^lanb lange oemai^läffigt, roo bafür bie Duettform, ber „IDed)«

fei" gepflegt roirb : Stropl)e unb (Begenftrop^ auf 3U)ei Perfonen oerteilt,

bod) o^ne bialektifd)e (Enttoidilung. — (Es ift ni^t unbenkbar, ba^ auf ber

lOartburg toirklic^ 3tDif(^en ben Did)tern IDettkämpfe ftattfanben; geijört

bod) au^ bas ein3ige eigentlid)e mittel^d)bcutfd)e Kampfgefprä^, b^s tu*

genb^aften Sd)reibers Dialog 00m E)ofleben, tEl)üringen an. Unroirklid^e

3rr)eikämpfe toaren ja roieber^olt ausgefod)ten morben 3roifd)en (Bottfrieb

unb n)alt^er, 3rDifd)en IDaltljer unb Reib^art, 3tDif^en Reibl^rt unb be*

ftellten „Sd)eltern", bie i^m im Huftrag ber beleibigten Bauern antroorteten.

Bei ben S^^i^^^^cn toerben tatfäd)li(^e ^erausforberungen unb Hntroorten

baraus: Singüf (um 1257, roo^l ein Rlittelbeutfd)er), öoll gelehrten Dun«

hels unb Dünkels, kämpft fo mit Rümelanb, einem S^toaben ; ein anberer

Spielmann mit faft bem gleid)en Berufsnamen, Rümeslanb (£anbburd)ftrei*

^er), bici^tet ein Rätfel roiber ben RTarner,unb berlTTei^ner greift biefen l)eftig

als ungelel)rten ^albkenner bes pi^iifiologus an. 3^ biefe (Erabition ftellt

fid^ bann ber berül)mte Kampf f)einrid)s oon RTeifeen (um 1250 geb.), ber

„5rauenlob" genannt tourbe, roeil er bas VOoxi „S^<^^", (Bebieterin, u)ie=

ber 3um S^lagroort mad)te (XDaltljzx l^atk nod) mit allgemeinerer (Balan=

terie „Q)eib" für eine l)öl^ere Be3eic^nung erklärt) unb jenem Regenbö*

gen, beffen gleid)falls mifeoerftanbener Rame nad) neuerer (Erklärung nic^t

nietjcr, £ttcratur* 23
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bas I}immels3eid)en htbzntti, fonbem htn Spklmarm, ber eifrig ben Bogen

betDegt. — 3^r Kampfgcfpräd^ könnte tDotjl ed)te Stü&c enthalten. E)ier

^anbelt es fi(^ bo6) toenigftens toieöer um prinsipielle, nidjt blofe um per=

jönlic^e Sragen : Regenbogen tritt für bie alte Hrt ein, oon ber S^^ciuenlob,

gan3 unb gar gelehrter Bui^bic^ter, nur no^ bie Si^ctuenoere^rung übrig

fyit (Er fü^lt fic^ als ber Itteifter ber neuen Kunft, feanselt IDolfram, Wah
t^er unb Rcinmar als übertounben ab, bie nid^t fo ticfjinnige Rätfei loie er

If'dtizn aufgeben können. Sule^t mifd|t fi(^ in btn Kampf — ^ie „Stau",

^ie „tDeib \" — nod^ Rümelanö.

Hber tiefer greift bas erbi^tete gro^e Kampfgejprä^ : ber IDartburg*

ferieg. Ober oielmc^r — es ift ein ganses tieft üon Kampfgefprä^en, bie

ineinanber gelängt 'finb. (Es fpiett um 1207, ift ober ein falbes 3a!)r!)un=

bert fpäter cntftanben.

IDie in ber (Elegie bes tDilben Hlcjanber bk mittel^o^beutf^e £i)rik me^=

mutig in i^re eigene ]^albmi)t^if(^e Kinberseit 3urückblidit, fo ^at fie im

lOartburgkrieg fid^ felbft bas ©rabmal errichtet. Die ein^imifcfje Didjtung

C^üringens ift burc^ Qeinrid^ oon Ofterbingen vertreten ; ein fold)cr ift

(1257) am tEl}üringer Qof na(^geroiefen unb mag gar tDol)l ein Poet ber

alten $d)ule geroefen fein, für ben ber l)öfifc^e ©efc^macfe ber Sammler liei=

nen Raum in i^ren £ieberbü(i|ern befafe. Denn gerabe in feiner J)eimat galt

ja ber ]^öfifd)e, fransöfierenbe Con alles. Des^lb preifen ^ier Reinmar,

IDalt^er, IDolfram unb als il)r Sü^J^er ber t^üringifd^e Strcitgebic^toer*

fäffer, jener „tugenbl)afte $(^reiber", btn £anbgrafen oon C^üringen—0f=
terbingen feü^n ben ^cr3og oon Öfterreid) (ber einl)eimifc^er Hrt nä^er, btn

£anbe$feinbern ein (Bonner blieb). Daneben mad^t fid^ sroar bie 5^^^^^

am Rätfelfeampf £uft, unb anberes toirb l)ineingeftofeen, roas ben (Begenfa^

ber Parteien oerbunkelt. Hber biefer ibleibt öocE) fi^tbar : es ift ber alte

tiefe (5egenfa^ 3rt>ifc^en beutfd^er tErabition unb frembem tltufter ; unb bies

fiegt. (Es ift mit Re(^t gefagt roorben, biefer Did)terkampf fei ben 3t)Mif(^en

E)elbenkämpfen im Rofengarten 3U oergleii^en: alle Ejauptnamen toerben

3um Kampf aufgerufen. So lieg auc^ bas Hltertum J)omer unb Qefiob mit

Rötfeln kämpfen, Hriftopl^anes bm (Euripibes mit Hif(i)lt}los.

(Ein foldies Kampfmärc^en bebeutet immer bm Hbfc^lug einer (Epo^e.

Unb fo aud) l)ier. Die Seit ber lUinnefinger ift oorbei ; noc^ me^r bk Seit

bes Rtinnefangs.

IDas überlebt i^n? Xiiäit roenig aus feiner (Ced^nik: ber Kultus ber
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Strophe, un5 bk (Brunösügc if)res Baus; bte Hnforbcrungen an bzn Heim;

ein fe^r beträd|tlici)er Dorrat an Soi^tncln, Bilbem, Heimpaaren. Hber 5o^

aud^ nid)t gan3 roenig von feinem toirkIi(^en Jn^alt. dwax nichts von

feinem (Seifte; ober boc^ oielmeljr man6)ts, aber bis 3ur Unfeenntlic^feeit

Der3errt. Der ITteiftergefang ift ja bo6] nichts anbers als bie organifiertc

£iteratur bzs Bürgertums ; unb feine ©rganifation fiommt 3uftanbe, inbem

ieber ein3elne Begriff ber I)öfifd)en Di&tung tDörtli(^ genommen, materia=

lifiert, oergröbert roirb. Der lUinnefang toar Didjtung für eine, roenn aud^

unfi^tbare, gefc^loffene (Befellfd}aft ; ber Itteifterfang loirb Did)tung für

eine tDirlilid)e gefd)loffene (Befellfc^aft mit Statuten unb Präfibium. Die

Kunft ber f)öfif(^en Zvjxik gipfelte in bem Hufbau einer feunftoollen Stropl^e,

in ber HTeifterfd)uIe roirb daraus bas plumpe (Bebot, eine neue Stropl^e 3U

erfinben — mag fie ausfe!)en toie fie roill. Die mittell)od)beutf(^e Did^tung

fe^te ein forgfältiges (Erlernen feiner Hegeln ooraus; fe^t ftej^en fie auf

bem Papier unb roerben oon ben ITterfeern poli3eimäfeig kontrolliert. Sb

ift es überall ; ber ITteiftergefang ift ber UTinnefang, aber aus einem arifto=

liratifd)en Künftler 3U einem pl}iliftröfen Plebejer geroorben.

Hllein er blieb bei allem ^o(f)mut feiner Begrünber fi^ feiner cblen Rh=

ftammung ftol3 beroufet. Der HTr^t^us Don ben „fieben ITteiftern ber Sing*

fd)ule", berü!)mten Htinnefingern, bie fie ftifteten, ift roieber nur ber fijm*

bolifd)e Husbrucfe biefes genealogifd)en Derl)ältniffes. Unb bies ift bas le^te,

raas an ber ^öfifdjen Did)tung lebenbig bleibt, als i^r (Epos gan3 unb i^r

£ieb nal)e3U gan3 erftorben ift: bas Bilb bes ritterlichen Di(f)ters. Hu(^

bies erleibet gefäl)rlid)e Umbilbungen ; ber nadjliomme pa^i \\6) ben Ht)nen

an unb macl)t neibf)art 3um groben Spagoogel. Hber fie oerebelt auc^ bie

(Beftalt bes n!ann!)äufer, unb in il)m roie im IDartburgferieg überliefert fie

bem 19. 3al)r^unbert Stoffe, aus benen (E. Zlj. H. Qoffmann, ^einrid^

Ejeine, Hic^arb IDagner einen gan3 neuen tiefen (Behalt geminnen follten.

Denn l)ier roenigftens, in bem feelif(^en Hingen bes Did^ters im Denusberg,

in bem geiftigen Kampf b^r Sänger auf ber IDartburg finb ber leibenfdjafts

lii^e (Ernft unb bie tiefe Sc^ön^eitsfreube öeremigt, bie allein bie periobe

unfcrer l)öfif(^en Dichtung innerli(^ groß unb äußerlich makellos ma(^en

konnten

!

13*
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1350-1500

/T^s ift in unfern Zaqen toicöcr ein lebhafter Streit über öas IDefen unb

y^ bk Hufgabe 6er £iteraturgefc^ic^te entbrannt. IDä^renb bie mel^r

p^ilologifd} gerichteten Dertreter [ie t)or3ugsrDeife als .(5ef(^i(!)te ber IDerke

unb iljrer Hutoren auffajfen roollen, »erfechten anbere, bie ber p^ilojop^ie

unb flft^etife nö^er fte^en, bie HTeinung, fie folle 3beengejd)i^te jein. Das
eine bringt fie, meine id), 3U fel)r in jenes (Bemenge oon (Einsell^eiten, bas

früher „(5ele^rtengef^i(^te" ^iefe; bas anbere fü^rt 3U jener Hbftraktion

unb Spekulation, bie bie lebenbige SüHe ber Sormen unb 3nöioibuaUtäten

oergeffen löfet. 3Ö6ßn9cf^^^tß • öas läfet fid) ^ören, toenn man barunter bie

(5,ef(^i(^te ber literarifc^en Jbeen oerfte^t. (Eine jebe (Epoche i(t burc^

beftimmte Cenbensen gekenn3ei(^net, bie fi^ in ber Stoffmaf)! vok in ber

Sormgebung, in ber £e^re ber H^^eoretiker toie in ber prajis ber Künftler

©erraten. Diefe 2^tzn löfen fi^ natürlirf) ni^t met^anifd) ah, fonbern be«

kämpfen unb burd^bringen fid^ ; unb es ift bemerkenswert, ba^ fie in kunft*

ärmeren (Epodjen, cor allem in feieren bes Übergangs, beutlid^er ^eroor*

treten, als in reicfjeren, in bencn bie gro^e daljl ber Talente, ber bebeuten=

ben IDerke, ber geiftreid^n (Theorien oft nur noc^ fc^mer bas „(LtntvaU

bogma" ober bie J)aupttenben3 erkennen läfet.

Die 3eit, bie oon ber (Epoche bts ITTinncfangs 3U berjenigen ber Reforma»

tion bie Brücke bilbet, ift eine fold^e kunftarme Übergangs3eit, unb i^re lite»

rarif^e Qauptric^tung f^eint mir bznn aud} unoerkennbar. Diefer Seit

fällt bie Hufgabe 3U, eine gan3 neue Hrt ber £iteratur oor3ubereiten unb

teilmeife um3ubilben, biejenige, bie im toefentließen bie Dorausfe^ungen

ber gefamten fpäteren beutf(^en £iteratur gefc^affen fyit: bie £iteratur

bes gebilbeten Bürgertums. (Es ift eine Hufgabe, beren SdjtDierigkeit

gering ift oerglidjen mit ber jener unglücklid^en Seit um 1500—1750, bie

eine gan3e neue £iteratur faft Don Beginn an neu fc^affen mugte. Die

frü^neu^o^beutf(^e periobe konnte ungleid} me^r übernehmen, fortfe^en,

umroanbeln. 3m großen unb gan3en möchte man faft fagen, es ^anble fi^

nur um eine allgemeine „Cranspofition". Das ariftokratif^e 3beal bleibt, es

toirb nur aus bem Hbeligen in bas 6utbürgerlici)e überfe^t ; bie er3iel)erifd)e

iQ[enben3 bleibt, fie roirb nur aus ber UHrkung auf bas ©emüt gern auf bie
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intellektuelle $pl)äre übertragen ; 5ie Jreube an btx Sorm bleibt, fie toirb

nur üergröbert unb oeräu^erlid)t. Hber biefe Hnberungen genügen, um aus

bem niinnefang ben ITteifter(ang 3U mad)en, aus bem (Epos bas DoKisbui^,

aus bem Kreu3ritter ben ttTr)ftiker. Unb roenn in rein äft^etifd)er Qinfid^t

tro^ aller Bebeutung £)einrid| Seufes unb ^ans Sa^fens unb tE^omas nao=

georgs ein ftarkes Hb(infeen Don ber i)öfy^ lDaltl)ers, IDolframs unb ber

ITibelungennot nid)t 3U be3rDeifeln ift, fo bürfen roir bie geroaltige (ErrDeite=

rung ber bicE)terifd)en unb literari(d)en HTöglic^keiten nid)t oergeffen, bie bie

Dertiefung burd) bie ITtt)ftik, bie Stofferoberungen buxdi bie DTeifterfinger,

bie neuen Kunftformen bes Dramas geujä^rten. (Es i(t eine Seit, toie Hebbel

ein ITtenf^ ift: geroaltig, tieffinnig, grobfinnli^, brutal, ooll ernften Kunft«

grübelns unb o^ne bie (Bnabe ber eingeborenen Formgebung ; in Hnregungen

unerfd)öpflicf), an oollenbeten IDerfeen arm; „ego3entrifd)" unb tod) im be*

iDufeten Dienjt einer I)o^en Senbung ; unb fo benn i^re Di^tung ein H^ud)

Doll reiner unb unreiner (Eiere.

IDenn tüir einen fo3ialen (Befid)tspunkt, bzn ber bürgerlichen £iteratur,

in ben ITtittelpunkt ftellen, fo 3tüingt uns ba3U nic^t blofe jenes immer ftär=

kere H}eroortreten ber bürgerlid)en $d)riftfteller unb Didjter, bas fd)on für

bie le^te 3eit bes Ittinnefangs be3eic^nenb toar; fonbern aud) berougte

(Eenben3en ber £iteratur felbft. Bei bem ITTeiftergefang ift ja bie Betonung

bes $täbtifd)en, Sefel^aften, Sdjulmäfeigen oI)nc ro^iteres Mar; auc^ beim

Dolkslieb bie (Entfernung üon ben ejklufioen Dorausfe^ungen ber I)öfif^en

£r}rik — roobei beibemal bie Beteiligung Don (Ebelleuten natürlid) nid)t

ausgef^Ioffen ift. Hber aud) für bie ntt)ftik gilt, toas man oon einem ^arak=

teriftifd)en Dertreter Rulman nterftoin, gefagt l^at: „ein (Brunbgebanke

burdjMingt alles, roas er gefdjrieben : er mill bas ungele^rte, aber begna*

bigte £aientum über ben gefd)ulten Klerus erl)eben." Hbel unb (5eiftlid)keit

Derlieren bie 5ül)rung an bzn bürgerlidjen £aien; aud) bie Reformation

unb bas 17. Ja^r^unbert^aben biefen beiben Stänben nur roieber größeren

Hnteil, nic^t me^r bie Sü^^^iing geben können, bie oon nun an ganj bem

„britten Stanbe" gehört. Der gelel)rte £aie beerbt ben Kleriker — eine

5orm ber Säkularifation, an ber bie Unioerfitäten unb ber Ejumanismus,

i^rer geiftlid)en Hä^roäter toenig eingebenk, bas ^auptoerbienft tragen;

ber Bürger aber braucht ni^t einmal Patri3ier 3U fein, um für ben (EbzU

mann einsutreten.

3bealiftifÄ ift im (Brunbe aud^ biefe £iteratur, unb wenn ber S^auenbienft
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3U einer iDeltlic^en Religion neben öer geiftlid^en getoorben war, ift bk Htt)»

\t\k vkl\adf biäft baxan, eine neue Religion gegen bie feird)lid)e 3U toerben.

Die (Erhebung bes (Bemüts ift bas 3beal Öer ITTeifterfinger roie ber ITTt}{tiker.

UadibxixiMid} sitiert Cauler bie P(almenftelle : „ber Utenfd^ ge^t auf 3U

einem !)o^en fersen, ba roirb (Dott er!)öl)et" — „bas roäre meines £)er3ens

Sreube unb XDonne, roenn ic^ bic^ mit frö^Iid)em fyx^tn loben follte", roie

£ut!)er überfe^t. Hber roenn in ber ^öfifdjen Dichtung bie iErsie^ung 3um

Ejo(^gemüete SadfZ bzs künftlerifd)en tTad)fü^Ien$ unb (EinfüI}Iens roar, fo

roirb fie je^t, fogar bei btn nTi)(tikern, etroas (Erlernbares. Don ber Maren

(Einfi^t fprid)t nteifter (Eädfaxt am liebften; roie Unn überhaupt biefe „ITTi)*

[tiker" lange nid)t fo mi)ftifc^ finö toie ettoa Jakob Böf)me unb fogar tto«

oalis. Das nTet{)obif(f|e, ber (5runb3ug alles Bürgerlidien, tritt überall

Ijeroor, aufeer ettoa im Dolkslieb, bas ja überl)aupt ber alten Hrt oertoaubter

bleibt. Unb fo liegt es benn aucf) im £aufe ber gan3en €nttoicklung, ba^ in

formeller J)inficf)t brei tEenben3en oorf)errf(^en, beren Hnfänge toir fci)on

bemerkten: bie Richtung auf bas Bud) unb überhaupt auf bie $d)rift im

(Begenfa^ 3um (Befang; auf bie Prof a ftatt ber gebunbenen Rebe; auf bas

Drama unb, bies ift ni(^t 3U oiel gefagt, gegen bas (Epos. IDelcfje brei

tEenben3en roieberum gemeinfam xoirken in ber Dorbereitung jener neuen

münblid^en £iteratur, jener Berebfamkeit unb Disputierkunft, bie für bie

Reformation fo unentbe^rlid^ toie be3eici)nenb ift: bie $cf)rift als (Brunb««

tage, bie profa als Husbrucksform, bas Drama als Dorbilb.

Unb 3unä(^ft ma^t ber (Begenfa^ ber neuen (Epod)e 3U ber früheren, btn

roir me^r bnxä) Umpflan3ung, Umfe^ung, Umfärbung als burc^ Umftur3

beroirkt fallen, fi(^ fci|roff unb erfc^reckenb nur auf einem (Bebiet geltenb,

freilid) einem unenblic^ roidjtigen: bem ber $prad)e.

Die mittel^od^beutfdje Sprai^e toar ein meifterlidjes Kunftprobukt ge«

loefen, bas bie (Entfernung oon ber Hlltagsrebe unb bie (5emeinfd)aft ber

Huserlefenen fc^on äufeerlid^ fpmbolifierte. IDas foll fie no(^ unter gan^

oeränberten Der^ältniffen ? J)errifd)i brängen fi(^ bie Dialekte toiebtr oor,

unb als bie nationale ttotroenbigkeit aus il)nen langfam eine neue Schrift*

fprac^e l^eroorgel)en liefe, roar fie nic^t nur burc^ bie munbartli^en (Bruno»

lagen oon i^rer Dorgängerin Derf(^ieben, bat)rifd):=öfterrei^if(^ unb „fäc^«

fifc^" gefärbt roie jene fc^roäbifc^, fonbern au(^ bur<^ i^ren Charakter. Sie

erft ift im oollen Sinn eine „Sd^riftfpra^e", für Schreiben unb £efen be*

ftimmt; bas lUittel^oc^beutfd^e txmr für bas Dichten, Resitieren unb Sin»
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gen gemeint. Die £iteraturtprad)e jener ^od^gebilöeten 5eit voav doII oon

Rüdific^ten auf öen Klang ; bas einselne VOoxt mu^te fic^ in 6en Sal^ ein=

orbnen, in öie (Bemeinf^aft öer IDorte, u)ie öer Ders in öie Strop!^. 3e^t

regiert bas einselne IDort, partikulariftifd) unö I)errifd) unö ooll oon jenem

,,gottIofen SouDeränitätsfdirDinöel", öen Bismardi unferen Kleinfürften Dor*

roarf . Das IDort kümmert fid} um keinen Xiad\haxn unö änöert i^m 3ulieb

keinen Bu^ftaben. HTittel^odjöeutfd) f^ifet es woljl, „fie lagen", aber

„lac ein ritter"
;
je^t follen roir aud) fagen: „lag ein Ritter". Das (Ein=

jeltDort r)erfd)an3t fid) mit Saunen unö (Bräben. $d)reibungen toie „fed)s=

d)3e^n" für „\td\^zl}n" f)at man 3tDar neueröings gan3 toi^ig öer Profit«

gier öes neuen $ci)reiberI)anörDerks 3ufd)ieben roollen, aber öie Bud)örucfeer

\:\atkn bo6) nur Kojten, roenn fie ,,5ür(tinn"
f
^rieben unö alle Hamen

gern mit überflüffigen Bu(f)jtaben ausfdE)mückten : „Bismardi" „IDeöell"

„IDürttemberg". — (Döer roenn oor^er öer fogenannte „Umlaut", öie (Ein-

roirkung eines 3=£auts auf öen Dokal öer Stammfilbe, auf toenige Solle

be[d)ränkt toar, toirö er je^t überall öurcf|gefül)rt („gülöen (t. „gulöin"),

roas getDiffermagen eine größere Derein^eitlit^ung öes (Ein3elu)orts bat»

[teilt, aber zhzn öaöurd^ aud) toieöer öie Dermel^rung feines Hbf(^luffes

nad) au^en.

Diefe neue $prad)C ^at oon Dornl)erein einen logijc^en dl^arakter, eine

jtarke Betonung öes Übergeroid)ts oon 3nl)alt über S^^^- ^i^ Hbf(^TDä-

d)ung öer (Enöungen, öie alleröings fd|on in öer mittell)od)öeut(d)en Seit fel)r

ftark fortfd)ritt, beruht auf öiefer BetoTiung unö oerme^rt fie. Someit öie

öeutfd)e Spraye unmeloöifd) ift, ift fie es in öiefer Seit unö auf öiefem IDege

unter beftänöiger eifriger ITad)!)ilfe öer $d)ulmeifter unö*$prad)meifter ge=

rooröen.

Hber öiefe $prad)e, öle öie IDorte roic Baufteine 3ufammenfügen lieg,

roar bas notroenöige 0rgan für öie ITTi}ftik, öen ^öc^ften Ruhmestitel öiefer

(Epod)e, öeren übelfte Seite öie $c^rDanker3äl)lung ift.

nTr}ftik ift ja ein melöeutiges unö oiel gemiprauc^tes IDort, aber als

t^re (Brunöftimmung kann für alle Solle öie Sel}nfud)t be3eid)net roeröen,

mit Huslöfd^ung öer trennenöen, Derein3elnöen perfönli^keit unmittelbar

öie Seele in öen eroigen S^ug öer göttlid|en Hllma^t ein3utaud)en. Das

toüröe nun jenem Prin3ip öer (Bemeinfd)afts= unö (Bemeinöenbilöung, öas

öem Bürgertum eigen ift, 3UiDiöerlaufen, roenn ni^t bodf öer Begnaöete

aus öem erl)abenen Suftanö loieöer 3U öen UTenfi^en 3urüdike^ren müfete.
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IDie bas nun aber bcr SciH \\t, bilbet jeöerseit 5cr einseinc lUpftiker, ber

„6urd)örungen" i(t, 5en Kern einer engeren, me{)r ober minber fektenartigen

Kirche, bie an feinem (Erlebnis raenigftens mittelbar Hnteil ^aben roill ; unb

gerabe bies CEmporfpriefeen t)on (5emeinben Husertoä^lter ijt für bie oor*

reformatorif^e HTi}ftife (mie für b^n nac^reformatorifd^en Pietismus) be=

3eid)nenb.

Diefe (Entroirfilung nun aber ift nic^t nur religions« unb kulturge((^id)tlid}

rDi(f)tig, fonbern auc^ Iiterargef^id)tlid). Die $d|ulung an öem ITTeifter ift

anä) eine fprac^lic^e; bie neuen (Erlebniffe roerben £ebensinl)alt roeiterer

Kreife. Hud) tdo i^r fd)riftlic^er tlieberfd^lag, ber fd)on im 14. 3af)rl)unbert

beinahe felbftoerftänbli^ eintritt, nid)t an fid) Iiterarif(^€ Bebeutung I)at,^

geroinnt er fie als üorformenbe unb oorbereitenbe ITTad)t.

Drei Präger l)at biefe neue Beroegung, bie ben Htenfi^en toieberum „er=

neuern" loill, aber üon innen l)er : inöem er fid) gan3 oom göttlid|en (Beifte

bur(f)bringen läfet; es finb bie (Beiftlic^keit, oor allem bie ber Klöfter; bas

rDeltlid)e Bürgertum ; unb beibe oerbinbenb bie 0rbensfd)tDeftern.

Die Hamen finb am roenigften „fo3ial hztont"
; gerabe in ben fül^renben

Klöftern finb bie IEö(^ter ber alten Hbclsfamilien fogar in ber Über3al)l,

unb bie äbtiffinnen rDol)l immer abelig. 3unä(f)ft finb fie aud) in IDanbel

unb IDollen einfad) bem alten klöfterlid)en Jbeal treu, bas ja an fidj bie

(Entfernung oon ber IDelt, bas Hufge^en in btn abftrakten Begriff ber ge=

heiligten 3ungfrau forbert. (Ein l}öd)ft anmutiges Bud), bas „Z^^^^ ber

$d)tDeftern 3U Zö^", gefc^rieben üon ber $d)tr)efter (Elifabet^ Stagel in jenem

Dornel)men Klofter, bas Kaifer Hlbred)ts (Tochter Hgnes naä] iljres Daters

in ber ITäf^e Don (Löfe gefd)e!)ener (Ermorbung begünftigte, ^at 3umeift

gan3 fd)lid)te 3üge altgeforberter 5i^ömmigkeit 3U er3ä^len : roie eine $d)rDe=

fter fo toenig neugierig ober fo ftreng gegen fi^ toar, ba^ fie in breifeig ^al}^

ren nid)t einmal 3um S^^ft^i^ 9ing; toie eine anbere nie eine HTitfd)U)efter

anrebete,o^ne bie tEitulatur„$d|mefter" l^in3U3ufe^en. Die (Er3ä^lerin ift felbft

feeinesroegs munberfüdjtig
; fie ^at VDolji einmal 3U berichten, roie eine ITonne

Dom Boben gehoben roirb ober eine unfid)tbare Kommunion empfängt, aber fie

er3ä!)lt ebenfo gern, ba^ eine anbere nid|t gut fingen konnte. Der $tol3 ber

Klofterbiograpl}in ift nur ber: toie t)iel Dollkommene Si^töeftern bort ein

l)eiligmäfeiges £eben gefül^rt l)aben, unb ba^ fie meift aus oorne^men alten

$d)tDei3ergef^led)tern toaren, ^ebt fie gern ^eroor. (Es mag rooljl auc^ nid)t

U\6)t bas katl)olifd)e 3^eal fd)öner unb reiner ocrrDirklidjt roorben fein als
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in tiefen Klöftem einer Seit, bk 5er (Beift öer Bettelorben nun erft qan^ er*

füllte unb in öer 3uglei(f) öod) 5er oornel^me Jnbioiöualismus 5er Ritter*

3eit, 5er neugeroecfete $tol3 5er e5Ien S^^ciu Ieben5ig roar.

ITun kommt aber gerabe in 5iefe S^ciuenklöfter ein neuer (Beift. Difionen,

Der3ückungen, Begeifterungen 3eigen, ba^ bas in5iDi5ualifti((^e (Element 3U

ftark geu)or5en ift, um innerl)alb 5er einfad)en (Erfüllung 5er Klojterregeln

fein (Denüge 3U fin5en. Diefe Stimmung ^atte nie gefe!)lt : ^eilige Dersüdite

Ifait^ es ftets gegeben, ftets roaren bie (Bemeinfcfjaften auf fic ttol3. Jns*

befon5ere gel)t 5ie Cra5ition auf ^il5egar5 von Bingen (1109—1178) 3U=

rücfi; fie reid)t 5ie Söcfiel 5er (Elifabetl} Don $d)önau; 5ann folgt nTed)tl}il5

oon niagöeburg (1212—1277) un5 l)interlä6t 5as Büd)lein oon 5em „flie=

&en5en £id)t 5er (5ottl)eit". ITTit Hed)t l)at llaöler (nad) an5ern) betont, roie

l)ier bie Para5ojien 5es HTinnefangs ins (Beiftli(^e geroanöt roeröen : „fü§e

Hot", „füge $cf)U)ere", toie 5enn „füg" faji; 3U fe^r ein £ieblingsu)ort 5er

„füfemütigen $d)tDeftern" ift. Huf nTecf)tl)il5 folgt 5ie tlürnbergerindljriftine

(Ebner (1277—1356) mit 5em in 5er IDonne ber IDe^mut fcEjmelgenben Bud)

„üon ber (Bnaben Überlaft"; eine anbere (Ebnerin, tTtargarete (1291 bis

1351), bie Sr^unbin bes UTrjftikers J)einri(f) oon Hörblingen, 3eigt bei aller

Strenge ber Hskefe in il)ren Difionen, in i^rem 5rcunbesoerkel)r fd)on etroas

Don bem Spielenben ber f)erren!)uter.

„Stauen roar bas grofee IDerli ber ITTpftik", fä^rt tlabler fort. Hber

roas bie begeifterten Stauen erblickten, oon bem natürlid)€n Bebürfnis nac^

ber l|öd)ften $0^^ bes (5erDal)rrDerbens erfüllt, bas beuten bod^ erft bie

ITTänner. Jene (Elifabetl^ Stagel l)at au^ bas Zzhtn Seufes gef(f)rieben

:

bie gelehrte ITTrjftik Ijat fid) mit ber naiöen, bie fpekulierenbe mit ber fcf)au=

enben oerbünbet.

Die brei berühmten Kirdienoäter ber beutfcf^en ITTpftik, (Edil)art, tEauler

Seufe gel)ören bem Dominikanerorbcn an. Bert^olb oon Hegensburg roar

5ran3iskaner, aus bem 0rben bes großen ungelel)rten Dolksprebigers ; biefe

gef)ören bem 0rben ber gelehrten tE^eologen an, bem ®rben ber großen

Kird^enp^ilofop^en, Hlbertus lUagnus, (El)omas oon Hquino. Die Über=

3cugung, bas (Be^eimnis in IDorte faffen 3U können mie bk f}oftie in bie

nTonftran3, ift i^nen gemein ; unb toie bie Ilonnen toerben biefe HTöni^e oon

il^rem l^eifeen (Eifer über bie (5ren3en ber alten fc^lic^ten Jbeale l)inaus=

gedrängt.

lUeiftcr (E(k^art (geboren um 1260, Dominikaner in (Erfurt unb (Eöln,



202 5rüljneu{jo(^6cutj(fjc 3dt. 1350—1500

Profe([or 1300 in Paris, bann in Strapurg; 1327 geftorben) mugte kur3

oor feinem Zob eine (Erklärung ahQthtn, öie i^n gegen 5ie Hnfd)ulöigung

öer Ke^erc! f^ü^en follte. (Er gehört nic^t 3U jenen ITTrjftikern, benen es

im DunM too^I i(t. „£i(^t" i(t fein £ieblingsrDört. Hber „roas ni(^t bas

crfte £id|t ift, bas ift alles bunMe Had)!" : nur (Bott ift £id)t. Unb nur (Bott

ift. „IDer ba toä^nte, taufenb IDelten mit (Bott jufammengenommen feien

me^r als (Bott allein, ber toäre ein tEor" — ein Bauer, fagt (Eck^art in

feiner bürgerlichen Deradjtung ber £anbleute. Unb nur aus ber Derfen»

Ikung in (Bott erreicE)en roir bie brei !)ö(i)ften Jbeale : ba^ toir fjerren unfercs

(Bemüts roerben; ba^ bies unfer (Bemüt frei roirb, unb ba^ roir erblicfieru

roas nur mit einer Seele erblickt tüerben Mnn, bie 3ugleid} gebunben ift

unb frei.

Ittan fie^t : es ift roirUlii^ bas alte 2^tal, nur roieber ganj religiös gefaxt,

bie „(Eut^i)mia", bie Reinheit einer Seele, bie fid) üon 3rbifd^em nid)t be*

flecken läfet, ift bie l)ö(^fte J}offnung (Eck^arts — toie Reinmars. Unb toenn

bie ftarke perfönli(f)keit bennod) fi(^ ins Unenbli(^ nic^t oöllig oerlieren

will, roenn fie fi(^ roaljren roill roie bie Perle in (Bbetl)es DirDangebidjt ge=

xoaljxt roirb, fo ift bas bie gleicf|e Joi^'^^i^iiTTg, bie bie nad^ ^o^en UTomenten

lüfternen Romantiker erl)ob'en, roenn fie oon jebem ed^ten Utenfc^en forbcr»

kn, er muffe „einen UTittelpunkt in fid) felbft ^aben". Unb enblic^, tüenn

bas 3iel biefer burc^ Selbft3ud)t unb (Bnabe crreid)ten Seelenbefreiung bas

Sd)auen ift, fo l)at bas aud) (Boet^e gefüllt, auc^ ttie^fd|e in feiner £e^re

öom „3cnfeits von (But unb Böfe" — einer gottlofen £e^re oon ber „Der=

gottung" — betätigt. Itur ba^ zhen bem Dominikaner überall bie alles

burdifliefeenbe, alles erfüllenbe perfönlic^keit (Bottes bie felbftoerftänblidje

Dorausfe^ung ift unb bas le^te £iebes3iel : i^n toill er
f
(^auen, bas göttlid^e

£id^t, unb ba3u feine Seele ruften; toas bem Ritter Selbft3rDedi u^ar, bie

€rl)ebung bes (Bemüts, ift bem UTönd) nur bas UTittel.

nteifter (Ediljart ftellt fid) felbft bat als belehrt oon ber einfältigen IDeis*

l)eit bts Beid^tkinbes, für beffen l)immlifd)en £iebesbrang !)immel unb i}ölle

3U eng geroorben finb ;
geroi^ lag l^ier ein Keim 3U' ke^erifi^er £oslöfung

oon ber Kird|e als ein3iger Hutorität. tlic^t minber in ber leibenf^aftli^en

f)ingabe an bie mt)ftifd)e Stimmung, bie ein3elne Klöfter unter bem (Einfluß

ber „Seelenfü^rer" gleid^fam aus ber Kird)e l)eraus^ob. U)enn in (E^riftine

(Ebners Klofter (Engelt^al bei Hürnberg „3ur Seit ber Blüte eine einsige

Sc^toefter nic^t oersüd^t toar", fo konnte fold)e übermäßige n)irkung ber
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eifrigen „directeurs de conscience" öie $eelenl)irten fo gut bebenMid} ma«

^en töic in 6em S^anfereid) öer Quietijten oon Port Rorjal.

Der eigentli^e ©rganifator biefes religiöfen Ittinnebienftes ift Johann
tEauIer (geb. um 1300 in Strapurg; 1315 Dominikaner; in Cöln 5u[am*

men mit Seufe (E&!)arts SdjüUx 1325—1329; feit 1339 in Bafel, 1347

in Strasburg, wo er am 16. Juni 1361 ftarb). 3rDifd)en Itteifter (E^fyxxi,

bem (Belehrten, öem (Brübler, b^em ITtonologiften unb J}einridy Seufe, bem

Dieter, ftel)t tEauIer, ber £e!)rer, btv Derbreiter, ber Katedjet. (Ein pre*

biger im großen Stil Bertl^Ibs ift er fo toenig toie bie beiben anbern, toc*

niger als Seufe, njenn and} bie Jieftigkeit bes Xiadt^ unb ITIiterlebens feine

Predigten ergreifenb mac^t unb bas (Einmifi^en perfönlid)er (Erfahrungen

roirkfam. So l}at ein (5efd)i(^t$fd)reiber ber prebigt gut l^rtK)rgel)oben,

loie tEauler geroig aus eigenem (Erlebnis fagt: „Der ITTenfd) tue, toas er

tue unb lege es an, vok er roolk, er kommt nimmer 3U roal^rem S^^iß^^Ti,

nod} roirb er ein xDefentli(f) (b. If. bem Kern nad)) ^immlifc^er Htenfc^, es

fei bznn, ba^ er komme an feine r)ier3ig 3al)re" — uwbei immerhin (neben

bem alten Sdftaabenfpric^roort oom oiersigften Ja^r!) ber UTetl^obismus

ber nTi)ftiker, bie tleigung 3U feften 5a^len ni^t 3U überfe^en ift. Hber er

mufe fid^ alles gemütlid^ aneignen, bie Kirc^rocil^ 3U 3erufalem, ba Jefus

3um Bet^aus Salomos roanbelt, ober bie (Empfinbungen ber fingenbenltonne

im (El)or. Don ben Begriffs» unb IDortfpielereien feiner Strapurger tTa^=

folger in ber Prebigt ift er noc^. roeit entfernt ; er kann bie £el)rer bie Hugen

ber (El)riftenl)eit nennen, o^ne bas angerührte (Bleidjnis mit bzn anbtxn

(Bliebmaßen i^res £eibes pebantifdj aus3ufül)ren, unb ^ül\m Ittetap^ern

nur zbzn l)intoerfen toie: „il^r follt gern ben blü^enben £iebesbaum oon

(E^rifti Zzbzn unb £eiben erklimmen." Denn er l^at ein gel)eimes tltigtrauen

gegen bas Spekulieren unb roill lieber „£ebmeifter" fein als „£esmeifter".

Unb £ebmeifter ift er Dielen geroorben ; tjor allem babur^, baß er bie Der»

binbung 3tDifcl|en ben £aien unb ben Können l)erbeifül}rte unb baburc^ ben

„in ber IDelt" lebenben „(Bottesfreunben" l)ie, ben in ber (Eingefi^loffen^it

hettnben Sdjioeftern bort, neue (Quellen eröffnete.

Caulers Prebigt ift praktifdjer, me^r auf ein Siel gerichtet als (E&^arts

Betrachtungen. „Kenovaminir', laßt eud) erneuen 1 Das ift fein £0«

fungstDort. IDie tief bie „Henaiffance" bes 15., bie „Reformation" bes

16, 3öl)rl)unberts mit biefem religiöfen Derjüngungsfe^nen üermac^fen ift,

!^t Burbad^ tiefbringenb ge3eigt. „Durd| bas Kreuj follen toir toieberge«
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boren rocrbcn in ben f)o^en HM !)inein, öen roir oon OEtoigkeit ^r inne

I^atten !" (5an$ Ictje feltngt felbft 6a bie bemoferatifc^e ^enben3 ber neuen

Belegung an.

3^re etgentli^en Dertreter aber [inb bie roeltlic^en „©ottesfreunbe". Bei

i^nen fpielt nun au^ allerlei im geroö^nlic^en Sinn bes tDortes „ntijjtis

fd^es" mit. Rulman IlTerstDin (1308 3U Straßburg geb.) 3iel)t \\ä) 1347

öon ber IDelt ßurüdi unb {(^liefet mit Caukr, bem Priefter ber mt)ftif(^ ge*

finnten ttonnen J)einri(^ oon ttörblingen unb ber Sc^u)e|ter tTlargarete (Ebner

Don ntebingen Seelenbünbni|fe. (Er liauft ein oerlaffenes Klojter auf einer

3nfel ber 311, übertöeift es jenen Johannitern, für bie fpäter ber große lTlt}=

ftiker Ütatt^ias (Brünemalb malen follte, unb lebt gan3 ber propaganba

feiner 3bzzn (ge|t. am 18. 3uli 1382).

Rulman ^at roie jeber e(^te IHijftilier eimn plö^li^en, bli^artigen

„Dur(i)bru(i} ber (5nabe" erlebt; aber bie eigentliche Belie^rung fi^reibt er

einer ge^eimnisoollen perfönlidjlieit 3U, bem „(Bottesfreunb aus bem ®ber=

lanb", bem unbeliannten £)aupt einer gel}eimen Derbinbung, ber gegen 1350

bur^ göttlid^e (Erleud)tung aus Hbel, (Befelligkeit unb Derlöbnis in bie (Ein=

[amlieit ging unb aus befjen f)anb Rulman 3a^lrei(^e (Erbauungs- unb Be=

lie^rungsfcf)riften erhalten l^abzn loill. Der f^arffinnige unb gelel)rte Do=

minikaner Denifle l^at nun biefen „(Bottesfreunb" für eine (Erfinbung Rul=

mans erklärt, toeil nur jo bie lDiber[prüc^e in beffen Schriften 3U üer=

ftel)en feien — bie bod^ aud^ fo HHberfprüd^e bleiben. Die beft^n Kenner

ber nttjftik xDie pi)ilipp Strand)' ^aben fic^ mit roenigen Husnal^men (toie be=

fonbers bem (Befd^ic^tsfcf^reiber beutfc^er nTt}ftik Preger) über3eugen laffen.

So große S^toierigkeiten bleiben: ba^ 3. B. ber fc^laue Sc^töinbler Rul=

man künftlic^ in bem „Buc^ Don ben fünf IHannen" einen pon bem eigenen

abu)eid}enben Dialekt f)ergeftellt Ifahz, um bie frembe Hutorf(f|aft rDal}r=

fd)einli(^ 3U machen. — 3<^ glaube, ber Pro3eß bebarf ber Reüifion. IDer

in bie münbli(^=f(^riftlid^en Hnfänge fektiererif(^er (Erabition ^ineingebli(fit

Ijat, toirb oiele IDiberfprüd^e trjpifd) finben. £ieft man 3. B. bie Urkunben

3ur (Entfte^ungsgefc^id^te ruffifd^er Sekten, bie (Braß in Dorpat gefammelt

f)at, fo möd)te man aud) 3uertt an ber (Ejiften3 bes „Däter^ens" Selitoanoio

3U)eifeln — toie bas üu6) gefd)el)en ift — , fo unmögli^ laffen fi^ alle Be=

ri(^te 3ufammenreimen, unb boc^ bleibt er eine gefd)id)tli(^e Perfönli(^keit.

Daß Rulman überarbeitete, änberte, ja Diellei(^t fogar ba^ er roirkli^

eigene Sd^riften bem (Bottesfreunb 3uf(^rieb, ift n>a^rf^einli(^ ; f^u)erlic^ bie
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ungel)eure Kü^n^cit ^er (Erfindung öes Propl)eten, 5ie roman^ft klingt

iDie eine moöcrne Derf^rDörergc|cE)i(^te. d^at aber Denifle rcd)t, |o roärc

Ruiman IHersiDin unter öie beöeutenbften Dieter [einer Seit 3U red)nen,

bem es gelungen roäre, einen tEi)pus 3U [(Raffen, fo lebensooll wk öie Roger

oon doDertet} unb (Benoffen 5er ITToralifdien lDo(f)enfd)riften im 18. 3a^r*

^unöert, aber mit unoergIei(f)lid) größerer IDirkung — mit einer lOirkung,

öie in kleinerem ITTafee faft mit öer öcs oon neuer J)t}perkritik ja aud^ „er*

xoiefenen" „mpt^ifcEjen (E^riftus" 3U Dergletcf)en toäre

!

Die Büd)er beöeuten nun aber alle nur eine me^r oöer tocniger gclel)rtc

Sufammenfaffung oon (5eöanken unö Hnf(f|auungen, öie als (Bemeingut um«

l)erflogen. £ieöer touröen gefungen, öeren feltfame Hnpaffung mi}ttifd)er

Dorftellungen an iröifdie Dinge, geraöe loie öie ftürmif(f)en Hnöa(f)tsübungen

öer (Beißler nac^ öem $dE)tDar3en (Coö (oon 1348) an öie moöerne Prajis

öer f)eilsarmee erinnern: „loie öie a(f)t Buben im geiftli^en IDirtsl)aus

leben"; unö öeren Singfang öie Sormlofigkeit öer neuen Religiofitöt ftjm«

bolifiert

:

(Es |a§cn öer 3ungftoun jicbcn

3n einem Klojter allein.

Sie fprad)en alle fteben

Don 3c|us 6cm Kinbeicin

Unö oon feiner HTutter.

fldi toer i^n trägt im {fersen,

(Trägt öen (Buten (um 1440).

Diefe fortöauernöe Unterflut li}rif(f) betagter, toeid) formlofer Stimmun*

gen mad^t erft öen öritten großen ITItjftiker gan3 oerftänöli^: ^einrid)

Sufo, nötiger Seufe genannt.

Sqon öas ift be3ei(J)nenö, öafe öer $ol)n öes Ritters oon Berg unö öes

Sräuleins oon Seufe (21. lTtär3 1300 3U Überlingen am Boöenfee geboren)

fid^ nad) öer RTutter nannte unö nid)t nad) öem Dater ! Der Dominikaner

im Konftan3er Jnfelklofter, (E(k^arts Sd)üler in (Löln, öer preöiger unö

Sdiriftfteller, gel)örte 3U öen ITTenfc^en, öie „S(^ickfal an fid) 3ie^en". IDie

er felbft für einen HTön^ jener 00m Kampf tuöroigs öes Barjem mit

öer Kurie betoegten Seit merkroüröig oiel äufeere (Erlebniffe ^t : Derleum*

öung, Beöro^ung, Hbfe^ung aus öem Priorat, Difionen natürli^, fo roirö er

aud) feiner Umgebung 3um S(^idifal als Preöiger, Seelenfü^rer, (Erbau*

ungsfd^riftfteller. Bis 3U feinem tEoö (25. Januar 1366) öer Ke^erei t)er=

öäd)tig, ift er 1831 oon papft (Bregor XVI. fclig gefproc^en iDoröen, einer
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5cr tDcnigen Deutf(^en, öem im 19. Ja^ri^unbert biefe fe^lic^c Hncrkcn»

nung suteil warb unb öarin ein (5cno|(e bcs IDicncr Ittöni^s, prcbigcrs

unb ©rganifators dlemcns tlTaria Qoffbauer.

Seufe ift „tln Ritter unb Sänger im Solbe bcr 6ottesminne" genannt rDor=

ben, „ber Poet ber beutfd)en ITTijjtik, ein geiftreic^er ITTinnefänger". Hber

biefe Husbrücfee finb nid)t nur im lobenben Sinn 3U Der(tel)en, fonbern aud)

im einfd^ränlienben. (Ein Dichter, ber lOelten aufbaut, i|t er fo töenig roie bie

ntinnefinger es finb ; bas bleibt größeren Did)tern ber ITTr)ftik oorbet^alten

:

3afeob Bö^me, Sroebenborg. Hber freilid) jte^t er ber form= unb gefd)ma(fe=

lofen Spielerei mt)(tif^er Hu$rDüd)fe noc^ ferner unb roürbe nic^t mit ber

Henne oon (Engelt^al bei bem (5rab eines frommen Brubers an btn (Berudj

ber Spesereien aus ber Hpot{)eke benken, fonbern an bzn ber Höfen unb

£ilien. Unb toenn Sd)erer feine üon (Elifabet^ Stagel gefd)riebene Biographie

,,ein Eiliges Seitenftück 3U Vilxxö) Don £icf)tenfteins un^eiligen £iebes^

memoiren" genannt ^at, fo ift auc^ bas Hbfi(^tlid)e unb Künftlic^e bamit

betont. Htit Seufe sa^It ber HTinnefang bem HTarienbienft feine Sc^ulb

3urü(fe; aud) bei i^m ^at man bie (Empfinbung, ba^ bas innere (Erlebnis

nur 3U leidet bur^ bie poetif(f)e Ji^tion erfefet toirb.

3n ber HTr)ftili tritt überall ber bramatifc^e 3ug ber Seit ^eroor. VOk

(Edi^art fül)rt Seufe gern bzn Dialog in Brief unb pr^bigt — bie fid) bei i^m

kaum unterfd)eiben — ein; unb ber gan3e Bupampf, bas £osringen Dom

3rbifc^en bis 3ur Dergottung ift; ja ein Drama, bem leiber 3urDeilen auä)

bas S(^aufpielerifc^e nid)t gan3 fel)lt. Selbft bei J}einri^ Seufe, fo gemiß

[eine fromme J)ingabe ift, Ijai man suroeilen ein toenig btn (Einbruch bes

„fd)önen Htannes", ber fid) cor btn ent3üditen S^^tiuen in einer religiöfen

Pofe 3eigt — roirb man an ein Hnba(^!tsbilö öon HTurillo,, l^in unb toieber

aud) an eins oon (Earlo Dolce erinnert. Hber felbft bies liegt im Stil ber

Seit, bie roeber ben gefelligen (E^arakter ber mittel^od)beutf^enBlüteperiobe

befi^t no(^ au^ bie großen (Einfamen anberer (Epochen kznnt ^l^x H)efen

ift bas im le^rl^aften Dialog mit lt}rifd)en Befreiungen rour3elnbe Drama.

Hie^f^e l^at bas germanifc^e Drama als im Kern epifc^ bem antiken ge«

genübergeftellt, bas im Kern Itirifc^ fei. 2^ glaube, ba^ bem germanifd)en

Drama oon Hnfang an bas £e^r^afte mel^r noc^ inneroo^nt als bas (Epif(^e.

Kated)etifc^e Dialoge ftel^en am (Eingang unferer bramatifc^en (Entu)i(felung

— unb fie f^on ergeben fi^ in ber (Ebba 3urD€ilen 3U lr}rif^«r^etorifc^er

J}ö^e. Diefe uralte tErobition ^atte fid^ in bzn bialogifc^n Partien bes
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^öfif(^cn (Epos, in btn Irjrijc^en „I0ed)|cln", in bcn Streit* unb Hätfclge=

öic^ten bes IDartburgferiegs unb bes Smeikampfes stöifc^en S^^^uenlob unb

Regenbogen bel)auptet; jie roirb jefet toieber frei. Der ,,Hcfiermann aus

Bö!)men" (1400 oon 3oI)annes aus Saa3 in Böhmen p^rfafet),- ein großer

Profabialog 3rDif(^en bem Derfaffer unb bem (Eob, i(t oon Burbad^ über bic

i^m früfjer gefpenbcte Bebeutung erhoben roorben — ein merkroürbiges

IDerk, bas er „bie erfte unb ßugleii^ bie Jiöftlic^fte literarifc^e 5ru(^t bes

beutfd)en Humanismus" nennt: jener Derföt)nung ^riftlid)er unb antiker,

gei[tlic^er unb tDeltlidjer tEenbensen, bie geu)if[erma&en eine Ht^ftik anberer

Hrt, eine Sektenbilbung mit nid)t rein religiöfem Kern barftellt. Die Über-

roinbung oon Raum unb Seit, bie metap^i)fi(c^e IDursel aller Dramatik, ift

ber nTi}[tik unb bem J)umanismus gemein: jener, bie unmittelbar in bzn

ntittelpunkt ber Dinge ftrebt, 3U (5ott, mit Huf^ebung aller räumlid)en

Schranken, biefem, ber unmittelbar in bas '^errlid^e Hltertum ^ineintoill, alle

3eitlid)en Sd^ranken barnieberreifeenb. Unb in bem Sroiegefpräd) bes„Hcker=

manns" berühren fid) bas oifionäre (Element ber lTTi}{tik unb bas gelehrte

bzs Humanismus ; mit Sitaten aus piato, Seneca, Boet^ius wirb um bas

Red)t bes „kritifd)en Skeptikers unb IDeltDeräd)ters" Cob auf ein junges,

l^offnungsDolles Utenldienleben gekämpft. 3It bod) bies RTotio jäljen (Ein*

brud)s bzs Cobes in bas £eben ein £ieblingsgebanke ber gan3en üorrefor*

matorifi^en (Epod^e: Cotentän3e mit epigrammatifd^en Derfen bebedien bie

IDänbe ber Kirnen unb Brüdien unb mad)en aus bem alten Spxiiä) : „Utitten

roir im Z^b^n finb 00m lEob befangen" eine ongefdiaute (Erfahrung ; roobei

3uglei(^i roieber ber Stol3 bes Bürgertums 3U feinem Re^t kommt, ber boä)

menigftens oor bem Zob Kaifer unb papft mit Kaufmann unb Hr3t eines

Ranges toeife

!

Das Stoiegefpröd) bilbet btn Kern aller e^tbramatif^en Did)tung. (Eben

besl^alb ^atte bas Dolkstümlid)e Drama, bas |id^ aus ber überall in ber

IDelt lebenbigen tleigung 3ur Ilad^l^mung auffallenber Perfönlid^keiten

unb Ct}pen entu)idielt unb oielleic^t oon bzn Husläufern bes antiken „RTi*

mus", ber Darftellung oon S3enen aus bem toirkli^en £eben, gelernt ^atte,

bei bem IDettlauf um bie 5orm eines nationalen Dramas cor bem gelehrt«

geiftli^en einen Sd)ritt Doraus. Die S^ftnadjtsfpiele entfprad^en einer

uralten Überlieferung, bie in abgefd)maditer (Entartung bei 5ran3ofen unb

fran3öjierenben (Brofeftabtbü^nen noc^ ^eute fortoegetiert. tEagtäglii^ kommt

bie improoifierte Komöbie oor : auffallenbe Eigenheiten ftabtbekannter per»
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fönltd^kcitcn toeröen in 5cr Schule, auf 5cr Strafe, in 5er Spinnftube nac^»

gemacht unö feritificrt, roobci ein Unterreöner ba^u öient, bie Dumm!)eit,

Seig^eit, Prahlerei öes parobierten gelben aus il)m ^eraus3uloÄen. IDic

fi(^ bie „(Harafiterologie" auf ein paar toirkfame (Eigenfd)aften befcf)ränfet,

fo kel)ren au(^ bie anekbotifd)en 3üge immer toieber, burd) bie biefe C^a»

raiiterfe!)ler anfd)aulic{) gemacht toerben. (Bern roerben fie nod) mit einer

fo3iaIen ITTarke ausgeftattet, 3umal in fasial erregten (Epo^en mie bem

15. bis 16. Ja^r^unbert: bie (Eigenfc^aften ber Dummheit, (Bier, Hol)eit

toerben bem Bauer freigebig ßuerteilt, 5^1^^^^^* unb 5rß<i)^it bem Kned^t,

plumpe Unfittli(f)feeit bem Pfaffen. Bei ber 5^^au aber toirb nid)t bifferen*

3iert
; fie gilt in allen Stäuben als 3änfeifd^, !^errf(^füd)tig, mannstoll, eitel

unb oerlogen; benn bie Seit l)at nac^su^olen, toas bie bes S^öii^nbienftes

an „5i^auen|d)elten" oerfäumt ^atte. — Bei feftli^en Gelegenheiten rietet

|id| nun bie menfc^licf|e $elbft3ufriebenl)eit b^n $d)maus an, eine grofee

Parabe über all bie Coren unb all bie Corl^eit ab3unc^men, über bie ber

Befd)auer |id) jelbft ergaben fü^lt: ein paar fol^er (Bef(^i(f)ten Don ber un«

treuen S^au, oon bem betrogenen Hntoalt, oon bem betrügerifc^en IDunber»

boktor geben einen ^übfdjen (Eotentan3 ber menjc^li^en (Einbilbung. Da3u

ein paar „aktuelle" fln|pielungen unb, roie foeben ITTaj J}errmann geseigt

Ijat, ein gcr ni^t geringes Hrbeiten mit Husftattung unb Ko(tüm — bies

nennt man ^eut3Utage „Reoue" unb für jene Seit „5aftna(^tsfpier'. Das

Unanftänbige fd^eint ein unentbehrlicher Beftanbteil, bamals mel^r in ber per*

balen unb l^eute me^r in ber realen (Entblößung ; ber IDortmi^ (befonbers

auä^ in kenn3ei^nenben Hamen) unb bie rafci)e (EnttoiÄlung finb ^aupt=

mittel ber Cec^nik. Dabei gelingen ben f^auptmeiftern ber (Battung J)ans

Rofenplüt (ztwa 1420—1460) unb f}ans 50I3 (etwa 1440—1513) bie

Qauptf3enen gan3 gut, in benen bie ^arakteriftifc^en I)aupteigenfd)aften

ber Perfonen roilb aus ber J)aut planen, unb bie großen $treitf3enen nähern

iic^ toirkli^ bem 3iel bts Dramas, (E^arakterc an (E^arakteren 3U offen«

baren. IDas aber nocf) oöllig fe^lt, bas braute ein britter £)ans ^in3u:

ff ans Sac^s. IDie S^^^^inönb Raimunb bie tErabition bes IDiener Dolks*

ftücks, faßte er bie bes nürnberger S^iltna^tsfpiels unb roußte [ie poeti|d)

3U oerebeln — freilief) au^ er nur bruc^ftücktoeife.

3nbem nun aber bie Saftna(f)tsfpiele |i^ auf bie Itac^a^mung um^erlau=

fenber tEiipen ni(i)t befdiränken, fonbern anä) ernftere (Beftalten unb Jjanb*

lungen il)rer IEed)nik untertoerfen, näl)ern jie fiel) !)ie unb ba bem ernften,
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geiftli^en Drama fo fe^r, ba^ man glaubt öie (Ent[tef)ung eines 6eutfd|en

Sf)afec[peare fo 3U fagen ftünblid) erroarten 3U können — um fo mel)r als

il)rerfeits öie ;,irti)tterien" auf 5as komifd)e (Element nid)t gans oersiditen.

Hber er kam fo loenig im 14. ober 15. roie im 17. 3al)rl)un5ert, Dielleid)t

roeil öie Deutfd)en nac^ i^rer 3U grünblii^en (Beroo^n^eit, 5ie beiben (baU

tungen bod) immer no(^ 3U toeit auseinanberl)ielten.

Hud) bas Drama f)o^en Stils ift eine (Battung, bic in bzn tiefften feelif(^en

Bebürfniffen begrünbet nirgenbs oöllig fel)lt, tDenn fie firf) aud) nur feiten

3U ber großen Kunftform ber tEragöbie geläutert Ijat. Sein IDefen ift un*

mittelbare IDiebergabe eines (Ereigniffes üon allgemeiner Bebcutung : einer

(5öttererf(f)einung, eines nationalen Sieges, eines ITTartijriums. So ftrebt

bie n^ragöbie in il)rer Hrt nad) ber (Erhebung bes (5emüts, aber burd) tiefe

(Erfd)ütterung ^inburd), roo bie Komöbie mit ber (Erl)eiterung besHugenblidis

5ufrieben ift. Das Drama ernften Stils ift ferner oon (Brunb auf illufioniftif d)

unb ftilifiert 3ugleid) : illufioniftifd}, inbem bie lDirklid)lieit ber bargeftellten

f}anblung Dorge3aubert tocrben foll; ftilifiert, inbem bie (Erf^einung ber

©Otter unb treiben eine berougte (Entfernung oon ber Sprad)e bes Hlltags

Derlangt. (Enblid) : il)r Stoffgebiet ift Dor3ugstüeife basjenige ber „J^elben«

fage'^ öie fid) freilid) bis 3U bzn großen Zakn ber (Begenroart ausbe^nen

mag roie in bes Hifd)t}los „Perfern" ober in £opes „(Entbediung Hmerikas".

— Hun aber roerben für bie Hnfä^e bes beutfdjen Dramas all öiefe Bebin*

gungen geänbert. Dor allem: an bie Stelle ber einl)eimifd)en i)elbenfage

tritt bie biblifdje (Befd)id)te mit il)ren 5ortfs^ungen in £egenben unb HTars

ti}rien — burd) bie 3ntenfität bes Hadierlebens gett)i& geeignet, bie (Ersäl)*

lungen oon IDotan unb Dietrid) 3U erfe^en, aber burd) i^re J)eiligkeit für

bie Srsi^ßit ber bid)terif(^en (Beftaltung beengenb. (Eben biefe f)eiliglieit in

iljrer liird)lid)en Sörbung unb mel)r nod) bk 3eitlid)e unb räumlii^e (EnU

fernung brängt bas HToment ber Oufd)ung 3urüdi ober läfet roie für bie

P^antafie, fo aud] für bie realiftifd)e ITad)bilbung faft nur in ttebenf3enen

Raum.

3ft fo bas IDefen bes ernften Dramas im djriftlic^en ITTittelalter an fid)

fd)on gefäl)rbet, fo kommt ba3u ber (El)rgei3, allen alles fein 3U toollen. (E^e

fid) nod] für bas ^eitere ober bas ernfte Drama eine redete Kunftform ge*

bilbet l)at, roill bas geiftlid)e Sdjaufpiel fd)on beibe in fid) üereinigen.

Der Kunftiöert bes mittelalterlid)en „nTr}fteriums" liegt bal)cr Dorsugs*

xDeifc in bzn beiben Punkten, bie alle primitioe Kunft fpäteren (Epod)en

mctjcr, Otcratur* 14
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licbensrocrt maä^zn: in bzx Hufridjtigfieit 5es (5efül)ls unb in 6er Unbel)oI*

fcnl^eit bcr (Ccd^nik. Das £ciben dJ^rifti unb no^ me^r bie £ciben ITtariae

iDcrben innigft nachgefühlt, bie tEreue ber HTärtr)rer mit bankbarer £iebe

empfunben ; ber 3orn auf bie lUörber unb Derräter entläbt [xäi in grotesken

Serrbilbern, bie bie tlTotiüe für Jubas* E}abfud)t ober bie Hoheit ber Kriegs*

kned^te aus bem Dorrat ber Komöbien3üge entlegnen. Rnä) uerläugnet fi^

in ben Ir)ri[d)en Partien bie ergreifenbe ^erßlid^keit ber (^orif^en poefic

nic!)t. 3m übrigen i(t es ,,angetr)anbte Kunft", nid)t tt)ie bie antike tEragöbie

aus ber Seftftimmung geboren, fonbern ein UTittel, fie 3U er3eugen. Übrigens

ein ftarkes unb roirkfames Itlitter. Hber be3eicf)nenb genug, unb natürlich

genug, i[t bas ältefte Seugnis, bos roir oon ber löirkung eines beut|c^en Dra*

mas befifeen, ein Bemeis rein ftofflic^er löirkung. 1322 roarb Dor bem

£anbgrafen 5nß^ri<^ bem S^^ibigen bie Parabel oon ben klugen unb töri^«

tcn 3ungfrauen aufgefül)rt, natürlich aud) toie bie erneute DerrDirklid)ung

eines ^i[torif(^en Dorgangs; unb als bzn törid^ten Jungfrauen kein Beten

unb Bitten ^ilft, geriet ber mitfü^lenbe 5ürft in Der3rDeiflung : „IDas i[t

benn ber C^riftenglaube ? IDill (Bott \x6] nid)t über uns erbarmen um ber

Bitte ITTarias unb aller ^eiligen roillen ?" Huf bem Boben ber n!ann^äufer=

Jage empörte \xä] bie £}offnung auf ©nabe gegen bie Strenge berKird)enle^re.

Der £anbgraf „ging 3ur IDartburg unb mar fa([ungslos too^l fünf tCage

lang, unb barnad) rüljrte il)n ber $cf)lag, öafe er brei 3al)re im Bette lag

unb im Hlter üon 55 3al)ren ftarb". (Es i[t bie löirkung, bie bas tatfäd)li(f)e

(Erleben bes Dorgangs l)ätte l)eroorbringen muffen. Hnbert^alb ^^lixlinn-

bert fpäter toirb ein Satanfpiel berül)mt, bas bie entgegengefe^te £e^rc pre*

bxqt Die trief) $d)ernbergk bramatifiert (1480) bie bekannte £egenbe

Don ber angeblidjen pöpftin 3utta, bie tro^ i^rer fur^tbaren £eiben bur^

bie 5ürbittc ITtariae unb bes ^eiligen Hikolaus na(^ irbifc^er Befd)ämung

unb Beftrafung burd) ben lEob begnabigt roirbi; unb gerabe bie $3ene ber

Reue ift bem Did)ter am beften gelungen.

Hber bies altbeutfd)e Drama blieb (Epifobe. Die 5äben, bie fi(^ oon bem

„Spiel Don S^au 3utten" 3U Saufts Begnabigung sieben, finb rein ibeell;

in löirkli({)keit beginnt bie Dorgef(f)id)te bes größten neueren Dramas erft

in ber Reformations3eit. UTan kann bas £okalftück ber neueren Seit mit bem

5aftnad)tsfpiel ^iftorifd) Derbinben, toie benn bie freien Stäbte für beibe bzn

£)auptl)erb geboten l}aben, unb cor allem bas Stankfurter £okalftück ^at bk

größte 5cimilienäl]nli^keit mit bem tlürnbergifd^en, bm 3a^meren tEon unb
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öic pro[aifd)e 5orm abgere(^nct; aber oonöcm „ITTiftcnum" (eigentli^ „Vilu

nifterium", gottesbien(tIicf)cs $d)aujpicl) fü^rt keine Brücke 3U (5ri)pl)ius

unb £oI)en[tein, gefd)rüeige benn 3U £e[(ing.

Unb balb empfanben bie 3eitgenoffen felbft bie (Brensen bes ein^eimifd|en

Dramas. lTtod)ten a\x6) bk Uteilterfinger unb i^re (Benojfen eine brama^

tifd)e Hneignung ber gansen IDeltliteratur unb U)cltge[d)ic^te erftrcben —
mir töerben über biefe Bebeutung oor allem bes großen Stofferoberers

J)ans Sa^s no^ 3U fpred)en l^aben — öie 5orm blieb beengenb unb ließ

in ber Komöbie roenig poefie, in ber tEragöbic roenig £ebensbeobad)tung

aufkommen. ITad) beiben aber l^ungerte bie Seit, u>eil bas Bürgertum fid)

als unpoetif^ cmpfinbet unb roeil ber neue (Belel)rten[tanb — ber fid) tief

in bie IDelt ber Did)ter !)ineinerftrcckte — nad) ITTenfd)enkenntnis oerlangte.

(Es toar bie Hufgabe ber lateinifd)en Did)tung, einftroeilen bas Drama

[0 3U bilben, bas gan3 unb gar nod} nid)t gefd)affen roerben konnte.

Der neue Stanb ber (Belehrten toarb fein (Träger, roeil er ber (Träger

bzs f}umanismus roarb.

3m frü!)eren ITTittelalter marcn bie Begriffe „Kleriker" unb „(Belehrter"

faft gleid)bebcutenb ; ober toenn es roo^l ungele^rte Kleriker gab, fo bod^

keine gelel)rten £aien. IDir fallen aber, roie öie legten UTinnefinger unb bie

erften ItTeifterfinger gerabe auf biefen (Eitel Hnfprud) mad)ten. Hun kommen

6em Stanb bes „gelel)rtcn Bürgers" brei große (Eatfad)en 3U Qilfe. Die erfte

iftöer ftäbtifdie Bilbungseifer felbft : $d)ulen roerben gegrünbet, $(^ulmeiftcr

angeftellt. IDie unter btn bürgerlidjen Did)tern bzs ausgel}cnben ITTinnefangs

bzx Sdjulmeifter oon (E33lingen begegnet, fo ^at unter btn £e^rbid)tern ber

neuen (Epod)e ber $d)ulmeifter Don Bamberg b^n erften Rang: I}ugo Don

(Crimberg, ber ben rül)renben (Ei}pus bes armen büdjerfammelnben unb

bü(^ertd)reibenben (Belel}rten be3eid)nenb vertritt. f}ugo (um 1230 in bem

fränkifd)en Ort IDerna geb., um 1313 geft.) Ifat au^ lateinif(^ gebid)tet, im«

mer als Sammler unb £el)rer. Rber erft gegen (Enbe feines üon Hrmut unb

Kinberreid)tum bebrängten £ebens (1296—1300) fd)rieb er fein beutfd)es

f)auptrDerk, ben „Renner", bas umfangreid)fte £el)rgebid)t in beutfd)er Spra«

^e: über 24000 Derfe. IDie ber Hame allegorifc^ ift — bas (5ebi(^t foU in

alle £anbe laufen — fo töar es aud) als burdjgefü^rte Hllegorie gebai^t;

aber I)ugc nermag keine Dispofitionen ein3U^alten. Übrigens ex^äl}\t er l}übf(^,

Mietet geläufig unb ermal)nt dnbringlid), toeiß feine (Bele^rfamkeit burc^Bil»

öer aus bem£eben auf3UtDiegen unb ift in feinen ITtoralanf^auungen einfai^

14*
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unb gcfunb. Hur mißfällt i^m alles, roas neu ift; aber bas liebt man ja

an Dibafetikern. So oerroirft et benn auc^, red)t im (5egenfa^ 3um IDälfdien

(5aft, alles £efen ber Ritterromane unb ber Dolksepen unb kam auc^ bamit

öem 3eitgefd)mack entgegen, ber ber „£ügenbi^tung" mübe roar. — (Er

fanb riefigen Beifall, toie 3al}lreid)e Qanbfd)riften beroeifen. Sdjon 1549

toarb jein „Renner" an6) in S^ankfurt am ITtain gebrudit, freiließ aud) bts»

Ijalb, roeil ber Budjbrucker i^n toegen feiner heftigen Hngriffe auf bie

(5eiftlid)keit für einen oorreformatorifd)en 3eugen ^ielt. Der braoe $d)ul*

meifter roarb in Deutf^lanb ber £ieblingsbid)ter einer 3eit, bie in 3talien

Dante fa^.
—

Den (Beift bzx gemeinDcrftänbli(f)en (Ermahnung pflegt auc^ ein anberer

Sammler, Ulrid) Boner, biefer allerbings ein Kleriker: Dominikaner 3U

Bern, ber mit feinem „(Ebelftein" (um 1330) „bie 5abel 3um erftenmal inner*

Ifdih ber beutf^en titeratur als felbftänbige Gattung gepflegt unb fr)ftema*

tifd) in ein Bud) gebradjt l}ai". (Er tat es für einen Berner Patri3ier; benrt

aud) bie 5^^^^ lel)r^aft, pfr}(f)ologifd), leid)t unb einem gctriffcn intellek*

tuellen f}od)mut günftig, ift eine red)t bürgerlid)e (Battung, töie bas „Säcu*

lum ber 6leime, Pfeffel, £id)tu)er" roieber beroiefen liat. Unb fo follte auc^

Boner bem ftäbtifdien Bilbungsbebürfnis bienen.

Die 3toeite lUad)t, bie bem (Entfielen bes bürgerlichen (Bele^rtentums Dor*

|(^ub leiftete, war bie Uniüerfität. Sie ging gan3 aus ber geiftli^en E}od)*

f^ule l)erDor; nun aber roill fie auc^ bzn ^umaniftifdjen 3ntereffen bienen.

3n rafd)er 5o^9c cntftel)en Don 1400—1500 neue Uniuerfitäten, barunter fo

rDid)tige toie £eip3ig, Bafel, löittenberg. Die t^eologifd)e Sakultät ^errfd)t,

unb l)at eigentlid) bis 3ur (Brünbung ber Uniöerfität (Böttingen (1734) ge*

^errfd)t; aber bie „untern Scikultäten" gewinnen an Bebeutung. Der Hr3t

unb ber Red)tsgelel)rte fpringen aus ber Kutte, ber Hftronom fü^rt ben felb*

ftänbigen Betrieb ber naturforfd)ung ^erbei, unb bie ^öfe begünftigen biefe

€ntroidilung, inbem fie ben llTebi3inern unb 3uriften aud) äugerlid} ein glän*

3enbes Hnfel)en öerfdjaffen. Die geleierten f}erren ber „anbcren 5cikultäten"

toerben bie Kerntruppe bes neuen Stanbes, roie fie il)n in kleinen Stäbten

neben ben (Beiftlid)en unb £el)rern nod) ^eute am eifrigften oertretcn.

Drittens kam noc^ ber Bu(^brudi, ber ni^t nur ber Hneignung ber (Be=

lel)rfamkeit ungel}euern Dorfd)ub leiftete, fonbern auäi bzn (Belel^rten neue

Ha^rungsmöglid)keiten bot: üon ber üornel)men Derbinbung mit einem gro^

feen Dru(ker bis 3U ber fd)lid)ten Korrektortätigkeit. Der moberne (Beleljrte
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i\t ja überhaupt ein ITtann, öer üiele gebrudite Büd)er gele(en I)at; ein paar

ungebruckte muffen freilief) babei fein, bie nid)t jeber lefen kann.

Diefer neue Stanb bes 6elel)rten nun I}at für bie neuere (EntroiÄlung ber

£iteratur biefelbe Bebeutung roie für bie neuere (Enttoidilung bes Staats

bas gleid)3eitig unb unter benfelben Bebingungen fid) entiöidielnbe Beamten*

tum. Sie finb in ber Zai Brüber, unb bie am meiften mobernen Staaten,

toie Burgunb, oerlangcn ^umaniftifd) burd)gebilbete Beamte. Kaifer lUaiu

milian, ber „le^te Ritter", aber gleid)3eitig ein eifriger (Bonner bes f}uma=

nismus unb bes neuen Beamtentums, braud|t feine gelef)rten Sekretäre and)

als J)au$bid)ter : ITteId)ior Pfin3ing unb ITTarj ^rei^fauerroein bid)ten nad)

feinen Hntceifungen ben„tEeuerbank" (1517 erf^ienen), roie Stüler unb

StraÄ bie ard)itektonifd)enSki33enSnebrid)IDilt)^lmsIV. 3ur Reife brad)ten.

Der Kaifer l}aitz ficf) literarifd), roie ber Dafall feiner Dorfaljren £id)tenftein

tatfäd)lid], in eine allegorifd)e SiQur oermummt unb feine IDerbung um bie

(E^re im Kampf mitSürmi^, Unfall unbHnfeinbung er3äl)lt, roie iml7.3a!)r='

J)unbert ber fromme Bunijan bie pilgerreife bes d^riften burd) i^reStatio»

nen füf)rt ; aber bei bem Kaifer mußten es nod)Derfe fein, roenn aud) f(^Ied)tc.

Der {)of)e Hbel t)ält alfo immer nod) am (Epos feft unb roanbelt aud) öie

BiograpI)ie in fold) ein allegorifd)es (Epos um. Das (Epos gebeil)t aber gleic^=

3eitig aud) unterl)alb bes Bürgertums. 3n nieberbcutfd)lanb cor allem

fpielte ber ^anbrocrker gegen btn bel)äbigen DoUbürger ben Un3ufriebenen,

roie in neib!)arts 3eit ber Bauer gegen ben Ritter. Das alte tEierepos oom

fd)lauen S^^^ warb als „Reinhe be dos" ben Hieberbeutfd)en angeeignet

unb frül} gebrudü. Don einem £ieb ber ti}pifd)en Pfi)(^ologie roar es 3U einer

fo3ialen Satire geioorben, alle Sr)mpatl)ien auf Seite bes Unbegüterten,

ber fid) burd) Sd)laul)eit unb Unr)erfrorenf)eit burd)^elfen mufe, ido für bie

bol)en I)erren fd)on geforgt ift— ber erfte„Sd)elmenroman". Unb ber(Ei:)pus

bes fiegtjüften fd)lauen 5ud)fes toirb nun auf einen lebenben lTTenfd)en über=^

tragen: ein ^anbiDerksgefell mit bem rebenben Hamen Ulenfpegel (ber

ni(^ts entl)ält als eine unflätige Hufforberung, balb aber 3U ber finnlofen

Derbinbung Don (Eule unb Spiegel, etroa als Sinnbilbern ber n)eisl)eit unb

Selbfterkenntnis, umgebeutet roarb) kam burd) lofe Streid)e 3urBerül)mt^eit,

unb fein (Brab in lUölln in J)olftein roarb ben Stanbesgenoffen eine Hrt oon

Stanbesl)eiligtum. Seine Sd)roänke (um 1483 gefd)rieben, um 1500 gebrudit)

bebeuten bie Xlotmzlix bes ftäbtifd)en Proletariers gegen Uteifter unb Bür«

gerf^aft. Diefe ITtif^ung Don (Dbrjffeus unb (El)erfites ift gan3 negatio gc»
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rid)tet: er ^at ni^t roie Heincfie für S^^au unb Kinber 3U forgen; er bringt

CS and] felb(t 3U ni^ts; aber überall ri(f)tet er $cE)a5en an — unb räd)t

baburc^ ben UTann, ber „feein E}üfung" l\at, an ben Hngefeffenen. (Ein £ieb*

lingsmittel feiner Cüc^e ijt es, fprid)tüörtlic^e Rebetöenbungen tüörtlicf) 3U

oerfte^en ; roorin bas neuermadjenbe Jntereffe an ber Sprai^e felbft fid) be»

tätigt, aber auc^ ber fc^toanfe^afte IDi^, ber |i(^ Don ben HIten bis 3U

Iteftrorj an fold)em Doppelfinn geübt Ijat — Das (Epos oon (Eulenfpiegel,

bem unbefieglic^en $(i)alfisnarren, ift bas einsige Stücfe „!)elbenfage", bas

biefe (Epoi^e bem tlijpenfc^a^ neu I)in3ugefügt ^at; aber fie pflegte Sagen

roie bie oon Cannt)äufer unb bereitete ber oom $an\t ben Boben.

Denn bas Bürgertum roar unepif^, roie es unlr}ri[d) roar
; feine (Epik toar

fettfam l^ergeftellt aus ritterlid)em Stoff unb bürgerli^er S^tm, aus Hben«

teuerintereffe unb pft}^oIogifd)er Iteugier: es roar bie £iteratur ber Dolks»

büd)er.

5ür bie Dolfisbüd)er !)at fic^ neuerbings R. Ben3 mit feurigem (Eifer ein*

gefegt unb sroeifellos gegenüber ber !)errf(i)enben Unterfd)ä^ung biefer (5aU

tung fid} baburd^ Derbienfte ertoorben. Diefe Huflöfungen gereimter (Epen,

an bie fid) bann 3a^Ireid) unmittelbar in Profa oerfafete Überfe^ungen unb

(Er3ä^lungen oerroanbten 3n^alts anfd)lie6cn, bürfen n\6)t lebiglic^ nad)

i^rem Der^ältnis 3U ben Dersromanen beurteilt töerben. nid)t lebigli(^.

(Ban3 barf inbes ber formelle (Befidjtspunlit nid|t au^er a6:it bleiben. Die poe*

tif(^e Sorm ber mittell)od)beutfd)en Periobe l)atte fid) überlebt; bie 3eit roar

profaifc^ geroorben unb bie ungebunbene Rebe roar für il)r (Epos ebenfo fe!)r

eine ttotroenbiglieit, roie in ber 3eit bes jungen £effing, bes jungen (Boetl^e, bcs

jungen J}auptmann für bas Drama. Die Dorteile unb aud) bie nad)teile ber

gebunbenen Soxm mußten anberen Dor3Ügen unb Rtängeln Raum geben.

Denn eben besl)alb ift foroo^l bie geläufige Derad)tung ber Dollisbü(^er als

Ben3^ unbebingtes £oblieb ben l)öfifd)en (Epen gegenüber fd)ief, roeil beibe

gan5 oerfd)iebene Hbfid)ten »erfolgen. Das l)öfifd)e (Epos, mir fud)ten es 3U

3eigen, f)at eine fo3ial'päbagogifd)e, eine kulturell^äft^etifc^e ^enben3. Der

£efer foll bie (&efd)id)te parciöals, tEriftans, (Bregors gan3 unb gar na^er=

leben, um burc^ fie mie bie gelben felbft geläutert unb gehoben 3U roerben.

(Es lebt gerabe3U etroas oon ber religiöfen 3bee ber ftelloertretenben (Denug=

tuung in ber Hrt, roie ber üon ben Redien unb lTtärtt)rern geroonnene (Bna*

5enfd)afe fid) bem mitteilt, ber baxan aufrichtigen J}er3ens Hnteil nimmt.

Des!)alb muß ber Dersroman geiöiffe Breiten, getoiffe trabitionelle (Eigen*
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Reiten, gemifje Rul)epunktc nnb J}ö]^punkte I)aben. — Das Dolksbud) l)at

einea geringeren (Ef)rgei3 : es toill nur tx^älfltn, nur tEatfad)en übermitteln

unb öaburd^ oorüberge^enbe Stimmungen erro^dien. Hber roenn öer mo=

öernc £efer, öem IDoIframs unb (Bottfriebs Jbeale fremb geiDorben finb,

an bem Jn^alt ber (Bef^ic^ten com I)ürnen Siegfrieb ober ber fd)öncn ITTages

lone, an bem Qer3leib ber oerftofeenen (Benooeoa ober ben roe(f)felnben Schick«

faten Sortunati nod) immer Hnteil nehmen kann ; roenn in bie(er Kon3entras

tion auf bas $toffli(f)e bie ununterbro^ene 5o^tbauer ber DoIksbüd)er bis

3U ben triärkten unb Scfiulftuben unferer Cage begrünbet liegt, fo barf man
boc^ nid|t Dergeffen, ba^ bas „Kunftroollen" |elb(t bei ben f)öfifd)en (Er3äf)=

lungen ein unglei(^ ^öl)eres un5 ebleres ijt. lli(i)t auf ben menfd)lid}en

3bealismus kommt es I)ier 3unäd)|t an — öen teilen bie Berounberer ber

(BcnooeDc geroife mit benen f)er3elot)bens, unb „bas nTorali[d)e" uerfteljt

fidy [a überl)aupt immer üon jelbjt; fonbern auf ben feünftlerifd)en 3bealiss

mus. Der fel)lt ben Dolksbücf)ern na^e3U gan3. (Börres, ber erfte unb feu=

rigfte J}erolb ber (Battung, Derfd)iebt fdjon bie (Befid)tspunkte, raenn er oon

bem Dollisbud) com unoerrounbbaren Siegfrieb fagt: „löie bie Sprache im

(Epos ift, fo ift fie auc^ im Romane : eintältig, öerb unb gebrungen, aber im

Romane natürlid) kärglidjer unb minber inl}altsreid) als im größeren (Be=

bi^t; bie Darftellung er[d)eint in i^m ol)ne allen Sd)muck, aber kräftig unb

gebiegen ; bie (Er3ä^lung treuf)er3ig unb gläubig, unb öabei o^ne alle Prä«

tenjion .

.

," Hber nun l)öre man ein Stück aus bie(em Dolksbud), bas in

ber VLat tr)pifd} ift, roie fid) benn toeber in ber 3eitli(^en no(^ in ber ttofflid)en

Husbreitung biefer (Battung eine eigentlid)e (Entroicklung 3eigt; unb man
l?öre es toirklid), benn mit oollem Red)t forbert ber gute Hntoalt ber Dolks«

büdjer lautes Dorlefen Dom Publikum

:

„IDie nun ber Sroerg, König (Egroalbus, ben gel)örnten Siegfrieb anfid)*

tig roar, grübet er it)n tugenblid), beffen fid) Siegfrieb 3U l}öd)ften htbanket,

unb fid) über feine koftbare Kleibung unb fonberlid) ber überaus künftlid)en

drone, 3um ^öi^ften oertounberte. Hud) roegen feines (Eomitats, ben er bei

fid) ^atte, nemlid) taufenb Sroerge, alle tool)l gepult unb geroaffnet, bie fid)

bann Siegfrieben alle 3U Dienften erboten. Denn fein gut ®erid)te toar auc^

unter biefe Sroerge erfd)ollen/'

(BetDig follen bie Derbienfte biefes Stils nid)t geleugnet werben, (Es galt

\a überhaupt eine beutfd)e Profa crft eigentlid) roieber 3U fd)affen; benn

Bcrtl)olb oon Regensburg toar allein geblieben, unb oon ber Rebe ber ^ö-
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fifd)en (Befcllfd)aft, bk fi(f) (toie im 5rankretd) öes 17. unb 18. 3al)rt)un=

öerts) gerüig oft ins £itcrarifd)c [teigerte, blieb keine tErabition. Unfere

5eutf(!)e profa ge!)t tatfäd)li^ auf 5ie Dolksbüd)er ßurüc^. Iöeld)e Spuren

^aben jene gele!)rten, tüd)tigen, in i{)rer Hrt üerbienfbollen Überfe^er in un=

lerer £iteratur ^interlaffen, bie oom E}umani$mus !)er beutfd)e Profa 3U

f^affen Dertud}ten? bie 3o!)ann i}artlieb (IDien 1433—1471 ober 1474),

tliklas Don n)i}le (Bremgarten in ber $d)rDei3; geft. 1478—1479) Hnto-

nius üon Pforr (Breifac^; tätig 1458—1483) fjeinrid} $tainI}örDeI (geb.

1412 in IDeilberftebt bei Ulm; geft. 1482) Hlbred)t üon (Et)b (geb. 1420,

ge|t. 1475; Domherr in Bamberg) mit i^irer oft ge{d)i&ten, nid)t feiten ge=

fdimackoollen IDiebergabe üon Petrarca unb Boccaccio unb fogar bem „Bud}

ber Beifpiele ber alten IDcifen", bem fogenannten Bibpai? Sk gaben £itc»

teratur für bie 6ebilbeten, unb il}re IDcrke blieben neben ber (Entroi&Iung

ber beut{d)en Di(f)tung fteljen toie bie neueren, an fic^ oortreffli^en Über=

fe^ungen Dantes ober Hriofts. Hber jene namenlofen ober bod) unbckann*

kn Überfe^er unb Bearbeiter fran3ö[i((^cr unb altbeutfd)er (Er3äl}lungen

l}abzn unferer er3ä!)lenben profa bie beftimmenbe Hid)tung gegeben — jene

Richtung eben, bie unfere Wim probe genügcnb r)eranfd)aulid)t.

Unb gerabe bes^alb mufe man bas £ob cinf^ränfeen. (Bute (Er3ä^Ier toa*

ren fie oft, Künftler kaum je. Don bem ge^eimften (Befe^ ed)ter Profa, oon

bem inbioibuellen R^pt^mus, ber fid) bei Bert^olb oon Regensburg regt —
unb bann toieber bei £ut^er, unb bann erft teieber bei £effing — Ratten nur

bie allerbeften eine teife H!)nung. (Eine fad|Ii(^e (Er3ä^lung roirb oon 3eit

3U 3eit rI)etorifc^ aufgepuijt; unb oor allem: 3beal hltiht bie „poetifc^e

Profa", jene ntifc^form, bie no^ (BoetI)e ido^I in ben „IDa^loermanbtf^/af*

ten", nid)t aber im „löil^elm ITTeifter" üöllig überu)unben l}at Die ÜTängel

ber beutfd)en Profa rourben i^r in bie IDiege gelegt, toeil jene Derfaffcr bem

Publikum bienen mußten unb bie reine klare profa eines Boccaccio fo

roenig tüic bie burd) unb burd| beroegte Bert^olbs roagen burften. IDollte

bas Dolksbud) burd) bzn 3nf)alt allein roirken, nur ftofflic^, bas toäre ange»

gangen ; aber nun Ifat es oon Hnfang an bk bebenklic^c unb oft aufbring=

lid)e Hrt, bem i)örer feine 6efül)le t)or3uf(^mcÄen unb Dor3ukoften, öie

kunftlofe Dermittlertätigkeit 3rDif(^en Saä^z unb Perfon breit 3U betonen;

unb fo get)t ber beutfd)e Romanftil {)er (Bellert unb Jacobi auf fie 3urüdk unb

fo liai fid) Hd)im von Hrnim no^ einmal an biefem Stil oerberben können,

btn Kleift unb (E. lE^. H. Qoffmann nic^t nieberringen konnten.
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Hbcr CS ijt 3U rDieberI)olen : toir öürfen öas Dolksbud) nid}t blofe Don ber

literari[d)eii Seite be[d)auen. Dielmelir bebeutet es inl^altlicf) nicfits (5erin=

gercs als ben Derfud), alles, roas frül}er nur bzn ariftokratifdjen Kreifen su*

gänglid) war, bem Dolke 3ugänglid) 3U mad)en, ober bod) bem neu |id) bil*

bcnben Publikum. 3^ biefem Sinn ftellt bie neue Profa fid) neben bie er-

3äl)lenbe ober bramatifierenbe poefie ber UTeifterfinger, bie bann in bem

größten Stofferoberer unferer Did)tung gipfelt — in H)ans Sad)s (1494

bis 1576) — freilid) einem (Eroberer eben nur ber Stoffe, ber Jn^alte, ni^t

etroa, roie i^eine ober f)ebbel, ber Probleme. V}ans Sad)sens gefamte Dicf)*

tung, bk per[önlid)e £i)rik religiöfen jnljalts etroa ausgenommen, ijt nid)ts

als ein oI)nc E)aft aber oljne Rajt bur^ cm l)albes 3al)rl)unbert (1514 bis

1569) fortgefe^tes- Bemül^en, bie gan3e (Ernte ber (Be[cl)id)te unb Dichtung

an intere[[anten (Begenftänben in bie kunftlos aber folib erbaute poeti((f)e

Sd)euer Hürnbergs ein3utragen. ?}ans Sadjs l}at fid) freilid) auf allen (Be=

bieten öerfu({)t unb l}at 1567 |d)on felbft fe|tgefteüt, ba^ er 4275 ITteijterge»

(änge, 208 S(f)aufpiele, 1558 anbre Did)tungcn, im gan3en 6041 poeti|d)e

IDcrke oerfaßt ^atte — unb 7 Dialoge in Profa ; fo genau fül)rte ber braoe

Bürger unb E}anbrDerhsmeifter Bud) ! Hber bie)e „Dieljeitigkeit" roar bei

i^m fd)rDerlid) programmatifd), roie bei f)artmann oon Hue ober 0pi^. (Er

itt im (Brunbe immer (Er3äl)ler, unb aud) ^ie lebl}afte(ten, gelungenften Streit«

f3enen feiner Büljne bienen tocniger einer bramatifd)en Huseinanberfe^ung

ber (Il)araktere, als ber Deranfd]aulid)ung einer 3um Selbjtoortrag ber (5e*

ftalten Derliür3ten (Ex^aqlnnq. 3b/n intereffiert alles; aber für bie innere

5orm liat er kaum ein Organ, bearbeitet roo^l and} benfelben Stoff in oer»

fd)iebenen 5ormen. Sein reines J)er3 in einer oerborbenen Seit, fein oon

(Eitelkeit unb Sdjellenklang merktoürbig freier Dortrag, unb fein gut beut*

fdjer Patriotismus cor allem, ber nid)ts für fein Dolk oerloren gelten laffen

roill — bas finb bie beftridienben (Eigenfd)aften öiefer ^öd)ft liebensroürbi«

gen perfönlid)keit ; aber als Künftler bebeutet er chzn nur ben ©ipfel einer

im iüefentlid)en kunftfremben Periobe.

äl)nlid)es gilt nun aber aud), nad) meinem Urteil roenigftens, Don ben

Dielgerül)mten prebigern unb Satirikern biefer Seit. Die Dorbebingungen

für bie groge Prebigt unb bie mäd)tige Satire 3U fd}affen, bas mar il}r Be«

ruf, rein literarifd) bebeutet il)r IDerk tnenig. Sebaftian Brant (1457 in

Strapurg geb., 1521 bort als Stabtf(^reiber geftorben), ein eifriger I}umas

nift, lateinifd)er Poet, Jurift, Politiker unb überhaupt ein prad)tejemplar
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5es neuen (Belet)rtenti]pus, entjprad} bem (Be(d)madi ber Seit, als er (ein

„rtarrenfc^iff" (1494; 1497 ins £atein überfe^t) in bie löelt hinausjegeln

ließ, bie ja aud^ !}ugos von Crimberg Henner fo raf d) burd)Iaufen I^atte—
ber freilidj nur bis 3U ben beutfd)en (5ren3pfäf)Ien. Sebaftian Brants Did)=

tung bagegen töarb ein europäifd|es (Ereignis, Dielleicf)t bas erftemal, ba|

bies einem beutfd)en IDerk 3uteil marb ! (Es oerbankte bas natürlid^ aus*

((^lieglic^ bem Jn^alt. Das Karrentum roar ein £iebIingsmotiD jener (Epo^^

(^e, bie man ja gerabeßu als „bas ITarren3eitalter" be3eid]net i^at. Der 3n=

tellefetualismus, bzn trabitionellen 5^ff^^^ langjam entroadifenb, trieb mit

ber eigenen Kraft nod) gern ein feinbijd^es Spiel unb begegnete fid) barin

mit bem roI)en Iltaterialismus, ber in allem planen, J}offen, IDollen fc^on

ITarretei fa^. Rn Un E}öfen erfe^ten bie Qofnarren bie J}ofprebiger, peil bas

kranlil)aft anfteigenbe $ouDeränitätsgefül)l ber Surften (Ermal)nung unb

IDarnung nur nod) im Xtarrenkleibe ertrug ; unb in ber üblen niobe ber bur«

lesken prebigt, bie für Hbral^am a Santa (Llaxa bie Dorausfe^ung ift, bie

aber fogar in bem Paris £ubroigsXIV. blühte, oereinigen fid) gar beibe

5ormen ber Satire unb prebigt. Das 5flf^nad)t$fpiel rDur3elt in ben Satur-

nalien eines Bürgertums, bas mit pl)iliftröfer Regelmäfeigkeit in Hürnberg

roie einft in Rom 3U feftgefe^ter Seit auf feine Dernünftigkeit t)er3id)tet; bi€

Kleibermobe erlaubt fid) unfinnige Husfc^ioeifungen, gegen bie alle l)eu*

tigen Husu)üd)fe Kinberfpiel finb ;
ja bie 5reube an ber Der^ö^nung bes Itor*

malen, (Befunben, S^öncn erlangt in bzn (Broteslien ber Kiri^en i^ren Cri=

but. Dabei ift bies Itarrentum nur feiten p^antaftifd) — (Einbilbungskraft

befaßen nur nod) bie bilbenben Künftler; es ift mel)r trocfeen, ^r)gienifd^:

roie man fic^ periobifc^ 3ur Hber läßt, fo lägt man bem Unfinn freien £auf,

um bie überoollen Rbern 3U entlaften. 3n ber (Dbf3önität ber S(^n)anlibüd)er

fpielt bie grinfenbe Sreubc am Der^ö^nen ber gefunben (Empfinbung mit,

unb bie pebantifd)e Regelung ber öffentlid)en Unfittlid)keit l^ai einen ^umo«

riftifd)en Beigefd)madi. Das „peroerfe" ift nid)t, roie un^iftorifd)e Siihn^

prebiger toollen, oon geftern ober oorgeftern. Sturmfluten von S(^mu^ unb

Unfinn bre^en unberei^enbar, aber mit innerer Itotroenbiglieit ^erüor unb

gcrabe bie religiöfe unb öeiftige Überrei3ung mpftifc^ gerid)teter Perioben

finbet in il)nen oft ein tounberlidjes ober abfc^eulic^es (Begenbilb ; voo (Bott

fic^ eine Kapelle baut, fagt bas Sprid)tüort, baut \\6] ber (Teufel ein IDirts-

I)aus an.

So liatkn gerabe bie EJumaniften in i^rem geiftigen J)od)mut gern auf
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öie Harren l^eraBge[d)aut; (Erasmus fang fpöttifd) bas £ob öer tXarrlicit,

toeil er i^re unausrottbare nTad)t mit ironif(f)er Hefignation anerliannte:

„bem ITarrenfeömge ge!)ört bie IDelt". Sie roaren aber alle aui^ ein Stücft

Pebanten, Sammler von Kuriofitäten, ©rbner oon r)ergleid)baren CErfd)eia

nungen. Das ge!)t bis tief ins Dolk roo bie „Priamel" je^t ein £teblings="

gefäg für fkurrile Sufammenftellungen roirb : fünf bis fed)s ober mel)r mög=

li^ft öerf^iebene Dinge toerben an bem Sa^ß" irgenbeiner gemeinfdiaft«

licfjen CEigenfdiaf t 3ufammengebun6en

:

(Ein Sd|tDä^er unb ein (Erlenbogcn,

(Eine jdjnclle Zat, nidjt tool)! crroogcn,

(Eine alte Brüdte, ein fa{)Ies Pfcrö

:

TDenn bie bejtefjn, jinb jie lobcnsmertl

Diefe literarifdjen Kuriofitätenfeabinette roerben ^max erft im 16. 3a!)rs

^unbert 3U einer roirMidien BTobe. Da fammelt man etroa bie Harren (5ot=

tes, bie oerfcE)iebenen tCeufel 3U einem „Theatrum diabolorum", in bem

ber E)ofenteufel (ber bie koftfpieligen roeiten Beinfeleiber regiert) neben bem

(5ei3teufel !)ängt unb ber 3ornteufel neben bem J)errn ber neuen Karten*

fpiele. Hber bie tEenben3 ift längft ba
;
jeber H^otentans beioeift fie. Unb fo

fd)reibt Sebaftian Brant feinen intellektuellen tEotentan3 : ^inter bem Säu=

fer unb bem (5ei3l}als, l}inter bem Spottoogel unb bem HTelaTKfjolikus fi^t

bie Harr^eit auf bem Rofe ; aber aud) Unbankbarkeit ober (Bottlofigkeit ift

Harr^eit. Unnü^e IDünfd)e finb närrifd) — toomit fd)liefelid} jeber Jbealis-

mus totgefc^lagen roerben kann ; unb ficf| über bie Harren ärgern, ift aucf)

XDieber Harretei . . . IDenn 3oTiatl)an Stoift ben Htenfdien an fid/ für einen

Harren ^ielt, Ijaitt er bocE) großartige IHittel feine Satire bur(^3ufül)ren
;

bei Brant roirkt bie trockene Hrt, in einem Drei3eiler eine Harr^it auf3U=

fpießen unb fie bann in einer trioialen Reimerei mit ein paar ^iftorif(f)en

Beifpielen in bie £änge 3U 3iel)en, oöllig troftlos. IDieber : er ift ein braoer

IHenfd), fromm, oon röirklicEier ©üte geleitet, ^at aucfj I}umor genug, um
btn Büd|ernarren Sebaftian Brant in bas Sd)iff von Harragonia auf3une^=

men. Hber einen packenben (Ein3el3ug toürbe man in biefem tE^eop^raft ober

£abrui}ere bes Harren^aufes fo oergebli(f| fu^en roie einen befreienben (Be*

banken.

Hber fold)e gemeinDerftänbli(i)en HTaffenprebigten über bie konoentionel^

len £ügen ber Kulturmenfd)^eit, über (Entartung unb Bankbru(^ bes IDif*

fcns Ifob^n immer einen Riefenerfolg. Jeben Harren beglückt es, fi(f| unter
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(einesgletd)cn 3U iDiffcn ; obtoo^l ieber \\ä) !)cimlid) ausnimmt. Das pfr)d)o»

logifdje Jntereffc öer Seit toirb, menn aud) nod) fo Doreilig, befriebigt, bem

(03ialcn mk bei bcn Hiotentänsen ge(d]meid)elt ; unb töäre ber Hmtsnad)«

folger (Bottfriebs Don Strapurg nid)t ein fo anftänbiger Iltann, u)ir motten

mit l}eine ben Did)tcr unb fein publiiium fagen laffen : „Hur töenn toir im

Kot uns fanben, fo oerftanben toir uns gleid) 1"

Huf btn anfprudjslofen Dolksprebiger, ber \iä) mit größerem Hed)t toieber

als ^eine ben J}ofnarren bes beutfd)en Dolfes I)ätte nennen bürfen, folgt ber

anfprudisöolle ITTobeprebiger. (Beiler üon Kaifersberg, ein $d}rüei3er

üon elfäffifdier Hbkunft (1445—1510) ift am Straßburger HTünfter ber

berül)mtefte prebiger feiner Seit ; unb neben Hbrafiam a Santa (Elara ber

befte BetDeis, roie tief bie beutfd)e prebigt in frommen unb begabten Dir*

tuofen finden konnte. CEr ift ber Prebiger einer feften unb oorne^men (5e=

meinbe, bie Don il^m Unterhaltung üerlangt, Hnrei3, Heuigkeit; er roirb

i^r Diener unb fud)t il)r burd) geiftreid)e (Einfälle unb gefud)te Husfü^run*

gen 3U imponieren. Seine gute Hbfid)t ift au^ hierbei nid)t 3U be3toeifeln

:

er glaubte bies Publikum fo nehmen 3U muffen ; aber es mar fd)limm, ba^ er

es mußte, unb ba^ er es konnte, llun prebigt er S^uilletons unb mad)t bas

Kunftftück, an \ebtn ITtoment in ber 3ubereitung eines Isafen eine finn=

bilblid}e Hnröenbung 3U knüpfen — nid^t mit ber ItaiDität ber älteren unb

fpäteren (Emblematiker, fonbern mit offenbarem Dergnügen am Derblüffen

ber I)örer. (BctDiß, au^ er prebigt Buße unb Reform ; au^ er liebt Bilber

aus bem realen Zzbtn; aud) er beüor3ugt bie „pfefferkud^en" bes ^x^äl}^

lens, aber lüie roeit fte^t biefer Stabtprebiger oon bem großen Dolkspre*

biger Bertl^olb ab ! (Er muß mübe ITerDen aufftad)eln, toie ein moberner

„(Eonferencier" an IHobernftes anknüpfen: über einen Zöw^n, ber in ber

Stabt ge3eigt roirb ; über feines 5i^2unbes Brant llarrenfd)iff — wk lTeu=

erer „oarat^uftra=Prebigten" gel}alten l)aben.

IDas Brant unb (Beiler fo unerfreulid) mad)t, ift fd)ließli^ bas (Brunb»

gebred)en ber Seit : ber UTangel an 5orm — unb ber ITTangel an Pocfie.

Sie lebt nur nod) in ber Profa ber ITti)fttker — unb im Dolkslieb. Dies

ift bem Dolksbud) infofern 3U t)ergleid)en, als es fid) bei i^m ebenfalls cor«

3ugstöeife um namenlofe Derfaffer ^anbelt unb um bas große Publikum.

Hber baz Zkb l)at öor bem Bud) bie fefte alte H^rabition unb bamit bk gute

5orm Doraus. Iltag es aud) alte Sormeln, bie es aus bem ITtinnefang er=

erbt l)at, unüberlegt t)eru)enben unb oon ber „roeißen i)anb" bes ITTol^ren
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rcben ; mag es 5en ITaturcingang : öic £in5e in icncm Zal, i\t unten breit

unö oben |d)mal, gan3 med)ant(d) !)inftellen — es bleibt 5od} immer eine

natürlid)c Derbinbung oon 3^^^<J^t li^tb Husbrucksroeife, eine rDo!}Itättge

Binöung von (Befang unb ntu[ik, eine unentbel)rlid)e Befd)ränkung aus

Hüdifid)t auf bie rjörer. Das Dolkslieb barf bzn I)öd)ften £eiftungen eines

n)alt{}er unb (BoetI)e nid)t Derglid)en toerben ; aber fein Sauber beruht barin,

ba^ bic uralte Kraft ber d)ori[(^en poejie n)ieberket)rt, bas (5emeingefüI]I

er|cf|ütternber unb allgemein menfd)lid)er (Ereigni(fe unb Stimmungen. Das

öolkslieb roirb feit H}erber, (Boet!)e, ben Romantikern !)öl)er geftellt, als bie

Seitgencffen feiner (Entttel)ung begreifen toürben; unb bie Hbtoe^r t'mzs

(5rillpar3er, (Braf $cf)aÄ, Stz^an (Beorge ging bo^ mel)r aus bem ^od)*

gefül}l bes Künftlers l)erDor als aus einer tad)lid}en Hbroögung feiner Sd^roä*

dien unb Dor3Üge. Uns ift bas Dolkslieb lieb roie ein Klang aus ber eigenen

Jugenb, el)e nod) bas gro^e Begel)ren in unfere (Enttoidilung getreten roar
;

unb es ift national mie keine anbere literarifd)e (Battung ber gleidjen Seit.

Hber Dollkommen ift es bod^ nur fo roeit es zhzn einfad) ift unb nur fagen

tüill, roas mit Hllen 3ugänglid)en ITtitteln gefagt roerben kann. Die fo3ia=»

len (Eenben3en ber (Epod)e oerläugnet es nid)t, roenn es fid) als £ieb ber

Jäger, £anbskned)te unb anbcrer, Dorsugsroeife „fal)renber" Berufe gibt;

aber bie pebanterie liegt il)m fern, oft aud) bie Roheit, immer bk Crioialis

i'dt Unb fo ift es für bies Seitalter ber Dorbereitung be3eid)nenb, ba& bie

ein3igc poetifd)e (Battung, bie frud)tbar roeitergetoirkt liat, oon iqr nidit

gefdiaffen, fonbern nur ausgebilbet xöorben ift l
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Suchen tDtr uns no(^ einmal in bk Seele jener bunfelen unb merfimürbigen

(Epod^e ^inein3UDerfc^en, beren roic^tigfte Dertreter unb (Erfd)cinungen

voxv foeben 3U f^ilbern Der|uci}ten, |o erneut fid) cor allem ber (Einbruch : es i|t

fieine (Epod)e, bie roir mit einem pofitioen löorte be3ei(^nen könnten, Me

üon einem pofitioen 3n!}alt erfüllt ift roie bie neue religiöfe Jnbrunft ber

frü]^mittel^od)beut(^en 3eit ober ber (im tDejentli(^en) roeltlidie 3bcalis*

mus bzs tltinnefangs il)n entl)alten. (Es ift t)ielmel)r eine Übergangs3eit im

Dollften Sinne bes IDortes; eine 3eit, für bie bie „Betoegung", bas Suchen,

bas Dorbereiten roid)tiger ift als bas Kunftmerli, als bie Kunftform, als

bas Dollenben. (Etwas 5rflgmentarif(f)es l)aftet i^ren bebeutenbften £ei'

{tungen an, roie bzmn ber Romantik ober bes Jungen Deutfd)lanb. Hi^t

nur ber ITtijftiker kann naturgemäß bas le^te IDort nid)t fagen, muß an»

beuten, ^inbeuten — aud) bas Dolkslieb [ki33iert mel^r als es ausführt, bas

5aftna(i)tsfpiel ift nur ein burc^ lebenbige Huffül^rung nad)3ufüllenbes ZU
bretto, bas Dolkslieb fogar appelliert gern an bie ergän3enbe Dorftellung bes

£efers. VOo Dollftänbigkeit, Hbfd)lu6, eigentlid)e Budjform erftrebt loerben,

ba muß bie Pebanterie Sebaftian Brants ober bie IDeitf^roeifigkeit Ejugo

üon ^rimbergs töiber IDillen be3eugen, ba^ ba^n biefe 3eit thzn nid^t be*

rufen roar. (Es ift bie Seit Kaifer ITTajimilians I.; Doller (Bebanken, un6

öud) großer (Bebanken, Doller Tapferkeit, e^rgei3ig, ftanbesberoußt roie er;

aber oerurteilt 3U tragikomifd)er Danaibenarbeit. S^\^ ^'^^^ ber Ritter

tEeuerbank 3U bem Reiben ber „Brautfa^rt Ritter (Eurts" oon (Boet^e:

„IDiberfadier, löeiber, Sd)ulben — ad) kein Ritter toirb fie los V — Hur

ba^ auf bem S^^b ber £iteratur ni(^t einmal ein fo kühner Brautmerber 3U

fel)en ift roie es auf bem politifc^en „ber le^te Ritter" roar

!

(Eine Übergangs3eit aber ift eine 3eit ber (Erneuung, toenn fie gefegnet

ift: eine 3eit, bie fi^ erneuern mill in jebem Solle, löir ^örten bas Pre*

bigtmort „Eenovaminü", beffen lEon roeit über bie lanbcsüblii^e Kan3el=

perma^nung ^inausgel)t ; unb wk ber Rtpftiker forbert, fo iauc^3t am (Enbe

ber (Epo(^e ber lUeifterfinger, ba^ bnxd] bie IDittenbergif^e Ilai^tigall nun

bie (Erneuerung fid] erfülle. f)ans Sad)s mor uns ja gan3 ein Dertreter

jener periobe, bie \ü6)t, Stoffe an fic^ reißt, formen erprobt; aber ber
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Bürger folltc feine $ef)nfucf)t beffer erfüllt fcl}en als öer Kaifer; ITTartin

£utl}er foUte rDirkli(^ eine Reformation 5urd)fül)ren, u)ie ITTafimilian fic

erfel)nte.

Hber nicfjt eine 6ef(^i(^te öer Dolksfeelc liabzn roir 3U fdjreiben — i^

bin nid)t mel)r jung genug, um bergleic^en 3U tüagen — fonbern ber £itera*

tur. Unb für fie toirb bie Seit öer Reformation, fo unermeglid) fon(t i^rc

nationale Bebcutung ift, 3U einem Dor^of, aud) fie 3U einer Seit nur ber

Dorbereitung. 3a, man mu& fagen : bis 3U einem nid)t geringen (Brabe ift

fie für bie (5efd)id)te ber beutfd)cn £iteratur, roie ber Kunft überhaupt, als

ein Hufentl)alt, ein $te!)enbleibcn, 3um tCeil fogar als ein Rücfif^ritt 3U be«

3eid|nen. IDas fie aud) literarifd) (Brofees f(f)uf : bie neue münbli(^e, unmit«

telbare Berebfamkeit ; bas neue 6emeinbelieb ; oor allem : bie neue ©emein*

fprad)e — bas tougte bie 50^9^3^^^ ni^t 3U nu^en. Huf all unb jebem (Be*

biet Ijat bie Did|tung nad) £utl)ers tEob Don neuem 3U beginnen; ein3ig bas

Kird)enlieb l)ält fid) — aber es fteigt au^ nid)t. Rein Dom äft^etifd)en 6e»

fi^tspunkte aus hzbtuizi bie Reformations3eit keinen Hnfang, fonbern —
ben Husgang ber alten beutfd)en Did)tung. IDomit freilid) 3ugleid) fd)on

gefagt ift, ba^ nid)t einmal für bie £iteraturgefd)i(^te ber äft^etifd)e (Befidits»

punkt ber allein entfd)eibenbe fein barf.

IDas 3unäd)ft Parabojie fdjeinen mag, roas bem einen ober anbcrn — fe^r

mit Unred)t ! — fogar Blaspl)emie Ijeigcn könnte, bas erklärt fic^ bo^ ein»

fad) genug. lOenn eine Seit gan3 unb gar oon einem großen (Bebanken er«

füllt ift, einem religiöfen, politifd)en, fo3ialen (Ein^eitsgebanken (nur ebtn

nic^t einem äftl}etif(^en), bann roirb i^r notroenbigerroeife bie £iteratur blo«

ßes ntittel, unb bie Sotm als foli^e loirb r)erad)tet. Die literarifc^e ! Hid^t

bie fprad)lid)e. Dielmel)r finbet fid) gerabe in foldjen Seiten eine gemiffe faft

rü^renbc £iebe 3U ber $prad)e als bem großen IDerkseug : £ut^er liebkoft

bie beutfd)e Sprache roie ein Ritter feine gute IDaffe, unb bei S^f^ort roirb

bie $prad)e felbft (Begenftanb — unb J)errin ber Kunft. löogegen gerabe

bie großen Künftler oon il^r leid)t 3U gering ba6:ittn : (Boet^e l^at bie beut»

fd)e $prad)e 3ur felben Seit gef(^mä^t, als $d)iller unb bie Romantiker mit

bzn Kunftformen bes "E^ejameters, ber $tan3e, bes Sonetts ein 3ärtlid)es Spiet

trieben. — löeil alfo für £utl)er roie für feine (Begner bie beutfd)e Sprad^e

bas $d)tDcrt (Bibeons ift, bes^alb lieben fie fie. IDas aber follte il^nen bie

Kunftform bebeuten, bie biefer Sprad)e erft üolle (Entfaltung getDäl)rt ? Spre«

d]en roollen fie, 3um Dolke reben, über3eugen, unb fo geroinnen bie iDeiben*
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bcn (Battungen üon Innen ^er eine neue Kraft unb nTad)t : Prebigt, S^ug*

f(^rift, £icb ; aber bie £itcratur als ein lebenbiges (5an3es ^ört auf 3U eji=

ftieren. Das (Epos toar fi^on in ber vorigen (Epod^e abgeftorben
;
je^t toirb

bas Drama in feiner (Enttoicfelung abge[d)nitten, freiließ nxdit \o, ba^ es

nid)t noc^ eine neue (Eji[ten3mögli<^keit l^ätte finben können ; lüirb ber Ro=

man von Sdbel, SdjtDanfebud), Biographie 3erbrü&t; bleibt bie perfönli(i)e

£t}rik, fo roeit fie ebzn nid)t gleid)3eitig kollektioer CEmpfinbung entfpringt

unb d)ori((^em Dortrag bient, oerboten. (Ein £ut^er l^ötte f(^on über Paul

(Ber^arbts poefie oielleidit geurteKt roie Pascal über ITlontaigne: töie tö«

rid)t, von jid) felbft reben 3U toollen

!

Hber bie für bie Did)tung unentbe^rli^e, fjeilige Z^ee ber S^^^ ^(^^^

nid)t nur r)erad)tet — fie roarb berougt oerl)ö^nt.

3töei grofee d)pen, l}at $d)erer tieffinnig ausgefproc^en, be^errfd)en biefe

3eit: $auft unb (Brobianus. (Brobianus,ber (Erbe bes „narren3eitalters",

ber feine grobe Derad)tung jeglidien 3beals unb fein fd)ma^enbes Bel)agen

an bzn brutalen (Benüffen bes Hlltags nur nod) eigenfinniger unb l)erauss

forbernber fortfül)rt. 1549 gab S^iebrid) Debekinb bem neuen E}eiligen

ben Hamen, ber über ben (Butgeftellten biefer (Epod^e roaltete roic St $(^lens

bx'xan über ben J)od)gettellten bes Dormär3; unb Kafpar$cl)eibin IDorms,

Sifd)arts £el)rer unb ®^im, überfe^te il)n gleid) (1551) in roirlifame Reim*

Derfe. (Brobianus ift ber geborene 5^^^^ I^^^^ So^m, nicf)t etroa bloß ber

literarifd]en ; ber polternbe Derädjter jebes äft^etifd)en (Befül)ls — nun,

man liann ben ^rjpus aud) l^eute noc^, {)eute roieber ftubieren unb fic^ baxan

erbauen, roenn er burd) bie Derteibigung, bas fei e6]t beutfd)es Bieber*

mannstoefen, bie tiefe $el)nfud)t beutfd)en (Beiftes nad) $d]ön^eit ebenfo

brutal beleibigt roie bas mäd)tige Bebürfnis beutfdjer tlatur nad) (Einorb*

nung in ein ^öl)eres (banges, — Huf ber anbern Seite toädift ber Hltjpus

bes Sauft empor, er ber H^ne eines neuen (Befd)led)tsDon Denkern unb Did)*

tern, grot5artig in feinem $ud)en, tüirklid) e6]i beutfd)' auf bas H^ieffte unb

£el5te gerid)tet; aber formlos aud) er gerabe aus biefer unmittelbaren Rid)*

tung auf bas tEieffte unb £e^te heraus. IDie t)iel loar nötig: (Er3iel}ung

burd) nationales Unglüdi, burd) ben neuen Staat, burd) bie tDiebererroad)te

Hntilie, el)e aus bem fd)roeifenben Hbenteurer ber S^^\^ (Boetl)es toerben

lionnte ! Utag gan3 matt ein $d]immer öon $d)ön^eitsfel7nfud)t in bem

alten S^iuft auftaud)en, toenn er an fübli(^e i^öfe fliegt ober bie $d)önfte

ber S^-ciuen, i)elena, erblidien roill — ein So^n jener 3eit, beren 5ormlofig*
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kctt Dictor Ijc^n aud) in i^rcn p^t}[iognomten beklagte, toenn er Porträts

5er Denetianer mit benen dranacfis unb felbjt J)oIbeins oerglid), ein Soljn

ber gan3 von ben ^ödiften — ober bzn niebrigften Dingen ergriffenen Seit

bleibt bo^ and) er. Die n)irMid|keit künftlerif^ 3U geftalten, konnte toeber

i^ren frommen Derä(f)tern nod) il)ren bequemen Husbeutern einfallen.

IDar bie oorige (Epoche kunftfremb geroefen, fo roar biefe kunftfeinbli^.

nton gibt ber Reformation fc^ulb, beren Bilberftürmerei boc^ nid)t oiel be«

bznttnbt IDerke oerni(f)tet I|at ; aber fyxt in ber Seit oor unb n)äl)renb ber

(Blaubenskämpfe benn ber Katf)oli3ismus grofee Kunft gefc^affen? Ber

grofee Hlbre(f)t Dürer fanb bod) unter bzn (Eoangelifdien immer nocf) me^r

Derftänbnis unb Hu^m als unter bzn Katholiken ber geniale lTtattl)ias ©rü«

netoalb ! Hus romanifd)en £anben mußte ber Katl^olisismus bie neue Kunft»

form ^rüber3iel)en : bas BaroÄ; ber Proteftantismus freilid) fanb gar

keine. Jn ber bilbenben Kunft tDenigftens; in berjenigen Kunft aber, bie

allein aud^ in ber Reformations3eit geblüht ^tte, ber ITIartin £ut^er fclbftbe-

geiftert ^ulbigte, in ber HTufik überna^ gerabe ber Proteftantismus bie Sül)«

rung. Sonft aber teilt er mit bem übrigen Deutfd^lanb eine nid}t einmal immer

gel)eime 5cinbf(f|aft gegen bie Kunft, toie fie bann in ber reformierten Kirdje

ober bei Si^i^^rid^ IDill)elm I. temperamentooll ^eroorbrad). (Es ift nic^t fo,

ba^ bie 5^inbf^aft gegen ben katl^lifd)en Kultus nur bogmatifd) begrünbet

gexDefen toäre : 3um guten (Eeil kündigt fie fid) in allerlei J)o^nreben unb

Parobien fc^on frü^ an, unb toie ber Katfy)li3ismus ber Romantiker oiel«

fa^ eine predilection d'artiste roar, fo ^t bie Hbneigung ber 5^^^^^

aller fd^önen 5o^Tn bem proteftantismus oorgearbeitet.

£ut^er nun roar beibes, toie andf f(^on Sdjerer ausfprad). (Betoi^ im

legten (Brunbe eine fauftif^ Hatur, ooll tiefen Derlangens, fi^ 3um$d)auen

3U erl)eben unb ju einer über bas üon il^m oeradjtete IDiffen ^o^ empor»

fteigenben (Beroifel^eit. Hber im Kampf unb aud} fonft xdoI)1, toenn er fi(^

ge^en ließ, kommen aud^ bie grobianifd)en 3üge bes Bergmannsfo^ns 3um

Dorf^ein, unb ber £anbsmann ber großen HTufiker ließ fo loenig toie Ri*

6)axb tDagner oergeffen, ba^ nirgenbs in Deutfd)lanb fo l)er3lid} unb kräftig

gef^impft roirö toie in C^üringen; nic^t einmal in SdjtDaben!

Dabei taar ber große Reformator innerlid) fo roenig eine unkünftlerifd^

Hatur roie etroa Bismardi, ber tDol)l aud} einmal gern fic^ pocfiefeinbli^

gebärbete. £utl)er ift nid)t bloß ber ITTeifter bes beutfdjen Kird^enliebes, ber

einsigen im oollften Sinn fo 3U benennenben (Bemeinfi^aftspoefie, bie in ber

nteqer, Clteratur* 15
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gebilöetcn IDelt nod) lebt; er ift rtii^t nur ber uncrreii^te Überfe^er, ber

mäcf|tige prcbiger, ber glän3enbe Polemiker. i)ö^er als all btes ftel}t, mas
allein f(^on bie Heformation tro^ i^rer Hbneigung gegen bie äußeren Kunft-

formen 3U einer innerlicE) großen Kunftepo^e mad\t: £ut^er Ijat bas tüirk>

Iid)e, |d)li(^te, bürgerlid)e £eben als (Erfter u)ie ein Kunftrüerli betrad)tet.

(Es ift ni(^t blofe bie Poe|ie bts Jamilienlebens, bie erft burc^ il)n i^ren (Ein*

3ug in bie neue Di^tung l^ält — toie einfam roar IDolfram oon (Elisen«

had) mit |old)er Huffaffung geblieben! Hber bei £ut^r mirb ber ganse

(Begenja^ be!)oben; ber [oroo^l für bie asfectif(^e roie für bie ritterlid^e Huf«

faffung poefie nur in ben pat^etifcfjen UTomenten ber Dollenbung fa^.

(Es ift eine (EntmiÄlung, toie toenn ©oet^e ber engen Huffaffung bes „Poe-

tifd)en" ein (Enbe maäit unb einen Hpot^eker in ein ^ejametrifd)es (Epos auf-

nimmt. Unb toirkli^ könnte man bie berül)mte Sormel Uterdis anroenben

:

bie Si^ü^eren, roenn fie oon ^eiligen ober Rittern unb beiber Drac^enkämp-

fen zx^älflkn, fud)ten nur „bas 3"iaginäre 3U üerroirkli^en" ; £ut^er toill

ie^t bem IOirklid|en poetifd)e (Beftalt geben, j^m ift bie (E^e ein Kunftroerk

(5ottes, gerabe auc^ um ber gemcinfamen Htü^e unb Sorge millcn; t>on i^r

(prid)t er roie ein Sänger oon ber £iebe : „Hls, 3U einem (Ejempel, roenn ein

(Ehemann ober (El)eroeib bas bei fidj kann f^lie^en : 2^ glaube unb bin un-

ge3tDeifelt, ba^ mi^ (Bott meinem ITTanne 3U einem IDeib, meiner 5^^011^^

3U einem Ittann l)at geben, befe muffen mir Sonne unb DTonb Seugnis geben,

unb ift keine dreatur, bie anbtxs könnte fagen." Das cf|riftlid)e (Ehepaar

ftel)t in ber ITTitte ber Sd)öpfung, tüie hzi ben Utinnefingern bas £iebes«

paar; unb um bies Paar orbnet fid^ nun nid)t ein imaginärer (harten mit

Höfen unb £ilien, fonbern bas J}aus mit ber Obftkammer unb ber Küd^e, unb

ber (Bemüfcgarten, unb bie £anbf^aft mit btn von £ut^er e^rfurditsooll

als ein immer neues (Bottestöunber betradE|teten (Erntefeibern, unb roeiter»

l^in S^^i ^Tib rOalb unb Berg. Die grofee Derbunben^eit alles IDirklic^en

erfd)eint il)m als bas große IDunber, bas prebigt unb tEifc^gefpräd) immer

üon neuem beftaunen. (Betüife, aud^ in i^m lebt noä) bie asketif^e IPelt«

üerad)tung unb mit bzn bef(^impfenbften löorten kann er oon allem 3rbi«

fd)en fpred)en, nid)t bloß com Baud), auc^ oon ber Dirne Dernunft; nic^t

bloß oon J)of unb Rid)tern, aud) oon ber IDelt felbft. Dennod), roenn er feine

frommen Hugen auf ben Bauer ri(^tet, ber aus bem Znq an feinem Qalfe

rDei3en, Roggen, (Berfte ausmirft, ober roenn er feiner lieben Deutfc^n

über^upt gebcnkt, trofe Döllerei unb anberer grobianifd)er £after, bie er
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!I}nen fd)ulö gibt, bann wixb^s il^m rt>oi}l ums f)er3 unb er öankt (Dott für

bas Kunftroerk ber S^öpfung, rote IDalti^r beim HnbM bcs rounbcrbar

gcfd)üffencn IDeibcs, bas 6ott fo kun(h>on mit IDcig unb Rot gemalt ^t.

Hur zhtn micber — [olc^es (BIei(^nis aus ber bilbenben Kunft liättz £ut!)er

iDo!)! ferngelegen.

Hud^ ^ier i|t ber große ITtann ni^t ganj ifoliert 3U nehmen. Dies neue

£ebensgefü^l, biefes neue gute (Bemijfen ber £ebensbeia^ung ift fd)Ue6liq

nur bie Blüte, bie aus bem nieberen ©esmeig ber £ebensbe^gli(^licit auf-

gefc^offen i[t ; unb man mag felb[t etrtxts Bürgerli^s barin finben. (BeroiS,

bie l^eilige ITtabame be (E^antal, bie über ben Körper i^res Sohnes, ber fi^

auf bie S^toelle getoorfen l^at, ins Klo(ter fd)reitet, mirkt pat^etifc^er als

£ut^er am Sterbebett {eines Kinbes. Hber ift ITTartin £utl)ers (Befte ni^t

aud^ l}eroifd), toenn er als erfter bk berül^mten IDorte eines amerikanifc^en

Propheten rt>a^rmad)t : 3^ erkenne bas IDeltall an — fo roie es gemacht

ift? 0^ne einen Reft oon biefem neuen lOeltgefü^l, in bem keine Spur oon

Pantl)eismus ift unb in bem boä) bes l)«iligen 5ran3 £iebe 3U Bruber Sonne

unb S^rcefter IDajfer fid) erneut, Ij'dtte bas beutfd)e Dolk bas ungeheuere

<Elenb 3iDeier Ja^rl^xinberte gar nid)t ertragen können. Unb ba^ es fie fo

ertrug, betoeift nur eben toieber, ba^ £utl^er nur in ber l^öd^ften S^xm ab*

fpiegelt, toas nationaler Befi^ roar. 3n ben Katl^oliken Hbral^am a Santa

Clara unb Spz^, in bem Konoertiten Hngclus Silefius lebt biefe felbe äft^*

tifd)-et^if(^c Sreube an ber l)ol)en ©rbnung, an bem ununterbrocf)nen3ufam«

men^ang ber Dinge, an ber Dermanbtfdjaft aller (Befi^el^niffe, beren ftol«

3efter Sänger S^^i^^r^ Stiller geworben ift. (Es ift bie antike 3^ce bes

Kosmos, ber Spl)ären^rmonie, ^er3lid)er, nä^r, fagen roir ru^ig au^ fa»

milienl^after gefaßt.

IDie es aber im legten Sinn bas (&efü^l ber göttli(i)en ©rbnung ift, bas

ben Künftler, ben (Belehrten, btn Staatsmann leitet, fo ift aus biefer ftar»

kcn (Empfinbung für bas gefe^lid} (Beorbnete ber erfte Begrünber einer

großen Kir(^e feit bzn (Tagen bes Hltertums aud) 3um ©rganifator ber £itc*

ratur geroorben. 5^ßi^i<^ ni(^t, mie £effing ober felbft Opife unb (Bottf^eb,

einer 6efamtliteratur
; fonbern nur berjenigen, bie er brandete, bie öiel*

leidjt bie Seit braud)te. Die aber fc^uf er im großen Stil, ni^t roie (Eauler

als eine ÖEpifobe, fonbern als eine (Brunblage, auf ber oielfa^ no^ ^eute

roenigftens bie oolkstümlidje £iteratur lebt.

Hlles war von feinem Stanbpunkt aus neu 3U f(^affen. Dor allem, roas

15*



228 Das 3citaltcr öer Reformation. 1500—1600

bei unferm Utangcl an Craöition immer toieber neu gebtlbet toerben mufete

:

ein Publikum, eine grofee (Bemeinbe. Die bürgerli(^e £efegemeinf(^aft bil=»

t)ete ben feften Stamnt ; aber bas abelige Publikum ber Hitterseit trat in xotU

tem Umfange ^in3U. Die lanbfd)aftli(^e Serfpaltung mufete überrounben

toerben, roenn ber t^üringi|(f)e tlTönd) üon ben ö(terreid)ifc^en Stäuben au^
nur oerftanben u>erben feilte. Dal^er tüarb eine prakti((f)e ttotroenbigkeit,

vxis Dor üier Ja^r^nberten nur eine Iitcrarifd)e geroefen njar : eine cin^eit»

lic^e Sc^tiftfpra^e.

Sie toar längft auf bem IDege, toie neuerbings in immer breiterem Um»
fang befonbers Burbac^ geseigt I)at. Denn fie uxir eine praktif(^e llottDen«

bigkeit aud) für bzn neuen Beamtenftaat unb für bie neuen Dt}naftien mit

me^rfpracE)iger I)errf(^aft; [o ba^ bie Kanslei bes £ujemburgers Karl IV.

3ur S({)ule ber neuen Sc^riftfpradje oorbe|timmt roar. £ut^er na^m fie 3ur

ffirunblage, roie Bismardk bie Beftrebungen ber beutfc^en Demokraten 3ur

(Erneuerung bes Hei(i)s; unb errichtete darauf fein eigenes IDerk fo perfön»

l\6) töie biefer. Dag er „bem Dolke aufs Utaul fa^", Dolkstümlid^e (Eigen*

Reiten aufnahm, fid) beraten tiefe, bas toar Sa6)t bes 0rganifators ; (Be»

Ijeimnis bes Spra(f)fd)öpfers blieb, roie er bie grammatifd^en unb lejiko«

logifc^en ffie!)äufe imit einem oöllig neuen, ein^eitlid)en £eben füllte. 3"
jroei ntonaten, Don IDeil)na^ten 1521 bis 3. ITtärs 1522 überfe^te er bas

tteue (Eeftament ; toie mufete er fi^ in ^ie gan3e £uft bts (Eoangeliums ein«

gelebt l)aben, el)e Ritter Jörg auf ber IDartburg an bie Zat ging ! — Unb
natürlid^ ^t er es nidjt allein oollenbet, auc^ mit ber gan3en Bibelüber*

fefeung (1534) ni^t. (Behelfen :^aben ni^t nur feine unmittelbaren t)elfer,

unb bie anberen Reformatoren, bie Korrektoren in btn Drudiereien oon

U)ittenberg unb Bafel unb Si^ankfurt, bie„£ut^ergrammatiker". Hber üon

£ut^ers Bibel 3U bem „guten tlTeifenifc^en Deutf(^" ber Hufklärungs3eit,

3U (Boetl)e blieb ber IDeg feft unb ein^eitli^. Hu^ bas ni^t o^ne Sd)abfn

:

bie buntere, beujeglidiere Spradje ber Sübbeutfd)en, cor allem ber Katl^o*

liken fperrte fie oon ber gemeinbeutfc^en £iteratur aus; nadi bzn Polemi«

kern ber Reformations3eit ift kein rein katfy)lif(^er Hutor me^r 3U btm

lefeeifrigften, bi(i)terif(^ rül|rigften, gebilbetften tEeile Deutfd)lanbs gekom»

men bis etroa !)in 3U (Brillparjer, Brentano unb (Eic^enborff.

Xlad) ber Sprad)e toar ber (bottesbienft oor allem 3U organifieren, gerabe

an^ nadi feiner künftlerif(^en Seite ^in. Die UTeffe mar abgef(f)afft un5

ber ganse bramatil&e Ritus mit 5<iJ^benpra^t, toirkungspollen Beroegun«
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gen 5er ganzen (Bemetnbe, unmittelbarem HnJ^Iug an HItar nnb Kird)e.

Bis neue 5orm — auc^ (te ntc^t oöllig neu, 5oc^ ganj oeränöert in (Deftalt

unb Bebeutung — trat von £utt)ers £ieBIingskunft, öer HTufife, geführt bas

Kird)enlieb neben ber prebigt in feine Rechte.

I).eutf(^e Kir^entieber I)atten (Beifeier unb ITTt)ftiker gefungen unb f^on

bas frül)e IlTittelalter. Heu roar i^re Stellung im (Bottesbienft. 6e[ang,

ntufik, er^ö^tc Stimmung ber oerfammelten (Bcmeinbe wirkten 3ufammen.

So ent[tanb ein Befienntnislieb, in bem ber einselne üerfi^toanb : benn nur

roas alle Dtreinte tüurbe ausgefprodjen; unb in bem er \\6) über feine tag«

li^e Bebeutung I)ob : benn bies (Bemcingefü^l empfanb er in fi^ felbft als

bas ntä^tigfte. 5ür einen Hugenblicfe toirb bie Sorberung t>om allgemeinen

Prieftertum erfüllt, toenn ieber bas Bekenntnis ausfprac^ unb fein Qerj als

(Dpfer 3um Hltar bradite. IDie bei ber (^orif^en poefie, toie beim Dolkslieb

^errf(f)t unbebingte (5leid)l)eit von Sänger unb (Bemcinbe „IDir glauben all

an einen (Bott"
;
„(Ein fefte Burg ift unfer (bott" ; ober, fc^on perfönli(i)er,

„Hun Jreut eud) lieben d^riftengmein" ;
„Dom i)immel ^o^ ba komm id^

^er" ; "es toollen eben nur Belienntniffe ber (Bemeinbe fein, lieine cigent«

Iid)en Dichtungen ; es finb Bearbeitungen oon Pfalmen, oon Bibelftellen, oon

lateinifc^cn ijpmnen — aber fie finb bur^ £ut^rs fjtx^ gegangen unb er-

lebt, rDäl)renb nur 3U oiele fpätere Kirdjenlieber roirlilicf) nur gebietet,

na^gebilbct, aus überlieferten So^^^nß^" unb ererbten (Befüllen 3ufammens

gebunben finb. (Es roar eben eine grofee Perfönlid)lieit nötig, um „eblen

Seelen oor3ufül}len", unb ein ftarker (LfyxxdkUx, um bas (Befühlte bennoc^

tt)pifd| unb gemcinoerftänblic^ an3ufpre(f)en. £ut^r gab bie Be^enntniffe

bts eoangelif(^n (E^riften biefer jungen 3eit, loie ettoa (Boet^ im „IDer«

t^er" bie b es jungen Beutfcl^en ber feinen.

Hnfangs tr>ur3elt bas Kird)enlieb no(i) gan3 in b^n liünftlid^cn ITtafeen bes

geiftlirfjen Fjoflicbes: bas erfte £ut^erif^e (Befangbud) (1524) enthält oier

£ieber bes Reformators, baneben brei oon Speratus in ben S^i^n^^^ ^ss UTei»

ftergefangs. Hber aus biefem Hdjtlieberbucf) ift bie umfangreic^fte unb au(^

tnl^ltlid) bebeutenbfte geiftlic^e £i)rik neuerer Seit ^roorgegangen. Unb

Don allem Hnfang an f^toebt au(f) £ut^er felbft ber (Bebanke einer gemiffen

Dollftänbigkeit üor : fd^on ber Pfalter felbft bot neben (Bebetliebern allge«

meiner Hrt fol^e ber Reue unb Bufee, ber Hngft unb Hoffnung. Die folgeni>c

Generation baute bies aus, immer nod^ aus ber er^ö^ten Stimmung bes

(Blaubenslftampfes heraus, für bie auf beiben Seiten faft 3rDet Ja^rl^unberte
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lang bas XDoxt Utartprium walfüiäi kein blofees IDört roar. D^r Pfaltcr

tourbc nad)gebt^tet ; nad) Hrt bcr (Eafuaircbcn fteltten jic^ £ic5cr für immer

fpesiellere Solle ein unb fd)on i^re Überma[fe ma(^te ein öer^arren ouf ber

£)ö^e unmögli^. Das katI)oli|(^e Kird)enlieb aber roar oon i)orn!)erein

eine Itacfia^mung, ba in ber feat^oIifd)en Kir(f)e öic £iturgie eine gan3 an»

bere Bebcutung ^at als bas £ieb, ber (Seiftli^e als bie (Bemeinbe ; ba 3ubem

für bie Dichter ber geiftli^e Beruf unb bamit auc^ bie lateinifd|e Sprache

Diel (tärker als für bie (Eoangelifd^en bie 5ül)rung übernal)men. (Ein katl)Os

Itfc^es Kirc^enlieb in beutfdjer Sprache, bas an Innigkeit, Kraft unb IDirfe*

jamfeeit demjenigen ber frü!)eften proteftanten üerglid^en iDerben kann, ift

crft im 19. 3ö^r^unbert mit Clemens Brentano, £ui[e J}en|el, Hnnette oon

Drofte entjtanben ; unb bei i^nen allen unter bem (Einfluß bes nic^tkatfy^li^

fi^en £iebs.

XDeit ef)er konnten |i(^ bie Parteien in Sinq^' unb Streitf^'riften mef«

fen. Die tteigung, in jeber Sovm (ic^ bie IDaljrljeit 3U fagen unb me^r als

bie IDa^r^eit, konnte bem grobianif^n Zeitalter ni^t fern liegen ; aber fie

erfüllte aud^ bk Qumaniften. Unb oon liefen blieb [a ein guter Ceil — ben

gei[trei(^en (Erasmus Don Rotterdam an ber Spifee — ber alten Kirche treu.

Huf bzn literari|c^en Kampf roar man in bciben £agcrn gerüftet.

So i(t benn auä) bie erfte, unb genialfte Streitfdyrift aus bem ^umanifti«

fd]en £ager gekommen. (Ein Streit bes großen J)umaniften Reud)lin mit

(Eöfnev 3nqui(itoren unb $d)olattikern fül>rte fajt sufällig — roie im geu)öl)n*

lid)en Zthtn oft irgenbein 3ufall jur „Huslpradje" unb Hbredjnung fü^rt—
ben großen S^ontangriff ber J)umaniften gegen bk ,,0b[kuranten" ^erbei

:

bie „Epistolae obscurorum virorum", bie genialfte Parobie berlDelt«

literatur. Crotus Rubianus, als lateinifcf)er Did)ter gefeiert unb als roi^iger

Kumpan beliebt, bra(^te bie j^btt auf unb führte fie burd) (1515—1517):

armfelige Pebanten, oernagelte Sop^iften, klägliche Streber fc^reibcn an

ben Cölner 0ctuinus (bratius als feine unberü^mten, aber eifrigen (Senoffen.

Das rounberöolle HTöni^slatein ift ber Qauptträger ber IDirkung ; benn ^ier

proteftiert ein literarifd)er (Beift gegen bie Derroa^rlofung ber Soxm, ein Be»

rounberer unb Kenner öft^etifi^r 6ebunbenl)eit gegen bie (Erniebrigung

ber Sprache 3um toürbelofen n)erk3eug — aber ^ier ^anbelt es fi^ auif

um bie lateinif^e Spra(^e. — Daneben bie gan3e Derac^tung bes ntannes,

ber fic^ mit ben Hlten auf Du unb Du glaubt, gegen biefe l)eruntergekom=

menen tErabitionen aus britter unb oierter ?ianb; bes Did)ters gegen bie
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Reimer, bts UTitgliebs btx un(id)tbaren Kird)e gegen bie Kird)turmspolitU

feer ber UniDerfität Cöln.

Die i}aupt3üge ^«y Satire in ber Reformation$3eit liegen f^on in bzn

Duniielmännerbriefen. (Es (inb ge[d)ricbene 5aftnad)t$fpiele, in benen \iabU

bekannte Originale, in i^ren $(^tDäd)en karikiert, bie Reoue paffieren ; mi«

mif^e Satire perfönlid)|ter Hrt neben ber tr}pif(^en, rüdi(ic{|tstofe, am Der«

nickten bes aud) fo3iat geringgead^teten (Degners |i^ beraufd)enbe Polemik.

(Es ift oor allem eine fo crfinbungsreid^e Satire, roie |ie bis 3U Stoift, Dol»

taire, ben BEenien nid|t toieber erlebt tourbe. Hlle pi)anta(ie biefer Seit,

fon[t unter ber religiöfen Strenge uerkümmernb (roo jie nid)t fektirerifc^

über bie Stränge fd)lug), roarf [i^ in bie Polemik. Unauf^örli^ roirb ber

(5egner roie tDei(^es lDad)S umgeknetet. Sein Xlame 3uer(t — £ut!}er roirb

£uber, HTurner toirb Ilturnarr — ; bann feine €rfd)einung, ber Dickioanft,

5as breite Rtaul, bie fpi^e Itafe; bie 3cic^nenbe Karikatur ber tEitelbilber

gel^t f)ier einmal mit bem (Ee^t 3ufammen. Dann kommt ber Utenf^ felbjt

unb tDirb iimgerDäl3t unb gefpiÄt unb geröftet in bem ^öllenfeuer nid^t 3U

erjättigenber Bos^it. 5u ber topifd)en Ausbeutung gegebener Doraus*

fe^ungen, bie Ijunbert jal]r fpäter lDolfl}art Spangenbergs „(Banskönig"

unb bann gar (E^riftian Reuters „Sd)«lmuffski)" fo ein^eitlid) geftaltet, lä&t

\xdf ber Ungeftüm bes perfönlid)en Hngriffs kaum 3eit. Hlles roirb aufgc»

griffen. (Eine S^Ö^r mit einem (Efelskopf, menfd)lid)em Unterleib, tierifd)en

(Extremitäten foll 1494 na^ ber großen Überfi^rDemmung bes (Eiber gefun«

ben fein. Kaum l^at bie tTad^rid)t D^utfd)lanb errcii^t, fo roirb bas p^an*

taftifd)e DTonftrum oon £utl)er unb IlTeland}tl}on auf bzn Papft ausge^»

beutet; 50 Ja^re fpäter oon ben Katl^liken auf £utl)er.

Das (Brofee an ber S^M^ ^^^ Streitfd)rift £utl}ers, toie an ber £effingsf

ift nun aber, ba^ fie in ber Polemik unb in ber Satire nid}t fte^en bleibt.

Das Qöd^fte erreicht fie, roo £utl}ers Iplftt fittlid^er (Ernft aus i^r eine öolks*

prebigt mad)t roie in bem Hppell an bzn ^riftli^en Hbel beutfc^er Ration

(1520) ober bem £anbbrief oon ber S^ßi^i^ ^in^s (E^riftenmenfd)cn (oom

gleidjen 3al)r). (Beroaltig aber toirkt er au(^, too Pat^s unb Satire, roilber

3ornesausbrud^ unb Derma^nung fic^ Dereinigen mie in ber Streitfd)rift

roiber fitx^oq (Beorg oon $ad)fen — ber kü^nften, bie je ein beutfc^er Unter«

tan toiber einen beutfd^en Surften rid)tetc.

Das Pat^s allein blieb ben meiften „St^roarmgeiftern^, bo(^ mächtig

genug, um bie Karlftabt unb Rottmann 3U Dolksprop^ten 3U mai^en ; bie
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gan3e ^ragö^te btv IDiebcrtäufer 3U HTünfter xoax nur ein Derfuc^ Betro»

gener Betrüger, Difionen unö Derjpre^ungen feuriger Utopiften in bielDirfes

Ii(^^cit um3u{efeen. Diel fi^Iic^ter, cinfai^er jpric^t 5er grö&te Dolksrebner

öiefer Seit neben £ut^er, 3oI)ann (Eberlin t>on ©ünsburg (um 1465

3U ©ün3burg in Bat}ern geboren, 1530 3U XDert^eim geftorben), ein e^enta«

liger S^^cinsislianermön^, bann (1519) Prebiger in tEübingcn, be(fen „S^n^'

3e^n Bunbgenoffen" (1521) bas (Evangelium ber anfangs \o frommen unb

l^offnungsoollen £anbteute im Bauerniirieg tourben, jener ni^t bur^ S6)\xlb

ber Hrmen entfefelic^en Kataftrop^, beren oer^ängnisoolle IDirfiungen tief

in unfere £iteratur eingegriffen ^aben : £utt)ers Stellung lie^ bie eoangc»

Iif(^e Kir^e Deutfi^lanbs ben fo3ialen (Einfluß im nieberen Dolke nie toieber

getoinnen, bzn bie Bettelorben unb bie armen £anbpfarrer ber Itat^oli«

f(^en Kird)e ftets befafeen; unb bie BilbungsMuft 3tDif(^en „(Bebilbeten" unb

„Bauern" tüarb un!)eilöoll befeftigt unb vertieft.

Umgekehrt be(ifeen bie (Regner £ut^ers meift nur bie fatirif(^e (5abe, nid)t

aber jeinen Prop^etensorn. Der (Ernft f(f)eint oor allem bem begabten, gc»

f(^äftigen, eiteln tE^omas HTurner (geb. 1475 3U Strasburg, gegen 1536

in ©bere^n^eim im (Elfafe geftorben) 3U fel)len, ber in feinem „(Broten £u«

t^erif(^en Harren" (1522) toie fc^on in feiner „ttarrenbef(^rDörung" (1512)

unb „(Bäuc^matt" (1519) auf bie Brantfc^e ttarrentötungsmanier 3ugriff,

übrigens mit IDi^ unb betDeglidjer pi)antofie. — Hber au^ Ulri(^ oon

f}utten felbft (geb. 1488 auf $d|log Stedkelberg, geft. 1523, auf ber Ufnau)

ber gan3 getoi^ über ein ftarfies unb leibenfc^aftli(^es Pathos gebot unb

es mäd)tig ertönen lägt oor allem in Sra^O^n ber perfönli^en ober ber natio«

nalen (E{)re, I)at in feinen beutfc^en $d)riften nici)t bie einfa^e Sd^lagliraft

ber tateinifc^en. Hu^ voo er oon oorn^erein beutfc^ fc^reibt, mu& er inner»

Ii(^ aus bem £atein überfe^en unb burd^ maffioe HTittel ausgleid]en, mas fo

oerloren gel)t: „Der lateinifd^e S^^riftfteller" (fagt $3amatolski), „ber auf

einen feinl^örigen gebilbeten £eferlireis red)nen kann, barf fi(^ ber berben

Utittel entfd)lagen, bie ber beutfdje $d)riftfteller anroenben mufe, um auf bie

breite lUaffe bes Dolks kräftig 3U roirken." So bleibt als ein £ut^er oer»

gteici)barer Dertreter ber beutf(^en Streitft^rift unb Satire bo^ ^öc^ftens

ttiklaus ntanuel (geb. etroa 1484 3U Bern, geft. 1536) übrig. Hus bem

5aftna(^tsfpiel entmickelte er bie kräftige bramatifc^e Satire bes Hblafe»

krämers (1525) unb bes Barbali (1526), in ber ein frifc^es gefc^eites S^roei»

jermöb^en bie (Eaim Sibenbieb unb ^iltpranb Stuolgang, gröblid^ ge3ei(^»
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nete (Hnroälte Roms, „tote ein polierter $(f)iDei3er5egen ausfegt" ; bis er

tnbliä) in öer kräftigen bialektif^n profa 6er gei[treicf|en „Krank^it 5er

tlTeffe" (1528) öurd) gcfcf)i(kte Dertüenöung bes $i}mboI$ un5 tDirlilid)e bra»

matif(^e Steigerung eine redete poeti(d)e IDtrkung 3U cr3ielen tDei^.

Hber £ie6 un5 S^i^öl^^^^ft fi^iö öo^ für öie Heformations3eiten nur He-

benformen 6er tDi(^tig[ten, unbedingt ^rrfc^enben (Battung: 5er Pre5igt.

Die Pre5igt ift groß immer nur getx>efen, too fie IlTiffionspre5igt lüar. (Es

kann }a 5ie IDerbung 5er „inneren UTiffion" [ein mie bei 5en neuen Huf*

faffungen Bert^Ibs oon Regensburg ober Saoonarolas ober Sd^Ieierma*

diers. 3umei[t aber |e^t fie mirklicf^ btn Derfu^ Doraus, bie ©emeinbe 3U

crroeitern, unb bie Reformierten bilben für Bo[[uet einen fo unentbe^rlid)en

f)intergrunb roie bie proteftanten für Hbral)am a Santa dlaxa ober bie Huf«

klärer für (5oe3e, 5a toir einen 5eutfd)en Boffuet eben nid^t 3U nennen I)aben 1

ntiffionsprebigt, IDerbung ift nun Tutors prebigt im eigentlid)en Sinn;

un5 fobaI5 er \xq im Befi^ 5cr feften 6emein5e 3U beruhigen beginnt, ift

au6) bie frif^efte Blüte feiner Berebfamkeit bafjin. 3ugleid^ aber ift fie,

u)ie bei Huguftinus ober tEauler, perfönli^ftes Bebürfnis. IDie (Boet^e fii^

im 6ebicf)t ausfpred)en mu&, um bie innere quälenbe Unruhe 3U übertoinben,

fo £utf)er in 5er prebigt. Tlad) feelifd)er Ru^ in ber fid)eren (Erkenntnis

gel^t 5as Bebürfnis 5er 3eit; 5a^r aud), toie bei Huguftinus, roie bei

Bertl)ol5 5ie ^ärte gegen alle Störer 5iefer Ru^, alle Ke^r, alle Sroeifler.

Beibes aber, 5as .(Befül)l 5es fiegreidien Kampfes un5 5as 5er perfönli^en

Befreiung, roirken jufammen, um £utl)ers Pre5igt jenes (Befül)l 5er S^^^'

5igkeit 3U geben, 5as all 5en großen Kan3elre5nern S^ci^^i^ci^s unb (Eng*

lanbs^ ,3U fel)len fdjeint (nid)t aber i^ren politifd)en Rebnern I) unb 5as nur

5ie größten Pre5iger befaßen : König Dat)i5, Paulus, 5r<in3iskus, Rtartinus.

lUit 5iefer S^^sii^^O^ßi^ 96l)t er in 5as Bibelroort hinein, erlebt es unb

ma(^t es aus feiner (Erfal)rung heraus anfc^aulid) : bie (Beftalt öes Riko*

bemus, 5ie (Entn^icklung eines (Eis, ooll naioer S^^^ii^^ ^^ ^^^ IDun5er-

baren 5er Dinge. Hlles oermenfd)li^t er, (5ott felbft tDir5 als Schüler ge»

fd|ilbert. Seine tiefe beroegte Ratur mad)t il)n 3um Pfi)(^ologen, ettoa in

ber Sd)ilberung ber Selbftmorbmanie, bie feine krankhaft erregte Seit er-

griffen l)atte.

Hgitatorifd^ im engeren Sinne ift £ut^er gar ni^t; 5a3U ift feine Pre5igt

3U breit, ja bel}aglid^. 3m n>eiteren Sinne fi(^erli(^, in5em fie immer tDie5er

auf 5ie Punkte n>eift, 5ie i^m 5ie tr>i(^tigften fin5, un5 oor allem in5em fie
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3ur unmittelbaren (Tat aufforöert — bis ^in 3U {enen löorten gegen öie

bäurifc^en (Empörer, öie man immer nur mit 3ittern lefen kann unö mit

öem unftillbaren Bebauern, bafe in bie(em UToment aud) ber grofee Dolks»

mann nichts 3U prebigen roufete als bas $d)tDert; unb ben (Balgen ba3u.

Hber es fe^lt bas d}araliteriftifd)e Kenn3eicf)en ber eigentlidien Hgitations*

rebe, ber Demagogie im guten Sinne (bie gibt% unb 5i<^te, Schleiermai^er,.

Steffens l)aben [ie 1813 getrieben!) unb im fcf)led)ten: ble tleigung unb

Süßigkeit toirkfame Sd)lagtDorte 3U bilben. (Demi^ jtan6 bie C^eologie il]r

immer ndi}, toenn fie ein3elne Bibelroorte ober i^re Huslegung „auf btn

£eud)ter (teckte". Hber er[t bie ^albgele^rte Bcrebfamkcit ber Bauernkriege

hxad)ie bas mä(^tige, gefä^rlid)e ober fegensoolle Sd)lagtDort 3ur (Entfal«

tung. Sie muß grogartig geroefen fein, roie uns bie geringen Proben crken»

nen la(fen. Das SqlagtDort, bas roie eine 5^^^^ btn J^aufen Doranfliegt:

„ber (Ebelmann foll an feinem ^aus nur noc^ eine Cure Ifob^nl" Das

St}mbol ber Bunbfd)u^; ber fijmbolifc^e Sprud) : „Hls Hbam grub unb (Eva

fpann, loer töar ha ein (Ebelmann 7" Hlles Dinge, bie mit Dertöanbten 2^^^^

um 1848 loieberke^ren, nur ba& ber Kleinbürger Robert Blum ober ber

£)anbtDerker töill^elm tDeitling bo^ bie roilbe tlaioität ber Bauernprebigt

H}dberlins im Hllgäu ober bes Bauern öon lööl^rb nic^t l^ahzn konnten.

Unb bann kommt „(El)omas irrün3er mit bem f)ammer" unb bringt (Elemente

ber tllt)ftik l)in3U unb IDenbungen oon ber bemagogif(^en Sd]lagkraft £af«

falles: bie Surften finb „bie (5ruubfuppe bes löud^ers, ber Dieberei unb

Räuberei" . .

.

Die fo3ialpolitifd)e unb bie rcligiöfe Ben>egung mußten fid) ja treffen.

Unb tüenn (Eb erlin oon (5ün3burg alle dl^riften aufrief, ba^ fie fic^ erbar«

men über bie Klofterfrauen, fo l}at basfelbe l)er3lid)c UTitgefü^l mit btn Be=

brückten biefen beutfc^en, l)er3lid) beutfcf)en Prebiger 3um Dorläufer bes

Rhhe tamennais gemalt, ber gleid) i^m Kir^e unb Staat für 3toei groge

UnrDal)r^eiten anfa^; unb ber „ibrjllifdie Hnard)ismus" (Eberlins, ber nur

kleine (Bemeinben toill unb nid)ts toeiter in ber IDelt, ift bo^ aud) oon bem

3bealbilb bes Ur^riftentums bel^errfd)t. Run gar Qutten, ber an feiner IiTo»

bernität 3ugrunbe ging, ber fal^renbe 3ournalift, ber Hgitator in Ders unb

Profa : mußte er nid)t beibes in (Eins faffen, fein Bekenntnis 3ur neuen Huf»

faffung ber religiöfen Dinge, unb feinen Derfu^, ben Hbel beim Dolk 3U«

rüdi3U^alten — in bem Hugenblidi, rtx) er enbgültig an bie i}öfe unb ins

Beamtentum überging ?
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Hber 5te politi((f)c Berocgurtg mxb me5erge|d)Iagcn unb öic rcligiöfe ocr»

licrt i^ren ficgreid)en Scf)rDung ; bk Rebe (tirbt ab unb bie Prcbigt toirb

3ur Kontroöersprebigt, roomit fic alle großen (Eigcnl)eitcnbcrHTitfionsprebigt

einbüßt. Was bk Reformation$3eit in Iiterarif(f)er £)infid)t (Broßes ^er-

Dorgebradjt {}atte, wax in ben Dingen gegrünbet, bie nun erlofd^en: (Erobe*

rungsluft, Unmittelbarkeit, HTünblidjfeeit. (Es iDar ftark genug geroefen,

um für einen Hugenblicfe ben katl)olifd|en (E^il Deutfi^lanbs gan3 in bie

Derteibigung — unb in bie Had)a!)mung 3U brängen ; bas fed)3e^nte 3^^^^*

^unbert ge{)ört ben Proteftanten, toie bas ad)t3c^nte. Hud) toas auf bzn

ITebenfelbern ber Di^tung [id^ öffnet, i[t antikat^olifd), {oroeit es nii^t vöU

lig neutral ijt.

Die ä[opif^e 50^6^ ^Q^te £ut^r Don ber gan3en (Erbfc^oft ber Hntike

am ^ödjften gcfd)ä^t: (ie rt>ar Iel)r^aft, [ie toar anfd^aulid), fie mar üolks*

tümlid^ unb bo6) für alle Klajfen geeignet. (ErasmusHlberus (um 1500

in Sprenblingen im 3fcnburgi(d|cn geboren; gcft. 1553) mobernifiert unb

lokalifiert etlid)e Säbeln ÖEjopi (1534), Burd)arb IDalbis (um 1490 3U

Hllenborf in ^ejfen geb.
;
5^ön3islianermön(^ töie fo öiele eifrige unb tpirk=»

(ame Derbreiter ber neuen £el)re, fpäter ©ei(tlid)er in i}c([en; gejt. 1556)

bearbeitet in ä!)nlid)em Sinn, boc^ in btn £okal(^ilberungen knapper, ben

gan3en Äfopus (1548). (Er löar ein bebeutenberer (5ei(t, ber als Drama»

tiker mit unb als Politiker ol)ne (Erfolg fid^ oer|Ud)t l}at ; Hlberus aber töar

ber belfere Did)ter. — IDie bann (Beorg Hollenljagen (geb. 1542 in

Bernau, geft. 1609) bie (Einbeutj^ung ber alten (Eierfabel oerjuc^t, bas

lögt fid) ~ in gebül}rlid)em Hbftanb ! — mit £ut^ers Hrt, bie Pfalmen in

btn Dien(t ber Seit 3U (teilen, roo^l t)ergleid)en. Die „5rofd}meufelcr"(1595)

(inb 3unäd)(t als bele^renbes unb unterl^altenbes Sdjulbud) gebad]t: bas

^omer 3ugefd)riebene (5ebid)t Dom Krieg ber populörften Hmp^ibien mit

btn bckanntejten Hagern roirb als Rai)men unb Hnlaß benu^, um eine

„Kontrafaktur ber Seit" 3U geben. Hber inbem ber tlTagbeburger Stifts»

prebiger mit einem uns nid)t thtn 3ufagenben (Be[d)madi ITtartin £ut^r

als 51^0!^) (Elbmarj unb feine Sd)idifale üorfü^rt, baneben aber au^ man«

d)erlei St^roänke, Säbeln, Reben, Berid)te einftopft, erhält bo^ bas tüun«

berlid) krabbelnbe unb I)ufd)enbe Bud) einen fi}mbolifd)en (El^arakter. Rn
ber (Eierpft)(^ologie roirb, xoie in btn (5ebid|ten üon Reineke Sndis, bas (Et)»

pifi^e aud) ber menfd)li^en Derl)ältniffe offenbar; toie benn Rollen^agen

im sroeiten Bud) lel)ren toill, „ba^ gemeinlid^ auf Deränberte Religion au^
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Peränöerung öes Regiment folgt" : er erl^ebt fi(^ al[o 3U einer Hrt (Bef(^id)ts«

p^ilofop^ie. Hber öem Derfaffer felbft ift getoife bas bunte tüu[elige treiben

öiefer HXenfc^en* unb ^teriDelt öie Qauptfat^e getoefen ; er treibt in feiner

IDeife Stofferoberung. S^^^i^i^^ ^«^ ^^off 3U bur^öringen, 3U öurd)geifti«

gen, roeife 5er unbeforgte Reimer nodf roeniger als ^ans Sac^s ; aber toenn

ber Pap[t in öiefen nic^t geraöe ooiöifc^en lTtetamorpI)o{en 3ur großen $(^ilb«

feröte voixb, ber fpanifd)e König 3um Stor^, fo finb biefe Bilbliarikaturen im

'!(5e|(^ma(fi bes papftefels unb bes ÜTön^skalbs bod^ toenigftens loirkfame

Spmbolbilbungen ber Polemik.

Sd^Iiegen roir als einen toeiteren Dertreter biefer in btn Dienft bes Cages

geftellten tCierfabel unb Satire glei^ no(^ IDoIf^art Spangenberg an,

um uns oon bem gut altlut^erifd)en H^ijpus bes frö^lid^en prebigers auf

lange, lange Seit 3U üerab[d)ieben. IDie f^ätte bas gebemütigte 6e|d^Ied]t,

bas fi^ in feiger Hngft unb Hnbai^t an feinen Befc^üfeer bröngte, ben frö!)=

lii^en Übermut bzs „(Bansfiönigs" (1607) oerfte^n follen, jener ironif^n

£obrebe auf bie tUartinsgans, in ber ber Spott [ic^ nod) fo rüÄfii^tsros

auf bie (Begner n)irft, roie fpäter nur no(^ hti ben fiegrei^en Kat^Iiken

!

„IDie knapp ift es in bem papiernen Kalenber{)immel ber J}eiligen", fagt

S(^erer, „mit ber tla^rung beftellt ! lOie ängftli^ töirb bas Sutter für bzn

S^immel aufgefpart, mit bem fid] ber ^eilige (Beorg unb ber ^eilige UTartin

gemeinfc^aftlid) be^Ifen muffen ! hierin ftecfet me^r (Erfinbungskraft als

irgenbujo bei 5ifd)art". (Erfinbungskraft, bie aber bod) toieber in bem ber*

hen Hnfdjauen bes Spmbolifc^en, Bilblid^en röur3elt, tüie bei (E^riftian Reu«

ter — unb toie bei (Eulenfpiegel

!

IDolf^art Spangenberg (geb. 1570—1575 3U RTansfelb; geft. 3U unbe»

kannter 3eit) — £r)coftl)enes Pfellionoros Hnbropebiacus, roie er im oollcn

Pomp feiner griec^ifc^en llamensrüftung fid) nennen konnte — mar So^n

unb (Enkel lut^erifc^er paftoren unb felbft Paftor : faft fielet es aus, als folle

no(^ einmal ber geiftlidje Staub bie literarifc^e 5ül}rung übernehmen. (Er

]^at oerfc^iebene lateinif^e Dramen in guter Husma^l überfe^t unb 3eigt

au(^ felbft töieber bie Derbinbung oon Humanismus unb Satire, bie bie

Dunkelmännerbriefe eingeleitet Ratten.

Die lateinifd)eDi(^tung felbft aber mufete für biefe (Epoche eine ganj

neue Bebeutung gewinnen, ä^nlic^ roie in ben ^agen ber Daganten roarb fie

ber perfönlid)en (Empfinbung 3um Zufluchtsort: inbioibuelle ober bod) in*

bioibuellere £t}rik roar nur in lateinif(^er Sprache möglid^, f(^on roeil bie



tDoIff)art Spangenberg — Die lateinijc^e Did)tung 237

Döllig oennilberte Dersjpradie oerfagte, too |ie nt^t tJon alten 5ormeIn vok

J}trten[täben im 3aum gehalten rouröc. 3um 'dtxl galt bas anä) für bas

fatctnifc^c Drama, bas aber öaneben nod^ gans anberc Dorsüge teils fd^on

befafe teils fid^ nod| eroberte.

Das 3n5ioi6uelle 5er lateini[d}en £r)rik liegt toeniger in 6er Be^anb^

lungsart als in öem (Begenitanbe. „Die lateinifc^e Dichtung,'' fagt CEllinger,

»r3ßi9t i^re Qauptftärfee ba, too |ie an bas tEatfäci)lic^e anknüpfen unb biefes

etiDas näljer ausführen kann." Befonbers beliebt ift bie Reifebefc^reibung,

bie 3U lobpreifenben ©rtsfc^ilberungen (Belegenl^eit gibt, unb ebenfo bas

(5eleitgebi(f|t für abreifenbe S^^ßunbe : beibe finb f^on burd) bas tE^ema 3U

einiger Rückfi(^t auf 5ie IDirMi^lieit geßtoungen. 3"^ Husbrucfe bagegen

jinb fie an bic tErabition gefeffelt, gerabe aud^ toeil feit bzn Epistolae

obscurorum virorum bas ^eilige £atein bie (Eigenredjte ber $prad)e, bie

geheiligten Utetra unb Sormeln iljre (El)renred)te unantajtbar bejahen. Dur^
bie|e größere IDürbc gel^t oiel oon bem oerloren, roas bk ^öl)ere Dolks«

poefie ber Daganten bejeffen !)atte; bies i(t unb bleibt Sdjulpoejie, (Belehr»

tenpoejie, $c^aubid)tung, in ber jebes $tüÄd)en angebrad)t ift, um Beroun*

berung 3U forbern. Kommt bann aber ein fo großes lEalent roie Petrus
£otid}ius Secunbus (geb. 1528 in $d)lüd^tern; 1560 gejt.), fo gelingen

i^m bod) Hksente innigen 6efül)ls, bie in all biefe parce precor unb me
miserum aus ber großen Dorratsfeammer, in all bie heu heu unb memini

aus bem Detbanbkaften blifeartig ^ineinleud)ten

:

flUes f)ab td| getan, bte Stamme ber £tebe 3U Iö|(f|en —
Sragft bu mid}, was es mir l)oIf? Sdjiimmer nur lieb id| als Je!

0ber (5eorg Sab inus, irielan^tfy)ns $d)tDiegerfo^n (geb. 1508 inBran«

benburg, geft. 1560), rollt in berocgtem tlationalgefül^l ftol3 klingenbe Derfe,

um 3um Kampf gegen bie türkifd)en Bogenfd)ü^n aufsurufen.

At generosa tuis Germania consule rebus,

Coge pheretratos yertere terga Getasl

Sreilid^ gel)ört bie Spradjmufik 3U ber IDirkung fold)er Diftid^en; mv
können nur eben ben J^^^o^t roiebergeben, nid)t bzn Klang bes tobroortes

„generosa", nid)t bas 3if(^cn ber oielen Z im Pentameter.

Cnblidj, ebles (Bermanien, |ct eingebend beincr Pflichten —
3n it)r getijdjes Canb jage bie Sdjü^en 3urü(fe!

Befonbern Hul)m erlangte Paul Sd^ebe ITTeliffus (1539 3U ITtelrid)=«

Jtabt geb., geft. 1602 in J)eibelberg) mit feinen fließenben Derfen. Bei biefen
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latcinifc^cn £t)rifeern fanben bie patrioti[d)en, roenn and) nid)t fe{)r poeti»

fd)en Reformatoren ber Itationalpoefie roie 0pt^ unb 3incgref 3uerjt Der«

ftänbnis! Rud) bur^ iljxt tEf)eorte l^ahtn fie bie (Entmicfelung unterftü^t.

Hus 6er (Brammatik bes £ateins ^raus forberten unb förbcrten fie bie bes

„£ut^erbeutf(^", bie eine nationale Hotroenbigkeit roar, roenn au(^ leiber

xa]di bie Pebanterie, bie £e^ren toter auf lebenbc $pracf)cn übertragenb, bie

5reube an ber lebenbigen Spra^enttoiÄlung I)inberte. 3^ ber Poetik roaren

jie sroiejpältig : bie (EI)«orie pries b^n Begeijterten Se^er ; bie prajis unter*

richtete ben nüd^ternen Derfifej. Diefe Doppelung fyihzn (ie bis 3U ben Hna*

kreontikern I^in oererbt, unb bamit oft genug fd)ielenbe Unroa^r^it groß*

gesogen; aber bie beut|d)e poefie fteckte bod) no(^ fo tief in ber ITteijter»

lingerei, ba^ ber bloße J^inroeis auf bzn „Did)tenDa^nfinn" f^on ctroas (Be«

funbes toar.

Hber bie I)umani|tifd)e Aft^etik unb bie lateinif^e £i}rik blieben £iteraten-

angelegen^eiten. (Es toar bie große Bebeutung bes lateinifcf)en Dramas,
ba^ es bie $cf)ranken burc^bra^ unb eine toirklic^e DoIkstümIi(^keit errei*

^en konnte. Heben bas Dolkslieb unb bas Dolksbu^ (mit[amtben$d)iDank-

fammlungen) [teilt |id) als britte große (Battung bas lateinifc^e Drama, bem

fiel) an IDirkung unb Beliebtheit nod) auf Generationen bas beutfd)e ni^t

t)crgleid)en kann. Denn bas lateinifdje liatk oor i^m nid)t nur bie inter-

effanten Stoffe ooraus — bie l)ätte \\6) bas beutf(^e \a aneignen können, unb

liat es aud) nac^ ITTöglic^keit getan -— fonbern aud) bie Dorteile einer alt*

betoä^rten tEed)nik — unb ben Rei3 ber fremben $prad)e.

3n regelre(^ter Solge entmi^elt |i(^ in bem gansen gebilbeten (Europa bas

l)umaniftif^e Drama, beffen 6efd)id)te — roie bie bes neueren Dramas über«

^aupt — dreisenad) mit umfa(fenber (Belel)rfamkeit gefd^rieben l)at. ITTan

beginnt mit ber IDieberauffü^rung ber antiken Komöbie, nad^bem lange

3eit fogar bie Dorftellung, ba^ ein altes Drama ni^t einfach ein Bud) fei,

tjerloren gegangen toar. Ulan |d)reitet 3ur Itad)bilbung ber antiken Ko*

möbie fort, toobei — begreiflid)er*, aber nid)t erfreuli(^eru)eife ! — bie kraf«

fen (Effekte bes Römers Seneca unb nidfi bie kun[tDolle J)armonie ber (Brie*

c^en Dorbilblid^ roar. Die Römer toaren ja felbft ben (Bried}en 3egenüber in

ü^nlid|er £age geroefen vok je^t ber Hntike gegenüber bie Germanen : ein

Dolk, bas bas Qanbeln ^ö^er fd)äfete, bem bie Kultur nod) lodier faß, bas

aber oon bem (El)rgei3 be^errfd}t roar, biejenigen aud) künftlerifd) 3U errei*

<^en, oon benen es fo oiel f(^on gelernt — unb bie es übermunben liatk !
—
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Der nädjfte Stritt, öer bcbeutungsüolllte, max öer, bafe bas ein3elne Drama
<ius feiner 3[oIierung ^crau$geI]oben toarb unb ein großes (Be(amtbrama

entftanb, innerl^alb bejfen jebes cinselne Stück oon Sufanna ober 3of6p^

ober bem Kinbermorb nur ein einselner Rkt war, ober beffer ein ein3clne5

Bilb, toie bas paffionsfpiel in 0berammergau in fold)^ fid) folgenben unb

€rgän3enben Bilber serfällt. — (Es blieb bann meiter übrig, bas antike

Drama ber (Begenroart fo 3U nä{)ern, toie ctroa RoIIen^agen il)r ben Hfop

angepaßt t^atte ; unb als letzter, nur oon einem 5tifd)lin gcroagtcr Schritt bie

DöIIig freie (Erfinbung joId)er Dramen.

Der bebeutungsoolljte Sd^ritt, tcir roieber^olen es, roar ber, ber gan3 un-

merklid) unb uniDiffentlic^ ge(d)a^: toie bie auf oerf^iebenem Boben, mit

üerfc^iebener Kunft unb oer[d)iebenem (Erfolg gebicf)teten Dramen fi^ 3U

einer großen (Einl)eit bilbeten, bie allein jene gro^e Dolkstümlid)feeit geroin»

nen konnte. (Berabe ba^ in bies (Defamtbrama I)ier bie Sufanna Don Betu«

lius, bort bie oon S'^if'^^in ober S^onaeus eintreten konnte, ma^te bas

große $d)au[tück überall 3ugängli(f), roo nur ein $d)ulmei(ter unb ein paar

iunge £ateiner auf3utreiben roaren.

Denn gan3 geroig Ijahzn bie roeiten Kreife, bie bie 3a^llofen Huffül)rungen

beiDunbernb umjtanben, bas lateinifd)« Drama nicf)t fo aufgefaßt, roie bie

Di(i|ter es freilid) geben roollten : als Kunftroerk, als tDirklicf)e (Erneuerung

b^x ftol3etten IDortkunft bes Hltertums. Sie nal^men es teils ^ö^er teils nid)t

fo ^od) ; roie Ijätten fie, benen für literarifdje Kunft aller Sinn fehlte, es mit

l)umaniftifd)er 5reube an ber burd] gefd^ickte Dertoenbung in bie (Begenroart

!)inübergeretteten n!eren3ftelle, an bem kunftoollen metrifd)en Bau ber li)-

rifd)^n Partien, an ber toeifen £e^rl^aftigkeit ber Senten3en betrad)ten Kon^

nen, felbft toenn beutfd)e (Erklärungen, Überfefeungen unb (Einleitungen il)nen

oerftänblii^ gemad)t l)ätten, roas bod) für bas Dolk nur eine oon unoerftänb»

lidjen Klängen begleitete Pantomime toar.

Hber 3unäd)ft einmal gab es oiel 3U f trauen. Perioben oon geringer (Ein«

bilbungskraft finb unerfättli(^ in bem Bebürfnis finnlidjer Hnfd)auung. Das
16. 3o^i^^unbert ift oor allem aud) in biefem Sinn bas Ja^r^unbert ber

curiositas, ber Heubegier. 3^bt ITTißgeburt, jebe feltfame (Erfdjeinung J)im»

mels unb ber (Erben überfd^roemmt i^re f)eimat mit illuftrierten 5^ugblät*

tern ; bie moralifdje ober polemif(^e Husbeutung Ijat oft ni^t me^r 3U fagen

als in jenen Romanen, bie na^ Sd)illers IDort bie IDolluft fu^en unb btn

(Teufel ba3U. Itid^t 3ufällig ift in biefem 3a^r^unbert bk Seitung geboren
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tDorben, ber bc^enbc Diener 5er Heugier ; unö i^re Berid)te Ifai jie üon beti

fitegenben Blättern gelernt, in benen ein Bilb mit fd)le(^ten Der(en notbürf*

tig erklärt mav. Dem $d)aubebürfnis bienen bie großen 5eftbe{(i)reibungen

unb bie 3ierli(^€n ^(Era^tenbilber. Hber bas alles roirkt nur mittelbar. Hlles,

mas bies Ja^r^unbert begehrte, gab auf einmal bas Drama — bas „S^au»

[piel", toie es tEjc^erning getauft l^aben Joll. (Es fü^rt beroegtcs £eben in

fremben tErad^ten Dor unb bient gleid}3eitig bem feeli|d)en Derlangen na^
{tarier (Erregung ; töenn aud^ bie Bü^ne bie toüfte unb peroerfe Ji^^ube am
(Bräfelidien no^ ni^t befaß, bie in ber Blütejeit oon Solter unb ^ejrenoerfol=«

gung i^r £o^enftein befd^rte. J^nmer^in, mod^ten aud^ (roie man bemerkt

Ifat) bei ber $d)ilberung bes Bet^le]^emitifd)en Kinbermorbes bie Katholiken

bie erften lTtärti}rer feiern unb bie Proteftanten i^rer eigenen furchtbaren

£eiben gebenken — ber eigentlid^e (5egenftanb roar bo^ bas f}inmorben ber

unld)ulbigeti Kinber ! (Es ^ilft nid)ts, über bie Übclftänbe ber (Segenmart ßu

3etern unb alle Dergangenl^it ro|enrot 3U malen : bas Drama uxir bem He«

formations3eitalter (b.^. bem 16. 3a^rl)un5ert in btn eöangelifd)en, bem

17. in ben kat^olifd)en £änbern), roas unferer Seit bas Kino ift. (Eine un»

er(d)öpflid)e Befriebigung ber Hnfc^auung, eine fixere (Erregung ber Sinne,

burd^ jenes pantomimifd)e ber ti)pifd)en (Debärben unb ber fremben Sprad^

boppelt aufregcnb wirkenb — fo Ijat bas lateinifc^e Drama oorroeggenom^

men, roas bann fpäter mit all biefen J}ilfsmitteln bas (E^ater ber „(Engli»

f(^en Komöbianten" nod) einmal brad)te.

Hber loenn bas ber f}auptgrunb ber löirkung unb ber Ejauptbeftanbteil

ber £eiftung bes lateinifd]en Dramas für bas beutfdje Publikum roar —
benn für £el)rer unb $d)üler nxir es ehtn nur eine Übung in tEugenb unb

£ateinfpred)en, bzn beiben großen Sdjulibealen feit HTeland)t^on —
, fo lag

baneben freilid) bo^ nod) ein Sroeites, um beffenttoillen mix fagen konnten,

bie 3ufd)auer Ratten ni(^t nur roeniger, fonbern aud) me^r, als bie Didjter

geben roollten, erl)alten. Denn all biefe (Erlebniffe toerben ti)pifd} genommen,

{0 ba^ il)re HusrDal)l in il)rer (5etamtl)eit eine fi}mboli|c^e Hbbilbung unb

Dereinfa(^ung bes lOeltlaufs barftellt. So Ijatte bie bilbenbe Kunft bes XtliU

telalters in einer feften Rei^e oon S3enen bie „ttaturformen bes lTtenfd)en«

lebens" erfc^öpft ; fo roaren beftimmte {Reiben unb i^re tEaten kanonif^ ge*

iDorben. Die fd)einbar befremblid) enge XDa^l ber Zliemata auf ber (5'e«

tel)rtenbül)ne ftellt ebenfolc^en Kanon bar (unb nid^t o^ne Berührung mit

bcra ber Skulptur unb ITtalerei). „Sufanna ftellte böfe £eibenf(^aft alter
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Htänner, ocrfolgte aber 3ule^t 5o(^ gerettete Unfd)ul6 ; rü^renben Hb(d)ic5

öer HTutter Don 5en Ktnbern unb bie beliebte (Beriditsoer^anblung bar", fagt

S^erer. „Rebecca unb tEobias führten fd)önes Sfln^ili^n^ß^^Ti, Brauttoer*

bung unb J)od)3eit öor ; bie Parabel oom reichen HTann unb armen £a3aru$

brad)te fosiale Ungleid)f)eit 3ur Hn((^auung; bei Jubit^ unb I)olofernes

ba6]te man an d^riften unb tEürfeen". So feommt toieber neben bcm grobia«

nifc^en bas fau(tifd)e (Element 3U feinem Red|t, bie Se^nfuc^t: in bie ©rb*

nung ber Dinge einen (Einblick 3U gewinnen. IDas ber p^i)(iologus ber Ha«

tur gegenüber, ijt biefer bramatifd)« Kanon gegenüber ber biblifc^en 6es

fcf|id)te, ja ber 6e{d)id)te überl)aupt : bas Der3cid)nis ber befonbers bringli^

d)en Botfd)aften (Bottes. Desl)alb aud) bie IDi^tigkeit ber Sdilufereben unb

ITtal}nungen.

nid|ts anbcrs ijt öie Büf|nc, (Ercfflidijte,

HIs unjercs mcn|djcnlcbcns Spiegel; joll

Das Hngcjid)t ber böjcn Seit getreu

So roicöergcben

Hber biefe l^amletifd)e parabafe bes 3Er}ftus Betulius 3U feiner „Sufanna"

(1532) roirb gleicf^ nod) beutli(^er: bie (Breife lel}ren, bog ein Rid)ter feine

IDürbe beroa^ren mufe (feine „(E^re", ^ätte ein mittell)ocf)beutfc^er Poet

gefagt), roie es Sufanna fo trefflid^ tut ; baran foll iebe oon frecfjen 3umu*

tungen bcbrängte lUatrone fid) ein HTufter nehmen. Ober (5nap^aeus be»

tont nad) feinem „Hcolaftus" (1529) nad)brüdili^, ba^ man ja in ber oorge»

füljrten 6efd)i(^te 00m üerlorenen Sol^n mel)r fe^en foll als nur bie „lädier«

lid^ geringe J}anblung" felbft. Hber inbem er bie Parabel (E^rifti auslegt,

toirft bod) au^ er ein naioes „Rein ! roie fo med^felooll ber £auf ber Dinge

ift
!" öa3rüifd)en.

So entroidielt fid) bas ^umaniftif^e Drama 3U einer anfd)aulic^en Para*

bei, öeren RTomente 3U lt}rifd)er Stimmung (5elegen^it geben unb bie auc^

ber Pfi)d)ologie Raum bietet — natürlid) ber tppif^n, nid|t ber inbioibu*

eilen. Seine Kunftform fd)uf großen (Talenten Gelegenheit 3ur Betätigung

:

(Ef)omas Raogeorg (Ktrd)maier, geb. bei Straubing 1511, geft. 1563)

erfüllt feinen „pammad)ius" (1538) mit bem gan3en leibenfd)aftlid)en Rom=

l^afe ber Proteftanten, ber es nic^t begreift, ba^ nid)t längft beim Sd)all ber

Pofaunen bie RTauern 3erid)os umgettür3t finb, unb feinen „IHcrcator"

(1540) mit bem ariftopl)anifd)en (Beift ber bramatifd)en Pamphlete Riclaus

ntanuels; 6uilelmus (Bnap^aeus, kaum nod) unfer Dolksgenoffe (geb.

ülciicr, £ttctatur* 16
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1493 im f}aaq, geft. 1568) |eincn „Hcolaftus" mit lebenbigcr pac^enber (Ein=

fü^Iung in öie (Erfd)üttcrungcn bes eiteln, aber nic^t bösartigen oerlorenen

Seltnes. IDie ergreifenb, roenn ber na^ bem Sol^n Derlangenbe Dater biejen,

ber 3U langfam na!)t, anruft

:

Wann cnblidj tDerbe id| btd) jcl)n, mein Soljn? !)a|t 6u

ITtit bcincTn alttn üatcr gar Itcin ITTitleib benn?

tlicobemus 5i^ii<^ti^ (9^^- ^547 3U Balingen, geft. 1590 bei einem

5Iu(^tDerfuc^ aus t)er S^\^^ J}o^enurad^, in bie if^n Streit mit bem Qer3og

gebra(^t l^atte, töie fpäter feinen £anbsmann $d)ubart auf ben ^ol}ena$=

perg), ber ©roßte unter il)nen, fül)lt fid^ Dor allem als beutfd)er Did)ter

in ber Spraci)c ber Homer, bie er fo meifterl/aft be^errfd^t, um im „Julius

rebioiDUs" (1589) il)re ftol3eften J)äupter (Eäfar unb Cicero mit bem Ru^m
germanifc^er (Erfinbungen für Krieg unb 5^^icben 3U befcf)ämen. CEr fyxt ber

„Rebecca", „Sufanna", ber $(^uIkomöbie üon ber Ittife^nblung bes fd)le(^s

tzn £ateiners („priscianus üapulans") feinen lebhaften unb parteiifdjen

(5eift eingeblafen. Den „rollen £anbiunfeer" Jsmael in ber „Rebecca" l^at

man immer befonbers bctounbert, ber mit fo frifd)en 5Iü(^en auf bie $3ene

knallt : „J}ol ber Ceufel alte Bauern, alle pi}ilofop^en aud^ — benkt bod)

keiner bran, 3U forgen für bie 3agb, bie mir beliebt !" 3n ben beiben $d)au-

fpielen Don ^ilbegarb unb oon IDenbelgarb Derfud)t er bas Stoffgebiet 3U

erroeitern, inbem er fagenl)afte Rlotiöe frei bearbeitete ; toorin er bod) keine

re^te Itad)folge fanb, benn es fel)lte eben jene kanonifd)c Sanktion, bie

bzn anbern erfunbenen Dramen bo6) toenigftens Hamen toie (Eicero unb

Priscianus fid)erten.

(Es roirb er3äf)lt, als S^^if^lins (5rab am 25. ttooember 1755 sufällig ge*

öffnet iDurbe, liahz er nod) „gan3 unoerfe^rt unb mit unt)erfel}rter Klei«

bung" im eichenen Sarge gelegen; „bei ber Berührung 3erfiel alles in

Staub". Das könnte für fo mand)en berühmten Hamen frjmbolifd^ fein;

nid^t für bzn bes großen Si^ulbramatikers. Denn fein Hamc lebte längft

ni(^t me!)r, modjte aud^ ber £eib noc^ nid)t 3U Staub 3erfallen fein. VOas

toaren bem beutfdjen Dolk biefe 5i^if<^Ii"/ ^'^^K Htacropebius, Haoge=

org, Brülou)? IDolfram liatit es gekannt unb Heib^art ober fogar H^ann«

I)äufer mit Sagen umfponnen; je^t fielen bie Did)ter in bie alte Hamen»

lofigkeit 3urüdi. Hid)t bloß bie lateinifi^en, aud) bie beutfd)en Dramatiker

— bie ja 3unäd)ft nur Überfe^er, Bearbeiter, Hadjal^mer toaren — finb für

bie töeiteren Kreife faft fo namenlos toie bie Dichter ber Dolkslieber. Hber
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6a s Drama liannte man, unb ^at nod) Tange öaran (icf) erbaut — jo lange,

öafe öies in (einer Hrt ausgeseidjnete (Be(amtjd)aufpiel fd)lie^lirf) ber eigenen

€ntrDi(fiIung eines öeut(d)en Ilationatbramas I^inberlid) rourbc. 5ortgefüI)rt

^aben es cor allem öie 3efuiten als nteifter ber ]featl^olifd)en $cf)ule, mit

augerorbentlidier 5rucf)tbarfeeit unb gan3 in jenem Sinne, in bem es ent*

ftanben toar: le!)rl}aft, anfd)aulid^ unb klaffi3i[ti[d). 5ür bie Husftattung

gcfdjal^ Ungel)eueres. „3ur Huffül)ru*Tg einer »(Eftlier'" — er3äl?lt ITabler,

ber bas bai}rifd)=öfterreid)i(cf)e Barocfetl)eater erft roieber entbeut unb nun

freilid) aud) gleicf) ein roenig 3U pompl)aft inf3eniert {)at ! — „üerroanbeltc

|i(f^ 1577 lTTünd)en bnxä) brei lEage in eine affi)rif(f)e Stabt. Dreil}unbert

Perfonen fpielten mit, ber J)er3og liel^ bafür jeine feo|tbar(ten Sdjmudiftüdie;

3rDei (Er3l)er3öge fallen 3U, ein Sdiroarm von Prin3en unb Surften ; unb auf

bem UTarlitpla^ [d)lo§ [id) ein glän3enber S^feug an. Hu^ l}ier ber jtarke

mufifeali[(f)e (Einfd)lag." 3[t roirklid) ber heutige tEljeaterpomp nur moberne

(Entartung? Könnte er nid|t roirklid) einem neuen „©efamtt^eater" Dor='

arbeiten?

Die 3e[uiten, bie bebeutenbe Did)ter roie ben gefeierten Bibermann in i^rer

ntitte Tratten, l)ielten ftreng auf (Einbämmen gefäl}rli(f)er Originalität; roie

Jpäter ber £t)riker Jakob Halbe ftrenger 3enfur Don (Drbensgenoffen begeg^

nete. So rourbe gleid), als ber ^od)angefe^ene proDin3ial Hoancini fid) Dom

breiten IDege cerirrte, cor bem „Hoancinismus" geroarnt. Dagegen roarb

bas Stoffgebiet fel}r roefentlid^ erroeitert ; (Bottfrieb oon Bouillon als (Etjpus

bzs d^ri(tlid)en Ritters, ja gan3 aktuelle Dorkommniffe rourben ^ineinge«

3ogen, loie ja aud) unter ben «rften gei[tlid)en £iebern £utl^ers bas erfte ber

kür3lid) erfolgten Derbrennung 3rDeier Jünglinge 3U Brüf(el gegolten l^atte.

IDo aber bie Bül^ne nid)t 3U befdjauen roar, ba oertrat na^ mie vor bas

Dolksbud) il^ren pia^ unb Deranfd)aulid)te an be3eid)nenben 5öllenSd)idi*

(alsrDed)fel unb (Beredjtigkeit (Bottcs, menfd)lid)e (Eigen(d)aften unb rounber»

bare (Befefemägigkeiten ; nur öafe bem IDefen bts (Epifd)en gemäß bas

Hbenteuerlid)e, bas Seltjame oiel ftärker herausgearbeitet tourbe. Rudi V^^^

tDäd)ft ber i}ori3ont. „Die profaüberfe^ung bes ITtündjener Beamten S d)ai«

benraifeer," urteilt toieber Habler, „bie beutfdje ©bi)ffee oon 1537, ift in

il)rer ITaiDität eines ber |d)önften — unb unbekannteften beutfd)en Dolks»

büd)er." S^on bie 3eitgenof(en kümmerten fi(^ nid}t um ben Rektor btx

(täbti[d)en £ateinfd)ule : roir kennen toeber feinen Geburtsort nod) (Bcburts=«

ober tEobesja^r ; tDäl)renb bie (Englänber i^ren alten (Lfyipman (beffen Jlias

16*
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1611, ®bi}(fee 1614—1615 er|d)tcn) no(^ ^cutc in (Ef)ren !)alkn. tlun roill

id^ ni^t bcjtrcitcn, öag bes guten ScEjatöcnraifecr ttaioität mand)mal red)t

ftarli in öie tErioialität fü!)rt : „UIr)f(cs . . . fanb öcn $aul)irten in bem Der«

I)of fi^cn, barin ein toeiter pia^ mit (Ei(^enpfäl)len in bie Runb umfangen

unb mit Steinen gepftaftert war, roel^^n gemelbeter Sau^irt (Eumeus in

Hbtt)e(enl)eit {eines Ferren ol^ne irgenbroeldie Koften für feine ^errfc^aft

gebaut ^atte.'' ?}'dtk er gar in Derfen ausgefüf)rt, roas er Dielleid)t einmal

oor^atte, {o toäre es fd)Iimm geiDorben

:

(Böttin bcs (5|angs, btdj ruf td) an,

f]ilf prcifcn mir bcn teuren ITTann,

Der Canb unb Stabt burd)rcifet I}at,

(bmht bax^u mand)' gcfäljrlid) tEat,

Da er fein roci^Iofe (Bcfäfjrt

Hus Itöten gern errettet fiätV,

tDeId)e bod| all oerborben finb,

Saulcnb in Regen, Scf)nee unb XO'mb,

Darum, ba^ jie muttoilliglidj

©eraubet fjan bcr Sonnen t)ied| . .

.

Hber bie Profa ift gut unb kräftig ; unb mit meife au(^ er bas Hllgemeine

^eraus3U^oIen unb fe^t, roie bie großen Romane bes 17. 3fl^i^^iin^^^ts,

bie £e^re tr)eitf)in ficf)tbar an btn Ranb: „lX)aI}r3eid)en finb nicfjt immer

tt>a^r", „Vila^ in allen Dingen". Unb toie freunblid) erklärt er, toenn bie

roeinenbe (Eurt)kleia „biefe IDort gleidifam als 3U abtoejenbem Ulr}ffe" rebet

!

Dod) nic^t bloß aus bem Hltertum l}olte fi^ bie unerfättlid) ttoffl)ung=

rige Seit il)re Halirung. Heben b^n fd)lid)ten Dolksbüd)ern kam ber an*

fpru(^st)olle Rmabis I)erauf, Spaniens (5efci)enk an alle biejenigen, bie

auf bas abgeftorbene Rittertum nod) nid)t t)er3id)ten roollten. 1569 erfd)ien

in Si'onkfurt bei bem gefd)üftskunbigen Derleger Sigmunb 5^i)i^cibenb bas

erfte Bud) (nod^ 1617 roieber aufgelegt), 1595 bas merunb3töan3igfte ! (Es

})'dtk ebenfo gut unbegren3t roeiter ge^en können mit Drad)entöten, (Balan*

terie unb fonftiger Dorbilblid)keit. £eiber nur ^at biefe ITlobe in Deutfd)=

lanb nid)t, toie in ber iberifd}en J)eimat, einen klaffifdien Dradjentöter er-

tneckt, roie jenen deroantes, beffen unfterblidies ITteifterroerk nebenbei bie

europäif^en Strömungen bes 5fliiftianismus unb (Brobianismus, bes Der«

ftiegenen 3bealismus unb bes platten ITtaterialismus, 3U bzn unfterblic^en

(Beftalten bes Don (ßuiiote unb bes Sand)0 Panfa ftilifiert (Ceil I 1605,

II 1616 erfc^ienen) ! IDas bas (Benie be3ei(^net, bas fel^lte noc^ ben Deut*

\^en: bie ^abt bes 3ufammenfel)ens. deroantes fa^ btn Ritter unb btn
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Knappen, unb [al) in öem Ritter bas (Eble neben bem (Grotesken, in bem

Knappen bas (Eüd)tige neben bem £ä^erli^en. Don (Ruipte, Hltersge»

noffe I}amlets, roarb bie Derkörperung innerer unb \\6) boä\ bulbenber VOU

öcrfprüd)c. Hber in Deut[d)tanb I)at kaum erft (Brimmels^aufcn eine H^«

nung fold^er feelifd)er unb kün[tIeri(cE)er (Bel)eimni(|e.

Don ben Romanen kam ni(f)t bto^ ber Hmabis, fonbern aucf) fein (5«gen»

jtü(k, ber (Dargantua ; aber roenn il}n aud) eine perfönlid)keit Derbeut|cf]te,

ber man einige (Benialität 3ugeft€!)en mu^ — S^W^^^t '^^'^ ni^^ einmal ein

Rabelais, gejd)tDeige benn ein deroantes.

Srangois Rabelais, ein aus ber Kutte gefd)Iüpfter HTönd), ber aber

(Beiftlid)er blieb (geb. 1494, geft. 1543) barf ber erfte Dertreter bzs mober*

nen Jnbioibualismus lieifeen. Sdjlieglid) liegt ja biefe (Eenben3 jenen beiben

3ugrunbe, bie roir als I}auptrid)tungen ber Seit immer roieber nennen müf=

[en : bem Sau(tianismus als bem IDunjd), fid) über bie Dielen Hll3UDielen 3U

crl)eben — bem (Brobianismus als bem (Int|cf)lufe, jid) um bie anbern über»

^aupt nid)t 3U kümmern. So berül)ren (ie fid) benn aud) bei Rabelais.

Sein le^tes 3iel ift bie berühmte „Rbtei dl)elema", bas Klofter ber Speien

mit ber (Drbensregel: „tri)u roas bu toillft !" Hidjt einem fittlid)en Hnard)is*

mus follte bas bas IDort reben — nein, es roar auf bas fe(te Dertrauen

gegrünbet, ein guter ITtentd) in feinem bunklen Drange fei fid) bes red)tcn

IDeges rDoI)l beroufet. Sd)illers Über3eugung oon ber inneren Sid)erl)eit ber

fd)önen Seele ijt bie, mit ber bie moberne fran3öfifd)e £iteratur, loirklid) mo*

bem Don Hnfang an, eröffnet roirb. — Hber roeld) ein IDeg fül)rt 3U biefem

Klofter ! 3ene fonberbaren Rid)ter, bie grunb(ä^lid) im Huge ber (Begenroart

immer Balken, in bem frül)erer (Epod)en nur Splitter fe^en, f^roärmen oon

ber Überquellenben gefunben Sinnlid)keit Rabelais\ (Es follte es ^eutc ein«

mal ein (5ei[tlid)er Derfud)en, feine Sinnlid)keit fo überquellen 3U laffenl

Uns aber toirb erlaubt fein, in Rabelais* S^^^ii^^ om Sd^mu^, in feinem

f)erbei3erren bes überflüffigften Unrats eben ben (Brobianismus 3U fc^en,

ber 3uglei^ mit bem „(Bargantua unb Pantagruel" (Bud) I— III 1553) bie

gemeinften Büd)er, oon benen bie £iteraturgefd)id]te roeife, in 5rankreid) unb

3talien entftel)en liefe, unb in Rabelais* ^eimat no(^ obenbrein ein fol^cs

S(^eufal Doll peroerfer £ajter, roie btn lTTarfd)all oon 5tankrei(^, ber folge»

re(^t in bem bekabenten 3. K. rjuijsmans feinen J)omer finben follte !
—

Die Ungel)euerlid)keit ber Sauf« unb S^efefreuben ift ni^l minber im (Be»

fdjmadi ber 3eit, unb fieser aud) bes Dichters ; obroo^l ^ier bas ntärd^en«
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I}aftc oerfö^nlt(^ w'ixkt. Sxnb bod) alle £teblingsgötter (tarke Trinker unb

(Effcr getoefen, öer germam[(^c lE^or toie 5er I)ellemf(f)e Ejerakles

!

Hber ^erfelbe Rabelais, no(^ gan3 ein So^n 6es ,,tTarren3eitalters", x\i

ooll tiefer (Beöanken unö feltfam feiner Seit öoraneilenber Stimmungen; ein

Prophet öer unbogmati[d)en Religion, ein Derkünber bts unpebanti[d)en J)u=»

manismus, ein Hn^änger jenes „(Ebelanard)ismus", rüie if^n bei uns (Eber*

lin Don (5ün3burg prebigte unb in 5i^ö"^^«i<^ ITTontaignes S^^^ii"^ ^^ ^^

Boetie . .

.

Der allem aber: Rabelais ift ein großer Künftler. 3^ i^n^ l^^t nod^

bie mächtige p^antafie bes RTittelalters, bie in Deut(^lanb \6]on abftarb,

unb in Sxan^xexä) freiließ na^ bem „(Bargantua" burd) bie Selbjtanalpfe

unb bie met^obif(^e Beoba(f)tung nod} grünblid)er oernii^tet u>urbe. Rabe»

lais* (Beftalten |inb oon mr)tf^ologi(d)er lDud)t, aber babei mit bered)neter

Kunft oerteilt unb mit rDirklicf)er Sein^eit in Bemegung ge[efet. Das alte

(E^aos mit feinen (5iganten kommt nod) einmal herauf; roilbe Unterftrömun»

gen reißen Raum unb Seit auseinanber. Hber es ift ein pluber^ofiges (El)ao$

unb bie (Siganten ftiefeln über bie (Eürme oon ITotre Dame ro^g ; im f^ön*

ften ITtärd)enfinn ift bas Unmögli^e mit bem Hlltägli^en oerrooben.

Johann 5if c^tii^t (3roifd)en 1545—1550 in inain3 geb., Kafpar $d)eibs

$cf)üler in IDorms, 1574 Dr. jur. in Bafel, 1583 Hmtmann in Soi^^cid^,

geft. 1590) ift ber klaffifc^e Dertreter ber röeltli(l)en beutfd|en £iteratur

feiner Seit, obiDo^l er natürlich aud) ber geiftlid)en angel)ört. Überfe^er ober

Bearbeiter ift er faft überall; aus bem 5ran3öfif(^en ober bem nieberlänbi«

fd)en nimmt er feine beften Dorlagen. lUit bem Bu(f)bru(ker Bernl^arb Jobin

in Bafel unb Straßburg in enger (Bef^äftsoerbinbung, ber erfte „Hutor

eines großen Derlags", übernimmt er aud) mo^l einmal eine Rrbeit, bie

il)m nid)t liegt, t)ielleid)t auc^ feinen Hnfd)auungen nic^t oollkommen ent*

fprid)t. Jm gan3en aber ift er bodf gar ni^t imftanbe, fid) felbft 3U Der«

leugnen: ein IHann oon unbänbiger £ebensluft, bem Kat^oli3ismus me^r

aus pft)c^ologifd)en benn aus bogmatifd)en (Brünben feinb; bei ausgebe^n«

ter Belefenl^eit ^öd)ft oolkstümlic^ geftimmt. Sein liebensiüürbiges „(E^e»

3ud)tbü^lein'' (1578) 3eigt i^n als frommen unb beforgten {}ausoater, roie

biefe Satiriker es faft alle finb: (Brimmels^aufen, RTofdierofc^. 3m übrigen

nedit er bie S^^auen gern unb gibt il)nen in ber luftigen „S^ölfliaf (1573)

mit l)er3lid)em piäfier an ber Unermüblic^keit ber £eib» unb £ieblings*

infekten bes nid)t me^r babenben (Europa bas legenbarifdje Dorred|t, fic^
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SiDiÄcn unb auslaugen 3U laffen. Sein Spott über 6ic HTöndie ift nid)t

refpc^tooller, aber aud) etgentlid) md)t bösartiger („Der Barfüßer Sekten*

unb Kuttenftreit" 1577), es fei öenn, ba^ er als Überfe^er mit Jefuiten

3U tun l}at, toie in {einem Dielleid)t beftgelungenen Pampl)Iet oom ,,Bienen*

korb öes J)eiligen Römif(f)en Reiches" (nad) niarnij 5e Ste. Hlbegonbe,

1579). 5ür öen 5reun6 6er an3apfen5en berben 3^^onie, für ben £iebf)aber

ber Sprad)e unb oolkstümlid)er Hrt roar es eine gegebene Hufgabe, btn

„(Eulenfpiegel" in Der|e 3U bringen, toie jein ®I)eim Kafpar Sd)eib bem

„(Brobianus" burd) Überje^ung 3U roeiterer Popularität oerl^lfen I)atte

(„(Eulenfpiegel Reimensroei^" 1571). Unb roie mufete il}n gar ber „(Dar*

gantua unb Pantagruel" lo&en, mit bem Rabelais einen ungeljeuern (Er*

folg er3ielt l)attc, ber natürlid) in ben Rl^einlanben fofort bekannt loarb.

Der junge 5iftf)art Ifat i!)n geroi^ fd)on als £ieblingslcktüre feiner S^^cunbe

Dorgcfunben unb fid) balb an bie Üb^rfe^ung gemad)t ; 1 575 gab er bas erfte

Bud^ ber Riefengefd)id)te auf Deutfd^, unb babei ift es geblieben.

IDas mad)te nun ^ol^ann 5ifd)art, btn man „bas größte komifd)e unb

{atirifd)e tEalent feines JaW^^^^^^^s, bas größte ber beutfd)en Ration über*

l)aupt" genannt l^at, aus ber Reife bes Riefenprin3en unb feiner S^ßiinbe

burd^ bie IDelt bes 3ufalls 3um f}afen ber 5r^il)ßit ?

Seine „Hffentl)eurlid^ Haupengeljeurlii^e (Befd)id)tklitterung" mit ber feit*

famen unb feltfam oariierten berül)mten Dignette auf bem tEitelblatt — eine

F)anb ftredit einer anbern, 3tDifd)en beren Singern eine Sd)lange 3ifd)t, einen

Krebs entgegen — oerljält fid) 3U Rabelais^ Budf etroa roie bas bamalige

Deutfd)e Reid) 3U bem fran3öfifd)en. Drüben Konsentration, Ijier oerfplit*

terung, brüben Staatskunft, bei uns 3mproDifation Don 5^11 3U 5^11-

IDas roir als Sd|toäd)e ber bamaligen beutfd)en £iteratur (unb nod^ lange

ber Solge3eit) anfül)rtcn, ift in biefem liebensiDürbigen unb gelehrten, geift*

rcid)en unb konfufen, l^eiteren unb beftimmbaren Ct)pus ber (Epod)e be*

fonbers beutlid^ : oöllig fel}lt il)m bie Kunft unb Kraft bes 3ufammenfd)au*

ens. Überl^aupt aber ift er ein Beroeis, ba^ man nur nod^ mit b^n Hugen

|e!)en konnte. Die (5eftalten bes Rabelais oerfc^roimmen, bie (Ereigniffe

löfen fid) in Dampf un5 Hebel auf; übrig bleibt — bas IDort. Denn bie

Periobe ber crften großen HTufiker germanifdjen (Beblüts oerftanb es fe^r

tDol)l, mit ben 0l)ren 3U I)ören; unb bies auc^ mit benen bes (Beiftes. —
Durdjaus gel^t SH^^^t oon akuftifdjen IDirkungen aus unb 3U akuftifd)en

IDirkungen !)in. IDie bie mciften berül)mten „Spradibe^errfd^er" — Rüdiert
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Dor allem — tüirb er gän3li^ Don ber Sprad^e be^errfd)t. (Ein IDort tau^t

auf — unb 3te^t ^unbert nad| \iä) wk bie (Enten an ber Kette in Brentano«

£ieblingsmär(^en. (Ein Begriff roirb genannt, ber tlame eines Spiels, einer

IDein|orte, eines tEters — unb fofort fliegen i^unbert anbere na(^. ITTan

müßte im gan3 eigentli(^en pfr}c^ologi[^=mebi3inifd)en Sinn oon „(Beban^

Renflu(^t" reben, toenn es fic^ nii^t 3umeift um (Bebauten über!)aupt nic^t

^anbelte. lOie 3ean Paul, mit bem er bie £iebe 3U ben Hrmen unb bie lite=

rarifdie KuriofitätentDut teilt, ftolpert Sil^Q^^t über feine (Einfälle unb fällt

über feine Hnatogien. Die S^eube an ber Sprad)« freut au6) uns
; fd)lie&=

lid^ aber füljrt fie bo6) nur 3U jener oft Döllig finnlofen 3agb na^ (Bleid)'

klängen unb Hnklängen, roie fie bas Kafperlet^eater pflegt unb toie noc^

tteftror} fie kultiviert ^at. Vtx Kultur^iftorilier, b^r Spra(^forf(^er toerben

fi(^ öurc^ Dankbarkeit 3ur Überfdjä^ung S^f^^i^is verleiten laffen; ber

£iterarl)iftoriker roirb in il)m einen (Bipfei ber Unkunft fe^en muffen. R\i6:\

ber inneren, bie für bas pofitioe bei Rabelais kein ©efü^l ^at unb im Be=

toi^eln ftecken bleibt. Um es mit IDorten 5ontanes au$3ufpre(^en : bem

„(Broß^umoriften" Rabelais rei^t ber „Klein^umorift" S^f^^^^ ^^^ an

bie S(^ulter.

IDas 5if<J)ört gerabe nic^t kann, 6as oerfte^n bie Scl)tDankbüd)er:

3U er3ä^len. Die Kunft ber Rmkbok ift keine fc^lec^te Dorbereitung für bie

bes Romans; fie finb beibe immer 3ufammengegangen, mie in S^cl^^^^^^

unb (Englanb, ober l)aben beibe gefehlt, mie in Jtalien. Hber bei biefen

(Er3äl}lern, bk ber £angert>eile auf langen 5^^^^ten unb in ftumpffinnigen

(Befellfd)aften abhelfen tüollen, bleibt bas ftofflic^e Jntereffe 3U fel)r oben=

auf; unb bzn befferen 3nftinkten l\ahen bie Hnekbotenfammler leiber nur

feiten bienen tvollen. Das Publikum verlangte unanftänbige (5!ef^icf)ten unb

es bekam fie in f(^amlofefter Sülle. Diefe kleinen Boccaccios für ben gebil=

beten Pöbel jagten \i6): 1555 bie (Bartengefellfd)aft bzs 3acob Sxzti aus

Baben im Hargau, 1557 ber IDegkürser bzs ITtartin UTontanus (aus Dil=

lingen?), 1558 ber Kafeipori bzs £eip3iger UTic^ael £inbner, bas f^limmfte

von allen, unb fein Raftbüdjlein, 1559 bas Hac^tbü^lein feines Stabtge*

noffen Dalentin Sdiumann, 1563 ber IDenbunmut von ^ans IDil^elm Kir(^=

^off aus Kaffel. Daß am Hnfang ein bebeutenberer tlame fte^t, ber Jörg

IDidirams mit bem Rolltoagenbü^lein (1555), ift für bm betriebfamen

UTann be3ei(^nenb, ber übrigens aud) ^ier bie anbern überragt. Unb naiüx-

lic^ befielen (Brabe von S^^^^ „lei^tem anfc^aulic^em Stil unb volkstüm=
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lid)em Qumor" bis 3U £in5ners ungemilbertcr (Bemcinl^eit. (Es roar aber

alles gef(^äftltcf)e Spekulation, toie jie nun bei mäd)tig gejteigerter £efcluft

öie Bud^brudierkunft losläßt. Derfelbe £in5ner, öer fd)on in bas Ra(tbüd)=

lein mel}r tlooellen als Hneköoten aufnahm, l^ai aud| — Saoonarolas pre*

bxqten Derbeut(d)t.

Unö öiefe gefd)äftlicf)e Seite öarf man 5enn freilid) au^ bei 3örg löick»

ram aus (Eolmar nid)t überfel^n.

IDi&ram, ber erfte eigentlid)e „RomanJ(l)rift(teUer in bcut[^er Sprache",

roar ein unef^licf)es Kinb aus einer patri3i[d)en S^iniilie, 3U ber- aud) 6eiler

von Kaifersberg im DerrDanbtfd)aftsoerl)ältnis (tanb (geb. 3rDifcf)en 1500

unb 1510, geft. oor 1562). Der hzqdbit ITTann ^at (icf) auf oielerlei IDeife

oerfuc^t, aud) als lUaler. IDie bie meiften £iteraten, bie nid)t im Bud)«

^anbel Dertoenbung fanben, kam er (1555) als Stabtfcf)rciber unter, unb

3iDar in Burgl)eim im Breisgau. Don 1538 an I}at er b€ut[d)e Dramen ge*

fd)rieben; ber „(Tobias" (1550) tourbe aud) burd) frembe Huffül^rungen

unb Plagiate geeiert. 1545 überje^t er ben ©oib — nad) Hlbredjts oon f}aU

berftabt Bearbeitung! Dann gel)t er 3ur £t}rik über, inbem er 1549 bie

Sd)ule ber ITTeijterfinger in (Eolmar begrünbet. llad)bem er fd)on oorljer mit

bem „Ritter (Balmi) aus Sd)ottlanb" (1559) bie Bal}n ber profa=(Epik be»

}d)ritten, roibmet er fid) il)r nunmel)r gan3: „(Babriotto" (eigentlid) „(Eine

fd)öne unb bod} kläglid^e f}iftori) oon bem forglid^en Hnfang unb erfd)rem=

lid)en Husgang ber brennenben £iebe" 1551), „Der (Bolbfaben" (1554 bis

1557), „Knabenlpiegel" (1554), „Don guten unb bö[en Hadibarn" (1556).

Die (Battung bes Romans roar eine europäifd)e Itotroenbigkeit geroorben.

Die Huflöfung ber Dersepen in pro|a kam oon ber einen, bas Sammeln oon

Hnekboten unb Hbenteuern Don ber anbern Seite ber äußern Sorm ent«

gegen. lDid)tiger roar bie innere 5orm. „IDer Roman fagt,'' um ben

(Englänber (E^ejterton 3U 3itieren, „ber jagt p[i]d)ologie." Huf bie aber ging

\a bas grofee 3ntere([e; il)r oerbankte bas Drama feine (Erfolge; fie roar

in btn Röten ber geiftigen unb fo3ialen Kämpfe unentbe^rlid). Diefe Rid)»

tung auf ti)pitd)e Pfr)d)ologie follte in 5i^ankreid) balb 3U ben „(Effais" bes

IRontaigne, rDeiterl}in 3U ben Senten3en bes £a Rod)efoucaulb führen; in

Deutfdjlanb entfpred)en fold)en Kunftroerken nur bie Spriditoörterfamm*

lungen unb allenfalls, als (Eeil ber kosmopolitifd)en (5clel)rtenbic^tung, bie

(Epigramme ber fjumaniften.

Das Sprid)rDort gibt fi(^ als Sormulierung einer aufregenbcn, toid)tigen
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Catfadje, als „£cbenscrfa^rung in KonfcrDcnform''. Sein literarifi^cr lOert

hz\klii barin, öafe er einer roeitfdirDeifigen Seit bas Jbeal öer Kür3e unb

Prä3i[ion gegenwärtig ^ält ; aud)^ leiftet es als Sufpi^ung einer beftimmten

IDeItanfd)auung bem bramatifd^en (unb cpifd)cn) Dialog unfdjä^bare Dien*

fte. — Die Spric^roörterfammlung i[t nun mieber ein Der[ud), bie Unorb*

nung bes £ebens auf eine überjicE)tli(^e daf)! oon So^mtln, bzn toüften

Kampf aller gegen alle auf eine befd)ränkte Reil^e üon Re3epten 3urüÄ*

3ufü^ren. So fammelt 3o^ann Hgricola (geb. 1492 in (Eisleben, (5e-

noffe unb bann (Begner £ut^ers, geft. als Qofprebiger in Berlin 1566) erft

(1529) breil)unbert, fpäter (1539) 750 beutf(f|e Spridjtoörter, Seba(tian

5ran(k (geb. 1499 in Donautoörtl^, geft. 1542) feine Spric^roörter ge«

meiner beutfd)er Kation (1541). (Es ift Itein 3ufall, ba^ beibe keine ®rt^o*

boje finb, Hgricola ein Dermittelungst^eolog, S^^c^nck ein Sektierer, in man^

(f)erlei (Beroerben tätig, Derfaffer oon gefd)ickt unb anregenb bargeftellten

3eit=» unö lOeltbef^reibungen. Denn in ber gan3en Hrt liegt ein l)eteroboje$

IDefen, Hbke^r oon bzn großen Derkünbern,(Einkel)r bei ber fd)lid)tenn)eiss

^eit auf ber (Baffe: toie jeber (Il)rift ein prieftfer, fo jeber Deutfd)e ein

Prophet. Unb toie kräftig, kernig, klug finb biefe Sprüd)e, bie freiließ oon

ibealiftif(f)em (Bepräge fi^ fo fern t)alten toie i^re Dorläufer in ber (Ebba

:

nüdjterne IDeltroeis^it, Diplomatie bes kleinen tlTanns, gern burd) Hnek*

boten oerbeutlid)t.

(Ein Scf)ritt roeiter — unb man kam ju btn „(Emblemen", 3U bcn erfun«

benen geiftreic^=fid)tbar gemad)ten Sprüd)en. Hnbreas Hlciatus (1492 bis

1550), ein 3efuit, erfanb unb fammelte fol^e „(Emblemata" ; 1531 erfd^ien

bie Sammlung 3um erftenmal unb getoann IDeltru^m unb unglaublid)en

(Einfluß. IDir roerbcn baoon balb no(^ 3U fpred^en ^aben
;
^ier ift nur bar=

auf ^in3uu)eifen, toie überall, beim Sprud) tüie beim Drama, ber IDeg un*

t)ermeibli(^ oon ber Überlieferung über bie Bearbeitung 3Ur (Erfinbung ging.

So konnte es benn aud^ bei ber (Er3ä^fung nic^t anbers fein. Hus bem

löeltbilb, bas Drama, Dolksbü(^er, Sprid)tDörter in {ebermanns fyv^tn

crrid)tet Ratten, ergaben fi(^ bie (Brunblinien ber (Entroidklung ; bie Qaupt«

intereffen roaren gegeben: £iebe, Kampf ums Dafein, Kinber3ucf)t; eine

5abel toar leicf)t erfunben. 6abriotto läuft in „ungefd)ickten l^anblungsrei»

dizn Paralleler3äl)lungen", ber „(Bolbfaben" l)at bereits ein roenn au(^ aben»

teuerli^es Si)mbol als Hriabnefaben im £abr)rint^ ber (Ereigniffe. „(Babri*

Otto" ift für ben oorne^meren (Befi^mack gefd)rieben, ber „©olbfaben" für
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bic bürgerlichen Kreife, bie burd^ bie ftanbesrotbrige Qetrat bes Küdienjun*

gen mit ber (Bräfin erfreut merben. „Don guten unb böfen Had^barn" ift

[d)on ein Hnlauf 3U einem „Roman bzs ITebeneinanber". (Ein iiulturI)i[to=

rifdies 3ntereffe liegt nthzn bem päbagogi[d)en unb bas fo3iale oerbinbet

beibe. — Dielleid)t fel}Itc bem gefdjicfeten unb tüd)tigen HTann, ber bie in

feiner Generation ungemeine 5ät?igfeeit ted)nifd)en 3ulernens bcfa^, nur ein

Hnl^ng Don Berounberern, um ein frü^rer ®pi^ 3U roerben ; nur ba^ ge«

rabe biefe Kunft, eine Hnl)ängerfd)aft unb ein Publikum 3U organifieren

gan3 toefentlid^ mit 3U bzn Hufgaben bzs Htannes gehörte, ber eine neue

£iteratur organijieren foll

!

Über^upt aber loar eine Seit, bie in titerarifd)er J}infi(i)t eine foId)e bes

Derfalls ift, 3ur Husbreitung neuer Gattungen nid)t tDo!)l geeignet; unb roir

tud)ten 3U 3eigen, ba^ bie Reformations3eit eine fold}e ift. Die lateinifd)e

Didjtung Deutf^Ianös mocf)te fid) in bie Qöf^ bemegen — fie roar ein Hus*

f(f}nitt mel)r ber europäifd)en als ber bcutf(f)en £iteratur. Sonft aber blühte

nur, roas bie allereinfad)ften Derl^ältniffe Dorausfefet ; benn freilief) berül^ren

primitioc unb überreife (Epodjen fid) oiclfad). Unb fo ift benn bas (Eigen»

tümlic^fte, roas unfer Zeitraum ^roorgebrad}t l^at, bem angel)örig, roas

er Urfprünglid)es unb primitioes befa^: neben ber d)orifd)en Poefie 5es

Kird}enliebes bie nTi)tl)ologie ber neuen Dolksbüd)er.

Das alte Dolksbud) bauerte fort unb fe^te neue Sdiöfelinge cn: Huf»

löfung künftlerif(^ geformter (Er3äl)lung in kunftloferen Dortrag, ober auä)

unmittelbar Überfe^ung aus frember Sprad)e in biefen f^lid)ten Stil. Das

neue ift in^altlid) oiel eigenartiger, ol)ne äußerlid) fid) tnefentlid) 3U unter«

fdjeiben. Die neuen Dolksbüd)er finb 3unäd)ft nid)ts anberes als ein^eitlid)

rebigiert? Hnekbotenfammlungen, $d)iDankbüd)er mit einem (inbioibucllen

ober kollektioen) J)elben ober (Erbauungsbüd)er Don gan3 entfpred)enber

Hrt. Hber — fie tragen bk neuen GetKmken ber Seit in fid) unb bilben il)re

bcbeutenbften Zv^p^n aus — in grobem ^ol3fd)nittartigem Umri^, ja, aber

bod) kenntlid). IDas finb Hmabis unb ©abriotto, (5argantua unb bie oier

l7ei)monskinber ? IDas finb Sufanna, £a3arus, ber oerlorene $ol)n? Seit»

lofe Zv\pzn oöer O^^^l^ früherer Seiten. Hber (Eulenfpiegel, bcffen Dolks»

bud^ biefe neue Hrt 3uerft barftellt, ift ein Ci)pus ber Seit ; es ftedit etroas

barin oon ber tragifd)en Der3rDeiflung an ber „Bilbung" ; unb etroas Don

bem {)ol)n über bas Bilbungsftreben bzs Bürgertums. So folgen benn biefem

„Dolksnarren'' anbere: ^ans (Elaroert, ein märkifc^er (Eulenfpiegel, bem
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(Bocbefee „bk leii^te Hnmut öes £ügcns" na(^rü^mt, finöet loieber in einem

Stabtfdjreiber, BartI)oIomäus Krüger (1587) feinen Cljroniften, u>ä!)renb bie

f}ofnarrenfd)rDänke, bie ber fd)led}te fjumanift 5ne^nc^ tEaubmann (1565

bis 1613) auf {ein l}aupt fammelte, es naturgemäß ni(f)t 3U ber IDürbe

bes Dolk$bud)s brad)ten. Der Si^^^nritter (um 1560) |d)U)elgt in Un»

möglid)feeiten, in ber Dereinbarung bes Uncereinbaren ; bie S^ilbbürger

(1597) oerfpotten, loie ber (Eulenfpiegel, bie aufgeblafene IDeis^eit bes Bür*

gertums. Hber an bas E)er3 padit bie Seit basDoIksbuc^ oomDr. 5auft:

bk „f}{\tox\a Don Dr. Jo^^inn Stuften, bem ü>eitbef(^reiten Sauberer unb

$d)töar3MnftIer" (1587).

tDeber auf i!)re Dorgefc^ic^te no^ auf i^re tTad)ge|^i(^te fiönnen roir

I)ier eingeljen. Hber roas bebeutete bie (Beftalt ? S^^\^f ^^^ $cf)arlatan unb

faf)renbe Sauberkünftler, roirb 3ur Derfeörperung ber curiositas. Die cu-

riositas, an fid) nicf)t fünbl)aft, fü^rt 3U fteter (Erneuerung bts Sünbenfalls

:

was ber lUenfd) nid)t töiffen foll, roill er boä) roilfen. So roill 5au|t „alle

(5rünb am Qimmel unb (Erben erforfd|en". 31^ «s boä) biefe Se^nfu^t, aus

ber alte jene faujtiani(d)en (EI)araktere ber näd)jten Periobe 3U erklären

finb: bie Hi^eofop^en roie 3acob Bö^me unb Stoebenborg, bie är3te unb

IDunbertäter toie paracelfus, unb bis in bie (Benieperiobe l)inein bie Uni=

oerfalkünftler, 3. 3. Bed^er, Hbenteurer, (E^emiher, Dolksroirt, (Erfinber

einer Uniöerfalfpradie (1625—1682), Ba(i)(trom (1686—1742), ber eine

Utopie fd)rieb unb nad) rDunberti(^en $c^i(fefalen bei ben Türken bie crfte

Druckerei einrid)tete, (El)ri[top^ Kauffmann, ber „Spür^unb (5ottes" in

(Boet^es Häl)e, unb toie oiele nod)! „XDiber bie oerberblic^e curiositas"

[d^rieb 1620 3- ^^I- ^nbxtae, ber bo^ ni^t weit mn biefem £ager ftanb;

unb man begreift .biefe Stellung, begreift bie (Entf(^ieben^eit, mit ber bie

fpäteren Darftellungen S^^\^^ ^^s il)m eine abfi^recfienbe S'iQ^v macf)en,

bebenkt man, ba^ in jener Seit (1556—1560), freiließ auf älterer (Brunb=

läge, bas berüd)tigte Bu^ „Don bzn brei (Er3betrügern" erf^ienen fein

foll, bas tUofes, (Eliriftus unb ITToljammeb als brei große Betrüger barftellte.

Solci}e Stimmungen alfo gab es um £utl}ers H^obesja^r : bie Dernunft, oon

beiben Heligionsparteien gleid) l)eftig gef(^mäl)t, brol}te allen (Blauben ah--

3Utöerfen. Da mußte tDol)l ber tEeufel bie Sc^ulb tragen, ber ja bo(^ immer

ber £iebling ber DolkspI)antafie geblieben roar.

5auft, ^annl)äufer, ba3U bas l^iftorifc^e Bilb £utl}ers — bas finb bie

großen Dermäi^tniffe ber abfterbenben £iteratur an bk neue. Drei (Et)pen
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öes ringenöen, in Der|d)ic5cnfter löeifc mit öcm Böfen kämpfcnbcn Hlannes
;

öer 6eIe^rtC; öer Künjtler, öer (Bei(tlid)e. Die näc^ften 150 3al}re roufetcn

nod) nid)ts Red)tcs bamxt ansufangen ; aber als öie größte Did)tung neuerer

3cit cntftanb, liabzn 5er Bibelüberfe^er, öen öer Ceufel I)€im[ud)t, unb öer

oerirrte 3ößo^ift, ^^^ ^^ß (Bnaöc rettet, öie 6eftalt Jaufts ergän3t unö oer»

tieft: öer Ceufel oerlor [eine IDette, unö öas oeröorrte Reis trug reii^c;

Blüten.



Siebentes Kapitel: Ileuaufbau 6er £iteratur

1600-1700

Das [iebßcl^nte Jaljr^unbert ift bei 6en S^^^^^^^ ^^^ btnt\äfm tttera«

tur oerrufcn, unb bie er(te f}älfte bcs a(^t3c^ntcn erfreut [icf) ni^t oiel

größerer ©naöe. Keine$töegs beabfi(^tigen toir, in beliebter UTanier 6as

Der^ältnis umßufee^ren unb biefe pcriobe etnxi für bie f^önfte unjerer

£iteraturgefc^i^te ßu erklären. IDir glauben bie Huffaffung fe(tf^alten 3U

follen, ba^ bie IDürbigung ber Kunftro^rke nad^ äft^ti[^en (Be[id)tspunkten

3U erfolgen Ifat ; ber I)iftori(d)e Sinn mag uns bie relatioe Bebeutung pon

<5rimmelst^aufen ober ntof(f)crofd) nocf) fo einbringlic^ üor^alten — an |id}

bleiben i^re Schöpfungen t)on bebauerlidjerUnöoIIkommen^eit. (Ein paar in

i^rer Hrt oollkommene IDerke mag man ber Seit 3ugefte^en: Paul (Ber»

I^arbts £ieber — unb (If)ri[tian Reuters Satiren; 3iDei geniale I)id)ter:

Hngelus Silefius — unb Jacob Böl)me; nid)t menig große Calente role

<Bri)p^ius, 5^6"iitt9/ Balbe; intereffante per|önlid)feeiten toie Hrnb, II)ecfe=

l^erlin, Spec, £ogaU; bie benn alle auc^ als Sd)riftfteller etroas 3U bebeuten

traben. Dennod) bleibt ber (Befamteinbrudi bes Seitraumes ein unerfreu*

Iicf)er; unb roenn bas Barodi in ber bilbenben Kunft neuerbings fd)ier 3U

begeifterte Dere^rer gefunben ^at unb bereits (oon Bal^r) als bie cin3ig

toal^rfjaft kla((ifd)e Stilform gepriefen tnirb, fo bürfte biefe UTobe (beren

bered)tigten Kern id) freubig anerkenne) in i^rer Hnroenbung auf bie poefie

fo kur3lebig fein, roie es bie Der^errli^ung ber Spätlateiner bei E)ui}smans

unb anberen roar.

Hber aud^ bas muß 3ugettanben roerben : toenn bas fe(^3e^nte 3al)rt)un=

^ert Diellei(^t an eigentlid) literarifd)en Talenten unb teiftungen nod^ ärmer

ift, fo fd)eint es bod) 3unäd)ft beffer entft^ulbigt ! Die beutfd^e Bibel unb bas

^eutfd|e Kir(^enlicb ftel^en ba, nid)t bloß an fic^ Denkmäler, bencn fid} menig

Dergleichen läßt, fonbern 3ugleid) 3eugniffe für ben leibenfd)aftlid)en (Ernft,

bem alle Kunft nod^ 3U fe^r Spiel fd)einen mo^te. VOo aber ift in bem Säku»

tum ber 0pi^e unb nod| ber (Bottfd^ebs biefer tiefe, ja röilbe (Ernft, ber an

fid^ roie jebe ben gan3en ITtenfc^en erfüllenbe Stimmung poefie ift? Dort

fpielt man nur mit bem,rDasII}erk3eug f^ien: mit ber Sprad)e, mitHamen, mit

<Erfd)einung unb Hrt ber (5egner ; l)ier f^int faft alles Spielerei, befonbers

au^ um ben Jn^alt felbft. UTan barf ja geraiß nid^t einfa^ £ut^r unb
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I)ars5örffer ncbeneinanber ftellen; aber jelbft bei 5it<^<ii^t klingt ernjtlid)e

E)er3lid)keit, trenn er von ffans xin6 S^Tnilie rebet, unb fogar Paulus (5er*

Ifaxbt fpielt mit Hkroftid)en in feinem berül}mteften £iebe.

Hllein ^ier muffen toir benn bod^ neben bem äftl^etif^en Urteil ber l^ifto*

rifd}en (Erkenntnis i^r Red)t laffen. Dos merktoürbigfte Ja^r^unbert un»

ferer £iteratur ^t cor kur3em Baefecke bas fieb3el^nte genannt. (Es barf

fo !)eigen. Denn es ift bie ein3ige Periobe, in ber u)ir bas (Entttel)en, ja ben

fi}flematifcf)en Hufbau einer neuen £iteratur nidjt im Hebel öon £egenben

unb (Erfi^liefeungen, fonbern im tEageslid^t unmittelbarer Seugniffe Dor uns

f^ben.

Hm toeniger l^anbelte es fi^ ni^t.

Die alte £iteratur roar 3U (Enbe; n\6)t figürlicf^, fonbern tatfä(f)lid). Die

tErabition roar bur(f)gef(f)nitten, für bie ,,(Bebilbeten" Dor3ugsrDeite in Horb«

unb Hrittelbeutfd)lanb ooUftänbig, für Sübbeutfdilanb unb für „bas Dolk"

beinahe Döllig. Die alten Stoffe loarcn erfd^öpft; modjte aud) fjans $ad)s

nocf) Dom l}ürnen Siegfrieb fingen — rooDon fang ev nid)t? — es roar nur

ein beliebiges Stoffpartikeld)€n : bie {}elbenfage roar fo tot, ba^ bas neue

Drama an eine Dorfül)rung oon Siegfrieb ober Dietrid) gar nid)t bad)te.

Bibel unb (5efd)id)te roerben bie (Brunblagen aller „Q^ofe^n Diditung". Da»

neben, roie roir fal)en, bereitet fid) freili(^ eine neue groge Did}tung öor,

inbem eine neue !)clbenfage gepflegt roirb. Hber erft im Husgang bes ad\U

3el)nten unb im neun3el^nten 3a^^unbert loerben Sauft unb tEann^äufer für

bie Poefie, toas einft Karl ber (Brofee unb Rolanb Ijatten fein können. —
Serftört roaren bie alten Sormen, bie groge Derskunft ber mittell)od)beutfd)en

Seit, aber aud) bie junge münblic^e Hebekunft ber Rcformationsepod)e ; bas

Derl)ältnis bes Did)ters 3ur Sovm, leer unb äufeerlid) gemorben, ift bas trau=

rigfte Seiden biefer Kunftarmut. Die bequemen Reimpaare, bie fd)lid)te

Profa ber 5aftnad)t$fpiele unb Dolk'sbüd)er maren bod) eine getDad)fene, na»

türlid)e 5orm
;
je^t fd)lüpfte man ins Sonett unb in ben Hlejanbriner roie in

bie Staatsperüdie. — Die alten Jbeale, uxis bas rDid)tigfte toar, lebten ni^t

mel^r. Der miles christianus roar gut bürgerlid^ geroorben unb bas H)od)ges

mute burd) kluge Befdieibenl^it ober I^offärtigen Dünkel abgelöft. Der Be=

griff ber Kunft als einer gemeinfamen (Erbauung uxir buri^ ben literarifdjen

(Ein3elbetrieb Derbrängt ; bie Derbinbung ber £i)rik mit ber Htpftik burd) ben

unbebingten Sieg bts Bud)s beeinträd)tigt ; bie Sd)auluft abgeftumpft. (Es

i(t ja kein Sroeifel, bafe „ber Deutfd^e" in jener Seit eine tiefge^enbe VOanb^
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lung {eines ttationa^arakters öur(^mad)te, toie übrigens (in gan3 anbercr

Rid)tung) gleichseitig ber S^^^nsofe aud]. ITtan beftreitet je^t 5ie ungel)eure

IDirkung bes Dreifeigjäf^rigcn Krieges, fd)tDerIid| mit mel)r als nur lokaler Be»

re(^tigung ; bas aber i(t 3U3ugeben, ba^ fc^on t)or feinem (Eintreten bielDanb*

lung fid)tbar mirb. Der neue Staat, bnxdi bie neue, man möchte oielfad^

(agen poli3eilid)e Huffaffung ber Religion nod) geftü^t, ift Urfad)e unb löir«

kung 3uglei(^. 3ft es ein 3ufall, ba^ bie beifpiellofe tEat ber (Einfül)rung

bes Hömif^en He^ts in fo ungel)eurem ITTaöe gelingt unb bas unbeutfd|e

DerbrecE|en ber nTaie[tätsbeleibigung mit \\6) füi^rt? Dafe bie J)öfe, |d}on

t)or £ubtDig XIV., jid^ bt}3antinif^ absufonbern beginnen unb ber bienenbe

Hbel bas fpanifcf|=fran3öfifd|e Hang3eid)en bes 3roeikampfs übernimmt?

Dafe ber E)anbel bis in feine lEerminologie hinein oon Jtalien umgeformt

tüirb? Dafe enblid^ Spraye, Dichtung, Cra(f)t in nie erhörter IDeife fi(^

üom Huslanb abhängig 3eigen? Der Deutfd)e ^atte fid^ oerloren, unb als

er fi(^ töieberfanb, roar er ein anberer : bemütig \tatt ftol3, oorfid^tig ftatt

übermütig. IDo bleibt ber furor teutonicus, ber l)elle 3orn nod) £ut^ers?

(Er u>anbelte fi^ nur 3U oft in l)ämifd^e Bosheit. Ungerührt fal^ ber Deutf(^e,

ber bie große Utitleibsroelle ber nTr)(tik unb bas ^erslic^e HTenfd)engefü^l

ber Heformationsepod^e eben er(t erlebt ^atte, Hngeklagte foltern unb J)ejen

Derbrennen. Dabei toar er geroig aufrid)tig fromm ; bies aber roar aud) bas

einsige (Befüljl, beffen offenen Husbrudi er fi(^) nod| geftattete. Sonft tüarb

bie grunbfä^lid)e Unroal^r^eit nid)t ettöa nur ber 3eremonialfprad|e, nein

ber £iebesbid)tung 3ur $elb(toer[tänbli(^keit. Reinmar f^ämte fid), roenn

man an feinen (Empfinbungen sroeifelte ; 0pi^ fd)ämte fic^, roenn man fie

für ed)t ^ielt . .

.

kernig, bas i(t keine Seit für große Dichtung ; unb gerabe i^re poefie

|d)eint un(er Urteil 3U bejtätigen. Hber ^aben toir ni^t boä) oielleid^t 3U

fc^roars gemalt?

3^ glaube, nic^t. Denn alle biefe Sünben finb üersei^lid^ ; es finb Sünben

ber Primitioen. Deutfd)lanb fank auf bas moralifd)e, kulturelle unb eben

besl^alb aud) literarifc^e tlioeau ber kulturlofen Dölker l^erab. Keine mo«

berne Literatur liat eine fo niebrig fte^enbe (Epoche gekannt, toeil kein mo*

bernes Dolk eine fo burd)aus entrourselte Kultur. Unb bann, anbtxtlfalh

Ja^r^unberte nad) bem Beginn bes nationalen Derfalls, roar 3ol)ann IDolf^^

gang (Boetl)e möglid). —
Sünben ber Primitioen, fagte i(^, unb glaube nid)ts Parabojes gefagt 3U
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Ifaben, Die aufeerorbentlicfje unb rDal)llofe Heigung, oom Huslan6 3U ler-

nen, tft 1600 Diel größer als 800, roeil 800 öie Deutfcfjen eine gefeftigte

Kultur befagen ; aber öamals, als öie (Dermanen Don ben Römern i^re roid}*

tigften £el)nrDorte entnal)men, toirö es ä^nlid) gejtanben ^aben. (Braufam=

keit unb Unterroürfigkeit finb ti}pifd}e (Eigenfcf)aften feulturarmer — ober

oerfallenber Dölker ; ber 3eremoniale Stil, bie IDeit[d)rDeifigkeit b^r Rebe,

bie ftrenge Unterfdjeibung ber Klajfen (inb, toie toir je^t u)if[en, ben „tTatur*

üölkern" oiel mel)r eigen als bie l)er3lic{)e Derbl)eit jener Kanabier ober f}u=

ronen, bie (Europas übertünd)te ^öflid)keit nid)t kennen.

Rber eben besl^alb ^at bas (Befd)led)t oon 1600 aud) bie (Eugenben ber

kulturarmen Dölker — benn an eid)elfre[fenbe Barbaren roollen roir natür=

lid) nid)t gebad)t ^aben ! S6)on jene groge £ernlu[t gehört aud) bal)in;

unb bie (Tapferkeit biefer RTänner, bie fid) 3rDar oor jebem Hmtmann bücken,

il}re Jbeale aber unerfd)ütterlid) treu im J}er3en betDal)ren unb unter bcnen

Übertritte fo feiten finb roie 3ntrigen gegen bie lTebenbul}ler l)äufig; bas

lebl)afte Betoufetfein ber 3ufammengel)örigkeit in Samilie, Religionsgemein«

fd)aft, Stanb, £anbfd)aft, Dolk; bie 5römmigkeit; bie Unermüblid)keit.

niandie (Eugenb l)at bod) erft roieber bie neu anmadjfenbe Kultur ge3eitigt
;

bas ad)t3el)nte 3öl)rl)unbert erft l)at toicber bie nTenfd)enliebe kennen ge=

lernt unb — red)t langfam — bie moralifd)e Selbftänbigkeit, unb fd)lieglid)

aud) bie ftarke n)al)rl)eitsliebe. Hber ol}ne bie Dorforge i^rer Doroäter

mären fie alle oerloren geroefen. Unb fo aud| — unfere £iteratur.

ttatürlid), es ift kein fo rwllftänbigcr Brud) roie um 800 ! Keine HTiffion

Dernid)tete 3ielberDu6t, roas biesmal nur an eigener $d)rDäd)e bal)inging.

Dor allem in ber £i)rik läfet fidj fogar oielfad) eine U)irklid)e Kontinuität

beobad)ten: im Kirdjenlieb, im Dolkslieb, aud) im eigentlid)en Kunftlieb.

6än3lid) unberül)rt blieb bie Dolksliteratur : Unterl)altungsbüd)er, (Erbau=

ungssfd)riften, in $übbeutfd)lanb bie bal)in 3U red)nenbe Dramatik l)umani=

ftifd)en Urfprungs. Hber es bleibt babei, ba^ bie roirklic^e £iteratur oon

(Brunb aus neu gefd)affen toerben mu^te. IDie beim (Einbringen bes (E^ri=

ftentums mußte bas frembe 6ut langfam affimiliert ujcrben. Heue Sormen

mußten gefunben roerben — bie Hufgabe löfte HTartin Qpi^. (Ein neues

Publikum roar 3U bilben: bafür arbeiteten bie $prad)gefellfd)aften. Reue

Stoffe lie^ bas Huslanb— unb bie eigene Rot ; unb fie fd)uf aud) neuejbeale.

Be^enfd)enb ftel)t bod) unter all biefen literarifd)en Rottoenbigkeiten bie

eine: man fud)te (um ben mobemen Husbrudi Paul (Ernfts 3U gebraud)en)

lUeijcr, Citcrotur* 17 ,
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öen IDcg 5ur 5orm. Da^ bas feünjtleri[^e (behübe roicbcr mit innerer

Hotmenöigkeit krijtallijicre, bas voax bk große, loenn au^ geheime, 6en

$ud)enben felbft Der^Ilte 5orberung. Die £el}rbüd]er 6er Poetik finb ein

3rrtDeg, aber (ie beuten an, rool^in man ge^en roollte. Die nad)at)mung

frember 5orm i[t ä^nlid^ 3U beurteilen. Hber nur einem glüdite es, ben

n)eg 3ur S^^^ ^^ finben: Hngelus Silefius. IDie ßerrieben fid) ©ri}p^ius

ober Spee an einer S^^^, bie il)rem IDefen fremb roar

!

Drei große ITtittel aber ftanben ber gan3en 3eit 3ur Derfügung, unb jie

Ifat fie bis 3ur (Er(d)öpfung angetöanbt: bas Stjmbol als Husbru&smittet
;

bie bilbenbe Kunft als Dorbilb; bas S^ft als (Gelegenheit ber gefteigerten

Stimmung. Daß man biefe brei ItTotioe, unb befonbers nod^ bas le^te, nic^t

rid|tig roürbigt, i(t nad} meiner Hnfid)t bie Qaupturfad)e, toes^alb man für

bie Beurteilung biefer mertoürbigen Kunft |o fi^roer ein Derftänbnis ge=

roinnt. Sie i(t alt unb jung 3ugleid^, formlos unb bod} von innen bebingt,

auslänbernb unb bod) national — etma roie bie ruffifd)e £iteratur. Hber

freiließ naä:i einem (Bogol, Colftoi, Doftojetoski fu^t man vergebens

!

Derroanbtfdiaft unb (Begenfa^ biefer beiben IDelten 3eigt fic^ ba, wo i^r

gan3er (Bebanlienkreis, il)re pi)ilofopl)ie loie il}re Did)tung, bie lebenbige

Unterftrömung befi^t: in ber nit)ftili. ITtijftik ift überall ber Derfuc^ bes

3nbiöibuums, bie Sd)ranken ber Jnbiöibualität 3U burd)bred)en, ^inaus3U=

ftürmen, \\6) 3u ergießen in ein umfaffenbes (5an3es. Hber bies (Ban3e ift

für ben ruffif(^en tTtt}ftilier bas Dolfe, ber le^te lebenbige Begriff, 3U bem

(Eolftoi unb Dollenbs DoftojerDsfei gelangen. — Do(^ für bzn Deutf^en bes

fieb3e^nten 3al)r^unberts roar bas ein oiel 3U fe^r 3erfpaltener, unanf^au*

li(^er Begriff : faßbarer tüar i^m ber ber IDelt . . . Unb fo ftreben fie auf=

3ugel}en ins Hll, roie (5oetl}es löert^er; aud^ bie le^te S(^ranlie ber 3n=

bioibualität foll fallen.

IDollen töir nun 3uerft liur3 ben Unterf^ieb ber neuen nTi}ftik öon ber

alten auffud)en, fo liegt er roefentlit^ tüieber in ber „Hnerkennung ber lOelt"

burd) bie Jüngeren. 5ür Uteifter (Edi^art unb feine S(^ule gibt es eigentli^

nidjts als Seelen, unb ber Utenf^ ift eben ber feörperlid)e Befi^er einer

Seele. Die Hrnb, Rnbxzae, Böl}me bagegen ge^^en oon ber (Erfal^rung einer

tx)irMi(^en, groben, berben IDelt aus, an ber man fid) täglid) blutig ftößt.

3a, bies ift il)r eigentlii^ treibenbes Problem : töie benn biefe fdjlimme, ^äß=

li^e IDelt mit ber Dorftellung bes allgütigen (Bottes 3U Dereinigen fei ? Itic^t

boß es fi(^, roie in £eibni3^ Cagen, f^oit um bie „^^obicee" ^anbelte, bie
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Recf)tfertigung (Bottes roegen bes in 6er IDelt üor!^anbenen Bö(en ; oielme^r

pnb öie beiben 2^^^^ ^^s über jebe Red^tferttgung erl)abenen, allgütigeix

unb allmächtigen (Bottes unb ber roilben lOelt als 3iDei Urp^änomene gege=

hzn, öie bie ^öci)(te (Einfidit.in (Eins 3U bilben I)at. Hlle lTtr)ftik bcs jieb«

sehnten 3ci^r!)unberts ijt 3^ßntität$pf)iIo(op!)ic.

Hun bietet }id^ öiejem Beftreben als natürli^e £)ilfc bcr Stjmbolbegriff

bar, ber jebe (Ein3eltat|att)e 3U ber bloßen tlai^ridit von einer anberen, grö»

fecren (Befamttatfad^ umbeuten kann.

3of}ann Hrnö (geb. 1555 3U (Ebberi^ in bcr nälje von Kötf}en, geft.

1621 als (Beneralfuperintenbcnt in (Eclle) ijt ber tE^eolog ber (Emblematik.

2Dir können öics Kunftiüort ni(i)t Dermeiben ; t>enn bk „(EmhUmata" , xvk

jenes IDerli bes HIciatus fie klaffifd)- ausbilbete, finb eben eine gan3 eigene

Hrt von Sinnbilbern. (Es gilt, burd> Huf|uc^en geiftrcic^er Doppelbeutig*

feeiten einen neuen pi)r)jiologus !}er3uitellen, ber in großer 3a^l bie (Beweint*'

d^iffern ©ottes 3um täglid)en ©ebraud) ber (Erleud)teten enthält. Hun ift

es aber be3eidinen5, öafe bies neue Hätfelbu(^ mit ber Kunft ebenfo un^

trennbar oerbunben ift xoie öas alte mit ber Hatur. HIciatus teilt nad| (Be=

bieten ein: Religion, ^ugenben, £after, £eben, IDif[enfc^aft ; am (Enbe roer^

ben [eltfam genug ein paar „Bäume" t)orge3eigt. Die ein3elnen (Embleme

nun |inb in brcifad)er So^m gegeben: in ber UTitte ein Bilb, als Über=

fd^rift ein SpridjiDort (ober eine Sentens), als Unterfd)rift erklärenbe Di[tt=

d)en morali|d)en 3nl)alts. (Es ijt genau bie (Eedinik, auf ber bie Bilbung oon

IDappen unb IDappen|prüd)en beru!)t, bie in jener (Epod)e, von ben neuen

Hnfprüd)en öes Hbels unb ber (Beleljrten geförbert, emporblü^te — üiel*

Ieid}t bie ein3ige £iebl)aberei, in ber nod^ Bismardi mit feinem uerl^afeten

Dorgänger Raboroife übereinftimmte. Denn roie biefer bie Deoifen bts fpö=

teren UTittelalters fammelte, Ijot Bismardi bem Sdia^ ber Sinnfprü^e ein

kleines ITTeifterftüdi beigefügt, inbem er 3U feinem IDappenbilb, bem brei*

blätterigen Klee, bas lUotto fügte: „In trinitate robur.*'

$0 entftanö allmäl^lid) roirklidj ein geleierter p^r)fiologus, ein (5emein*

befi^ oon Sinnfprüdien. Diele baoon gelten nur münbli(^ oon ?}anb 3U

f}anb, roie ber (nod) gan3 im alten Stil gehaltene) Palmbaum, ber angeblii^

nur rDäd)ft, toenn man feine Krone belaftet — er prangt audf im ITorben

auf kalter J}öl) in Simon Dad)s Dolkslieb von „Ännd)en oon tE^arau". Hber

g[eid)3eitig regen biefe Beifpiele 3U immer neuer probuktion an, S^^i^örid)

oon £ogau oeröankt i^rer Ttad)a!)mung ben größten Ceil feiner Stnnfprü^c ;

17*
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üxib tubtDtg XIV. ftiftetc eigens eine Hkabemie, um neue Sprühe für feine

ntebaillen erfinben 3U laffcn — feilte eine anä) nur, all^u berebt, lauten

:

„Heidelberga deleta", bas 3erftörte I)eibelberg.

Der fromme Hrnb li'dtiz bei dl feiner Hnbad)t unb Berebfamkeit Un gröfe»

ten (Erfolg, ben eine beutfd)e (Erbauungsfd)rift — fie brang bis naäi Rufe*

lanb — je 3U feiern Ijatiz, mit feinem „XOalixtn (E^riftentum" (1606—1610)

nid^t erlebt, toenn er ni(^t biefer tteigung ber Seit finnig entgegengekommen

roäre. Das oierteilige IDerk — beffen le^ter (Eeil aber faft gan3 einem roma=

nif(^en unb kat^olifd)en Hutor entnommen ift, jenem Raimonb Sebonb, bem

Iltontaigne eine eigene Derteibigung gemibmet l)at — ift Döllig im emble=

matifd)en Stil gehalten. Hud) l)ier innerhalb einer Hnorbnung, bie freilid)

fo pebantifc^ ift roic bie bes Hlciat locker, jebesmal ein Sinnbilb mit einer

fpric^toörtlidien Umf(^rift ; beibe über bem Cejt gebeutet ; bann allerbings

als eigentlid)e Ejauptfa^e eine prebigtartige (Ermal)nung unb 3um Sdjlufe

ein (Debet. IDarme, innige £iebe, toeit^ersiger als fonft in jener ort^obojen

3eit, buri^bringt bie prebigt. Hber ban^h^n lodite bie £efer bas (Beiftrei^e

ber (Embleme, 3umal toenn bie 5i^«ube an p^r}fikalifd)en (Experimenten ^in«

3ukommt. ((Es finb bie Seiten ber (5ueri(kef(i)en J)albkugeln !) „Das Un=

fic^tbare fid)tbar" : eine ITtün3e in einem lOafferglas oben am Hanbe burd)

b^n Sä)attzn kenntlich ;
„hiermit roirb angebeutet, ba^ (Bottes IDefen ^voax

unficfjtbar fei; aber boc^ aus ber Schöpfung ber IDelt, unb aus feinen gött=

li^en IDerken, wo man fie rec^t betrachtet, siemli^' beutlid^ erkannt u>er=

bm kann; \a ba^ ein Ittenfcfi, ber fein (Bemüt re(^t betrai^tet, barinnen

(Bottes Bilb 3iemlici) klar antreffen unb fe^en kann. Sie^e Rom. 1, 20."

30^. Dal. Rnbvtae: (geb. 1586 3U J}errenberg, geft. 1654 in Stuttgart),

roic Hrnb ein Pfarrersfol)n unb Pfarrer, riditet ferne p^antafie mel)r auf bas

Husbenken oon Utopien unb feine Rac^ric^ten oon ber (Bemeinf(^aft ber

Rofenkreu3er — c^riftlii^er Sxzimamex vox ber S^^eimaurerei — toürbe an

jene (Erfindung bes „©ottesfreunbes aus bem ©berlanbe" erinnern, toenn

mir an biefe 3U glauben oermöd)ten. ©emife aus eigener Derfuc^ung toarnt

ber geiftreid^e IRann : „R)er es einmal getöagt l^at, Übermenf^li(^es 3U be«

gel)ren, ber fängt, oerlaffen oon ben Rtenfdjen, bie (Beifter 3U befragen an

unb btn Umgang mit l)öl)eren (Beiftern 3U erftreben." n)ie Hrnb tüill auc^

er eine Hbkeljr oon ber ©rt^bojie, ftärkere Betonung bes Tebensroanbels

((Benf unb bie Sitten3ud)t (Ealoins Ifatttn i^m einen ftarken (Einbru(k ge*

rna6)t), (Einfalt unb Ergebung. Hber fein (Einfluß blieb befd)ränkt.
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Konnte roc^er Hrnb nod^ Hnbreac 6cm 3orn öcr I)errf(f)cn5en ®rtI)o6ojie

cntgel^n, fo rid^tete er fid) bod) mit gan3 anbercr lüut gegen 3acob
Böf)me — biefen Sau\t, ber einen Pakt mit ©ott abgefd^(offen fyit.

Jacob Bö^me (geb. 1575 3U Hltfeibenbcrg bei (Börli^, geft. 1624) ge«

^örte nid)t ber noblesse de robe bes Pfarrerftanbes an; kleiner £eute

Sol^n marb er ein Sc^u^madier, unb roenn Hnbreae bie (Bunft oon Qer3ö=

gen genofe, ging es bei i^m über fromme £anbebencute nid)t !)inau$. Der

treu^ersige (Blauben an bie $id)erl)eit feiner geiftigen (Offenbarungen ift

Dielleid|t bas ITterkrDürbigfte an bem HTann, bcn ber leibenfd^aftlic^e 0ber*

prebiger (5regor Rid)ter aus ber Stabt treiben roollte, bamit (Bott ni^t ben

Hufentl^altsort eines folci)en Hemers in bie (Erbe oerfinken laffe. ^n bem

tiefet, bas auf einem ^inngefäfe fpielte, ift bem (Brübler 3uerft bie IDa^r*

^eit aufgegangen — red)t ein (Erlebnis bes embl'ematifdien Seitalters ! „3^^
finne nad^, unb bu begreifft genauer : am farbigen Hbglan3 ^aben toir bas

£eben l"

IDäl^renb nun aber bei ben anbern bie fi}mbolif^en (Erkenntniffe ein3eln

unb 3erftü(kelt nebeneinanber liegen, ift bies bas (Broge an unferm „philo-

sophusteutonicus", ba^ er ein IDcltbilb entiöirft, inbem er Don überall

^er in ben UTittelpunkt ber Dinge 3U bringen fud)t. D)ie bie Romantiker,

bie il)n el)rfurd)tsDoll liebten, toie Qamann glaubt er an bie $prad)e als

ntutter ber IDeisljeit ; unb toie alle lUijftiker glaubt er an bie burd)greifenbe

Analogie natürlid)er unb geiftiger Dorgönge. Seine finnige Itatur oeru)eilt

woljl aud) gern einmal beim Kleinen, unb keiner ber Dielen poetifd)en (Benre»

maier übertrifft feine $d)ilberung ber (Engel:

„(Bleid)tDie bie kleinen Kinber, roenn fie im UTai in bie Blümlein gel)n,

ba il)r mand)mal Diel 3ufammenkommen ; ba I)aben fie ein freunblid)es (Be=

fpräd^ unb pflücken ber Blumen Diel unb man^erlei. IDenn nun bies ge=

fd)el)en ift, fo tragen fie biefelben in i^ren Qänben unb fangen an einen gar

kursroeiligen Reigentans unb fingen aus il)res Qer3ens S^^^i^^ß unb freuen

fid^: alfo tun aud) bie (Engel im J)immel, toenn fie aus frembem I}eere 3U=

fammenkommen." Hber balb treibt's i!)n bod) immer 3um (Brofeen. Hllen

S6)all, ber in ber tDelt ift, fa^t er als eine lUaterie 3ufammen, „baDon man
kann allerlei Jnftrumenta mad)en 3um Sdjall ober 3ur 5reuben, ols ba finb

(Blodien, Pfeifen unb alles toas ba fdiallet: aud) ift berfelbe $d)all in allen

(Ereaturen auf (Erben : fonft roäre alles ftille". So baut er fic^ eine tDelt auf,

inbem er alle £ü(ken ber biblifd^en Überlieferung p^antaftif(^ mit feiner
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nTt)t^oIogie erfüllt, 5o^ alles in einem (Beifte. Xiadj Ji^eubc oerlangt fein

£}er3, unb nadf £iebe. „Die IDelt meint, fie fte^ je^t im 5^0^/ ^^ f*^

bas l^elle £i(^t ^at über fi(^ fi^roeben; aber öer (Bei(t 3eigt mir, bafe fie

mitten in 5er Qölle fte^e. Denn fie oerläfet bie £iebe, unb l)ängt am (Beij,

IDuc^erei unb Sd^inber^i ; es ift feeine Barm^ersigfeeit htx i^r."

löie füllte bie S^r^t felbft eines Rnbx^az vov ber fauftif^en curiositas

nic^t miöer i^n mäd)tig toerben ? „Unfere tE^oIogi legen \\ä) mit £)dnben

unb Süfeen barmiber, ja mit gansem Dermögen, mit Derfolgung unb S(^mä=

l^en, ba^ man nid)t foll forfd^en am tiefen ©runbe xxhxs (Bott fei.'' IDer

konnte begreifen, ba^ Bö^me ein Did^ter fei uon ber älteften Rrt ? Don ber

jener grÜbelnben Se^er, benen bas Unfi(i)tbare fii^tbar toarb in il)reii tEl)eos

gonien unb lDeltfd)öpfungsbicl)tungen ?

3u biefen S^riften gehören benn roieber bie forgfältig erklärten Sinn«

bilber oom „Dreifad^en Zehen" ober üon ben „Ceftamenten C^rifti", in

bem aus bem mit bem Kreu3 geßeicfjnet^n i)er3en ein IDeinftock erblüht,

tDäl^renb bie Ströme oon Blut un5 IDaffer in bk aufblidienben, geflügelten

ntenf(^en!)er3en ^inabftrömen. Sinnbilbli(^e Kunft, bie ber einfai^en klaren

Hebe nid^t entfpri(i)t, too^l aber bem grüblerifcE)en unb oft ido^I au(^ Der»

ftiegenen Sinn. IDie feinen 3eitgenoffen allen ift bk Hli^cmie il)m roii^tiger

als bie Haturbeobaditung, unb bie Hftronomie nur bie Dienerin ber Hftro*

logie ; morin bo(^ dbet auäf ein begreiflid)er Drang 3ur lEat, 3um Sd)affen

liegt, nid^t blofe begreifen roollen fie, biefe ITtänner, fonbern an ber Huf=

ridjtung bes neuen Heid)s l)elfen. 3n Jol^ann Kepler, bem großen

£anbsmann Hnbreaes (geb. 1571, geft. 1630) Ifüt VO. Sörfter bk Qarmonie

ber Spl)ären ober IDeltl^armonie als tiefften 3n^alt feines Jbealismus unb

^öd)ftes (Enb3iel na^geroiefen; biefe Harmonie ben UTenfc^en ^örbar 3U ma«

(^en, toar öer ^ö^fte (E^rgeia bes großen 5orf(^ers, unb bk (Ellipfen ber

Planetenbahnen toaren i^m fd|ließlic^ aud) Sinnbilber ber göttlid)en IDeis«

^eit, Dor3eid)nungen bes etoigen Baumeifters.

Jn ber ITTi)fti:k ^t bie freie Di^tung bes beutfc^en Bürgertums bas

J)ö(^fte erreicht: in Böl)mes profa unb in Sc^efflers Dichtung. lOenn aber

Hngelus Silefius ber größere Künftler ift — bie größere Belebtheit bes IDelt*

gefül)ls muß man feinem ungele^rten £anbsmann 3ugefte^en

!

3o^annes ScEjef fter (geb. 1624 in Breslau, geft. 1677) Ijatk in Straß«

bürg, £eiben unb Pabua tltebisin ftubiert unb roar ^er3ogli(^er £eibar3t ju

©eis geroorben. 1652 trat er 3um Katl^olisismus über unb na^m ben IIa«
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men Rngelus an; als Dichter Ijie^ er fi^ Hngelus Silefius, was mit

vooljl überje^en muffen „ber Bringer guter nad)ri^t aus $d)lefien" ! Denn

tröftl{d}c Botfd)aft toollten feine „(Beiftrei(f)en $inn= un5$cf)Iu6reime"(1657)

unb fein „(r^erubinif(f|cr IDanbersmann" (1674) bringen: bie Botfd)aft von

ber (Böttli^keit bes ITTenfcfjen. 3^ ^iner 3eit, in ber bas menfd)li({)e (Elenb tie-

fer als je gefül)lt roarb, getnife eineDerkünbigung, bie oielen einärgernis fein

mufete ober eine IEor!)eit; bk il)n aber faft me^r nocf} als Dielen anbern unter

feinen Seitgenoffen btxi neuen Pant!)eiften, ctroa tubroig S«uerbaci|s $d)üler

(Bottfrieb Kelter, roert gemad)t tjat.

"Das (Befül)! ber perfönlid)en (Erlöfung ift bas Beftimmenbe. löie dlemens

Brentano faft nur oor feiner Bekef)rung, fo ift 3oI}annes $d)effler gan3 nur

nadf ber feinen Dicf)ter ; unb ein großer Did)ter. Die frifd)e Jnnigkeit ber

kat^oIifd)en Hnbad)t in ber (Begenreformation barf aus feinem IDefen ja

xiidit l)erausgebad)t merben; oor allem bie teibenfd)aftlid)e Derel)rung bes

HItarfakraments, xnie fie gerabe aud) in btm Srcinsiskanerorben, in ben er

1661 eintrat, gepflegt rourbe; l^at bocf) ber Papft ben fran3öfif(^en Sranßis«

kaner pafd)alis Baijlon 3um $d)u^patron ber neu eingeführten eucf|ariftifd]en

Kongreffe ernannt. — IDie nun ber religiöfe Stol^ bes katf^lifd)en (Beift*

lid)en auf bas ungel)eure Beroufetfein gegrünbet ift, burd) bie ITTeffe jcberseit

(Ef^riftus !)erbeirufen, ja !)erbei3roingen 3U können, fo berufet aud) bie Did)-

tung $d)effters auf biefer Dernid)tung Don Raum un5 Seit, bie il^m feinen

(Erlöfer nid)t nur allgegenroärtig mad)t, fonbern aud) in jebem Hugenblick 3u

unmittelbarer Dereinigung bereit. So roenig töie er ol)ne (Bott, kann (Bott

o^ne il)n fein. Diefe ITTijftik, bie unmittelbar auf bas (Eingeben in (Bott 3ielt,

ift oiel beutlic^er als bie Böl)mes eine Sortfefeung ber Stimmung (Eaulers

unb Seufes. IDie (Eädfaxt, roie Huguftinus ift Hngelus Silefius eine fpe-

kulatiosinbrünftrge Hatur unb bie innere Derbinbung öon (Eis unb f}i^

fpiegelt fid) in feinen überküljnen (Bleid)fe^ungen ah.

IDenn nun aber aud) l)ier ber fi^mbolbilbenbe (E^arakter feiner 3eit an=

fd)auli(^ roirb, fo bod^ roieberum in fpesififd) religiöfer Särbung. Seine geift»

unb finnreid)en (b. l). oon bem red)ten (Beift unb bem rechten Sinn erfüllten)

Reimpaare brüdien geroig bas äußerfte ber lDeltflud)t aus. Die [i(^tbare

tDelt ift nur ein Kleib (Bottes ; in IDirklid|.keit gibt es nid)ts als (Bott unb

meine Seele. llnaufl)örlid) ftreben biefe beiben tDefen burd) ben leeren Raum
3ueinanber t^in. IDas 3mifd)en iljnen ftel^t, bas ift au^ nur (Emanation (Bottes,

unb auf biefer Dorftellung ber Cransfubftantion beruht fein gan3es Did)ten.
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Die Rojc, 6ic anljter öcin fterblid) Hugc flßljt,

Die l)at oon (Eiöigfteit in (Bott aljo gcblüljt.

löie öie ^oftie für bcn Katholiken d^rijtt £eib ift, fo \\t öie Rofe ein ZtW

(Bettes unb Jomit eroig roie er, öer jie üor öer $(^öpfung |d)on geroollt !)at.

So kommt nun in feine poefie öas Dritte : 5as IDirkenbe, (Tätige. Die Be=

[d|auung, 3U öer feine (B«6id)te anleiten follen, ift mieber nur Dorbereitung
;

nun foll ettöas gefd)e!)en, nun foll roirfelii^ Raum unb 3eit aufgelben roer=

btn — ber etoige IDunfd) aller Hti}ftiker Dor allem bes ITtorgenlanbes !
—

bamit (5ott unb bas (5ef(^öpf 3ufammenkommen

:

Du jclbcr ma(f}|t bic Seit: bas UfjrtDcrft finb bic Sinnen,

f^emmjt bu bic Unruf) nur, |o ijt bie Seit oon Irinnen.

(Ein red)tes (Emblem, 3U bem nur bie U^r ^ingemalt 3U merben brauci)t
;

geittrei(^ aud^ in bem IDortfpiel mit ber „Unru^'' in ber U^r.

(5an3 unb gar ift Hngelus Silefius auf bies eine Utoment gerichtet, bas er

in ^unbert Sormen ausgebrüdit finbet, roie bie nTarienbicf)tung bas £ob ber

Jungfrau. Das gibt il)m nun eine bi(f|terifd)e Kraft: in ber roeitfc^roeifig»

ften Seit ungeheure Kon3entration ; in ber tDal)llofeften beftimmteftc Hus=

u)al)l. Diefe knappen Hlejanbrinerpaare, meift ftumpf gereimt, mit fd)arfer

(Eäfur unb ftreng logif(f)em Hufbau — faft immer beginnen fie mit i}aupt=

begriffen : C5ott, bie IDelt — oor allem : 16) — finb felbft $i}mbole, tüenn

fie ficf) roic jene berühmten UTagbeburger J}albkugeln unlösbar 3ufammen=

fdiliefeen unb bie (Einheit in ber 3tDeil)eit Dorftellen. (Es ift für bas geringe

Sormgefül^l ber (5egenu)art be3ei(^nenb, boü^ fogar ein forgfältiger Ders»

künftler roie (Dtto (Erid) J)artleben in feiner Hustoa^l aus Hngelus Silefius

— „feltfam finben fic^ oft ber Sterblichen Itamen vereinigt !" — bie Sroei*

3eiler in Dierseiler auseinanber3ubrec^en fi^ nid^t gefi^eut l^at.

Dielleid)t ):iciiit aus ber Ciefe biefes neuen religiöfen IDeltgefü^ls, au?

3acob Böl^mes künftlerifc^em Hufbau bzs IDeltbilbes unb Johann S^eff=

lers großartiger Huf^ebung, fid) eine neue große poefie entmidieln können,

roie im alten Jjellas aus ber oolkstümlic^en ITTt)t^ologie unb ber poetifc^en

ITaturp^ilofopi^ie — trieben ja bie 3onier au(^ religiös=p^ilofop^if^e Hl=

d^emie, roenn il^nen alles roas ift nur eine Cransfubftantiation üon IDaffer

ober S^^^^ ^^"^ • ^^^^ ^s ging toie fo oft in Deutfd^lanb : \iaii ber (Er^€=

bung t)on unten kam bie f)erablaffung Don oben
; ftatt besorganifd}enn>a(^s=

tums bie autoritatioe Dorfd)rift; unb fo fte^t an ber Sd)U)€lle ber neueren
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beutfc^en £tteratur keiner jener beiben Hamen, ntd|t öer öes geroaltigen

Profaikers, nidjt öer bes unüergleid^litfien (Epigrammatikers, fonbern bcr

eines britten $d)Iefiers, ben kein (Bran [törenber (Benialität ober gcfä{}r=

lid|en (Entl^ufiasmus ber 5ö^i9^eit beraubte, allen roillkommen 3U fein:

öer Hame bes Htartin ®pi^. (Eine jener geborenen Diplomatennaturen,

benen öie (bdbz öer (Drohen, an3ufto6en, oöllig oerfagt ift, braute er öie

berufene „Staatsraifon", öie ratio status, öie man eben öamals als eine

neue (5ott^eit 3U oere^ren — oöer 3U t)erabf(i)euen hzqann, in öer Poetik

3ur Geltung unö fanö öie öid)terifd)e Konkoröienformel, mit me^r (Blück als

öie Derföl)nungstl)eologen öie iljrige ; öenn öer feinen oerfagten fidf) nur Der=

fdjiDinöenö roenigc Separatiften.

Hber UTartin ®pi^ uvar nic^t öie (Erfüllung öer gel)eimen poetifd)en

$el}nfu(f)t Deutfd}lanös
; fonöern nur öer IDünf^c unferer Spradigefell»

j^aften.

Dicfc merkiDüröigen (Einrid)tungen felbft finö freili^ ein Seugnis jener

$el)nfud^t; aber ein red)t „abgeklärtes", öem geraöe öer Sturm unö $cf)rDung

jener mi)ftifd)cn Unterftrömung oöllig abging.

Dag am 24. Huguft 1617 eine ^od)fürftli^e Crauergefellfd)aft auf öem

$d)lofe {}ornftein in IDeimar öie „S^ud^tbringenöe (Befellf(f)aft" oöer öenpal=

men=0röen ftiftet, ift etroas, roas frül^er ober fpäter gefd)el^n mufete, vo^nn

nicfit in bem (fonft freilid) prooibentiellen) IDeimar, bann in Köt^en ober

irgenbeiner anbern kleinen proteftantifc^cn Refiben3. Stoei tEenben3en öer

3eit mufeten fid) einmal in Deutfd)lanö, unb geraöe im mittleren oöer nörö=

li(f)en Deutfd)lanö, treffen, roie fie fid) f(f)on oor geraumer Seit in Jtalien

3ufammengefunöen l^ütten: öas neue Dereinsroefen unö öie neue Sprad)^

pflege. Dereine f)atte es natürlid) immer gegeben. Hber öie J}auptrolle

fpielten öod) öiejenigen, in öie man l)ineingeboren rouröe oöer öod) felbft=

oerftänölid) l)ineintt)ud)s : öie (5ilöe, öas Kollegium, öie akaöemifd)e £anös=

mannfd)aft. ITun kommt aber tool)l ol)ne Sroeifel oon öen geiftli^en Brü=

öerf(^aften unö Kongregationen l^er eine neue Hrt auf, id) möi^te fie öie

„BekenntnisDereine" nennen: öie UTitglieöer treten nad) freiem (Entfd)lug

3ufammen, um eine beftimmte Hnfd)auung praktifi^ 3U betätigen, öie befon»

öere Derel)rung für St. Jofep^ oöer eine beftimmte 5orm öer IDo^ltätigkeit.

Sd)cn öie HTeifterfc^ulen !}aben neben i^rem 3unftd)arakter bod) etroas oon

öiefer Hrt. Hnöreaes Hofenkreu3eroröen ift nur öie poetifd)e Hbbilöung einer

Heigung, öie fi^ 3. B. in öen (freiließ fel)r notmenöigen !) ITtäfeigkeitsgefell«
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fd[)aftcn kunbgibt : £anbgraf BTorife oon f)e({en [tiftet eine foId)e, ber 3efutt

3akob Balbe eine anöere (öie rmlft gegen öie „Überernährung" gerichtet

t(t). Itun, bie Sprad^gefellfdjaften ftnb rein äufeerlid) ITTägigfeeitsgcfellfdjaf^

ien gegen ben 5rembrDörterrau|d/.

Denn jene krankhafte 5J^ß"^^^örterei toar toirklid^ roie bie tErunkfudit

3U einem öffentlid)en Hrgemis geroorben. tlTan barf fie nid)t allein mit 6er

blinben Berounberung öes Huslanbs erklären ; anbere ITtotioe fpiclten mit.

So in einem Seitpunkt, in öem bie beutfd^e Spradje i^re legten Collen (En=

bungen einbüßte, bie mujikali(d)e Si^^ube an oollerem Klang: all bicfe£ieb=

lingsfdjlagrDörter : alamobifd), galant, curiös tun roenigflens bem ®l)r tDol)l.

Tiann rouröen no^ oiele Spradjen gelernt, gro^e Bilbungsreifen gemad)t;

ba blieb too^l aus Denebig ober Paris aud) ein fpra(^li(^es Hnbenken ]^än=

gen. (Enblii^ forberte bie neue Bilbung roirklid^i mandie neue Begriffe, bie

\\df rndfi lei(f)t beutfcf) geben ließen: „Staatsräfon" i(t nid)t Staatsoernunft

unb „Diplomat" ift kein altbeutfd^er Begriff. Die fremben J)eere unb i^re

3um Ceil überlegene (Eecf)nik hxa6:ikn mandjes Kunftroort. Hber |d)lie6li(^

toirkte bies alles 3U einer roa^rljaft traurigen (Entbeutfc!|ung 3ufammen, öie

felbft gute bcutfdje IDur3cln mit fremben (Enbungen 3U inifd)gefd)öpfen toic

„morganatifd)" (3U „IlTorgengabe" im (Begenfa^ 3ur tttitgift bei ftanbes«

mäßiger (E^e) ober gar Hu[trägalinftan3" (bie einen Streit austrägt !) ent»

ftellten. Die J}auptfd|ul5 trugen bie ^öfe, bie katl)olifc^en burd^ i^re Bc«

3ie^ungen 3U Spanien unb 3tcilien, bie reformierten burd) bie 3U (Benf,

alle bnxd) bie 3U S^'^nkreii^ ; banad^ bie (Belehrten, oor allem bie einfluß*

reic^ften : (E^eologen, Juriften, lTtebi3iner. Hber anä) bas Dolk na^m mit

Dergnügen bie fd)immernben Befa^ftüdie, unb bie prächtige Ballabe oon

Prin3 (Eugen (1717) i|t nid)t bas ein3ige Denkmal oolkstümlid^er Poe|ie,

bas fid} mit„futragiren", inftrugiren" aufpu^t; toobei auc^ nod| Heim«

bequemlid)keiten Reifen.

Rü&i bics roar eine (Erfc^einung, bie ^voax in Deut[d)lanb b^n größten Um=

fang geroann, aber bod^ — 3um (Eeil aus btn gleichen (Brünben — in an=

öern £änbern ni(^t fehlte. Jn 3tcilien üor allem roaren Dereinstöefen unb

Spradipflege glei^3eitig 3um (Erfa^ bzs fe^lenben öffentlii^en £ebens ge^^

morben. Überall „Bkabemizn" , am berü^mteften bie „(Erusca", öie Hka*

öemie öer Kleie in 5^oren3, bie bas gute Ute^l ausfieben iDollte. Unö über«

all bebienten fie fidy, toie biefe, ber emblematif^en lUobe. 3ßbes Utitglieö

erhielt ein IDappen, einen Kamen, einen IDal)lfpru(^, öie mit öenen öes
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Dercins 3u[ammcnl)ingen
;
jeöer ftilifierte fid) 3U einem Begriff um. Hugujt

5U Hn^alt (Hr. 46 ber Orbenslifte) erf)ält bas Kraut Hllermanns!)arni[d)',

öen Beinamen öer Siegl^fte, öen löal)l[prud) „5u feiner 3eit" unb konnte

[0 ieber3eit als 3^^ß9riff bes „(5erü(tetfeins" in Derfe gefegt toerben.

Die 5rud)tbringenbe (5efeII[d)aft auf $d)Io6 fjornftein roä^Ite jidj für i^re

nationalen Bemül)ungen natürli^ ein ejotifdies $i}mboI, ben Palmenbaum,

toeil bie(er alles bringt, beffen ber ITTenldy bebarf. nid)t bie $d)ön^it ber

Palme beftimmt il}re Husroal)l — „Hlles 3U nu^en" Reifet bie Deöife ! Die

Hufgabe ift: erftens follen bie (5efellfd)after (id) untereinanber „el)rbar, nü^*

lief} unb ergö^id)" befingen ;
3rDeitens : „bie fy)cl)beut[d)e Spradje in i^rem

redjten IDefen unb Staube, o^ne (Einmi[d)ung frember IDörtcr, aufs mög»

licf)fte unb tunlidjfte erhalten unb fid) {omo^l ber bejten Husfpracf)e im

Reben, als aud^ ber reinften Hrt im $d)reiben unb Reimebid)ten befleiß

feigen." Hl[o gegen btn fprad)lic^en (Brobianismus foroo^l als gegen bie

Huslänberei.

Die 5i^eube an ber „alten beutfd|en I}elbenfprad)e" unb ber $tol3 auf fie

raar, roie in 3tcilien ber auf Dantes $prad)e, fa[t bas cin3ige, rooran fid?

einiger ITationalftol3 nod? klammern konnte. Die Dere^rung ber Sprache als

eines lDerk3euges 3um Denken unb Did)ten bei S^f^^^i^* ober Böl)me, bie

^er3li^e traute £iebe 3U iljr bei £ogau finb Spielarten biefes fo begreiflid)en

als bered)tigten (Befül}ls. (Beroife roar es aud) btn roackern Surften oon Hn*

l^lt unb IDeimar, il)ren J^ofleuten unb Dertrauten toie bem erften £citer

bes 0rbens, Kafpar v. Ceutleben, unb bem eifrigen Hrioft^Überfc^cr Diet^

rid) t). b. IDerber ooller (Ernft mit öer Sadfz ; aud) loenn fie gelegentlid) über

bie (Benoffenfdjaft in fran3Öfifd)er Sprad)e Briefe ro^difelten. Hber Don allem

Hnfang an mad^te fid) bas Spielerifd)e bebenklid? breit, biefe ber drusca

nad)gebilbeten Hamen unb (Bemälbe : Surft £ubn>ig dou Hnl)alt „ber Itäl)*

renbe" mit bem (Bemälbe „lDci3enbrot" unb bem lüortc „Hi^ts Befferes",

Jpäter bie gan3e Valerie ber lobenben Parti3ipia unb Hbiektioa. Dann toar

CS Don Dornl}erein 3U fel}r eine J}ofgefellfd)aft, um roie bie Palme fruc^t*

bringenb alle 3U oerforgen. Die probuktioen roaren in iljr 3U fpärlid) üer*

treten. (Eins l)at fie geleiftet : ein ft)mbolif(^es Dorbilb bes neuen Publikums

3u geben, in bem (Beburtsariftokratie unb gciftige Hriftokratie fid) treffen

follten — aber boc^ anö) l)ierfür nur ein fi)mbolifdies Dorbilb, roä^renb

in Ridielieus 5^^ö"3öfif(^cr Hkabemie 3um unfd)ä^baren Dorteil ber £ite«

ratur bies roirklic^ erreid^t roarb. Hber bei ber 5ru^tbringenben (Befell*
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f(f)aft warb halb dies oeräufeerltc^t ; man mufete ba^n gef)ören, ba$ war

alles. lOenn IDrangel btx 0bftcgenbe, 0ctaDto piccolomim öer Smingcnbe,

Bafier öer !)altenbe in btn £i(ten gefü{)rt tourben, Ratten Hnbrcas (Drrjpl^ius

ber Unfterblt(^e, £ogau ber Derkleinernbe, lTtof(^crof(f) ber tEräumcnbe, Rn-

breae ber ITTürbe mdft mztjx atlsuoiel 3U bebeuten

!

3n etmas I)ö^erem (5rabe Ratten bie 3aI)Iret^en anbern Spra^gefcllfdjaf*

Un Hrbeitsgemeinf^aften fein können, bie 3unä(^ft als Kolonien gejtiftct

rourben, bamit „gleicf)fam, roie aus einem Pflansgarten, ein nnb anberes

gefd)idites unb toürbiges ITTitglieb genommen unb, nac^ Hbgang ber alten

unb gelehrten $ru(f)tbringenben 6e{ell|cf)after, in ben l)öd)ft belobten Dur(^=

lau^tigften polmenorben möd^te oerfe^et toerben." Itatürlid) rourben fie aber

balb alle Dor3ug$rDeife ein Spielball ber Betätigung perfönlicE)er (Eitelkeit,

am ftörkften Johann Hifts (Elbfdjroanenorben (1660—1667). Hnbere ke^r*

kn eigene tEenben3en ^eroor: bie Strapurger Hufric^tige ^annengejell^

f(f)aft (1633 ; btx Itame i[t Don bem aufredeten n)ud)s ber Zaum genommen)

pflegt partikulariftifcEje tEenben3en, bie Ceutfd)gefinnte (Benoffenfd)aft in

fjamburg (1643—1705, in oier 3ünfte gegliebert, bie na(^ Rofe, £ilie

ufro. Reißen) bie patriotijd)en unb purifti|d)en (5e|innungen i^res Begrün»

bers 3e{en. Hngeblid) nod) jefet ejiftiert ber Pegnefif(^e J}irten== unb Blumen=

orben in ITürnberg (1644 ge(tiftet) ber f)auptfi^ ber fpielerif(^en klang=

unb bilbernacf)al)menben 3ierlr)rik, ber an bem nürnberger Patri3iat unb

insbefonbere an feinem Begrünber E}arsbörffer einen ftarken Hückl^alt ^atte.

IDie bie oertoanbten UTeifterjinger I}ielt er auf Reinheit ni(f)t blog in $prad)e

unb ITtetrik, unb ber (Be|^id)t((^reiber Hmarantes er3äl)lt ftol3, töie ber

Dorfte^er £ibibor — aus bem Patri3iergef^led)t ber S^rer, „oorberfter

Kron^üter unb DerrDal)rer ber Reid)skleinobien" — btn (Ekftatikcr peter=

fen aus bem 0rben {(^afft. — 3ierli(^ roie fie finb, Ijahzn fie alle Blumen=

ober S^äfernamen, Dämon ke^rt periobifd) toieber unb ein $uperinten=

beut 3U IDunfiebel l)ei6t Utenalcas. Jm gan3en Ifat biefer ®rben tro^

feiner alle anbern überbauernben 5ortejitten3 roeniger ed)te Di(^ter in fi(i)

aufgenommen als bie kleineren; bo^ befafe er in JJarsbörffer menigftens

einen oielfeitigen, gefd)eiten unb anregenben Sdjriftfteller.

(Es tftbo(^ im gan3en eine 3iemli(^ enge unb-bumpfe £uft, bie biefe $e^cr=

kollegien erfüllt : man bid)tet fid) an, man lob^ubelt fi(^ gegenfeitig auf bie

unoerfd^ämtefte IDeife; Don gefunber e!)rlic^er Kritik, roie etroa in 5<5nta=

nes Berliner „Cunnel" ift niigenbs bie Rebe — freilii^ l^at and} (E^eobor
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5ontane ötefe nic^t gern gel)ört ! (Es berettet fi^ jenes Iiterartfd)e unb ge*

leierte Konnejionsroefen oor, bas bann 6ott[d)c5s Deutf(f)e (Be[enfd)aften oir»

tuos ausbildeten unö bas in feiner (5efcf|loffenl^it alles fpätere dliqucnroefen

Deutfd)lanös bej(f)ämt.

Hber bas roar eine Situation, bie i^re Husnu^ung forbcrte. ITTartin ©pi^

roar ebenfo fe^r eine gefd)i(i)tlic^e ITotroenbigfeeit roie bie $prad)ge(en=

fd^aften. Hur bie (5enies laffen \\6) leiber nie Dor!)erber€d)nen.

Die S^-ii^tbringenbe .(5efell[d)aft fa!)en toir neben ber moralifd)en 3tDei

fprad)Ii(fj4iterari(d)e Sorberungen aufteilen : bie bejte Husfpracf|e roarb ge='

tDünfd)t, unb bie reinfte Rrt im S^reiben unb Did)ten. HIs bie befte Hus=

fpra^e galt natürlid) btn tEI)üringern bereits biejenige, bie bem £ut^r»

beutfd^ ber Bibel am näd)ften \ianb : il)re eigene. Hber roas roar bie rcinftc

Hrt im Reimebid)ten ? Hlles roar ja unfidier geroorben; bie Prin3ipien ber

ntetrik roie bie 5lejion ber IDorte. Die einen 3äl)lten bie Silben nad) fran*

jöfifdjem Hlufter, anbere ^Ifen fid) burd) ein l)albmufikalifd)es Sd)ioeben

unb Del)nen. — S^rner : oolkstümlid) follte bie Did)tung fein, bas entfprad}

bzn nationalen Hbfid)ten; aber bie Poeten roaren faft burd)roeg gelel)rte

ITlänner unb burd)aus nid)t geneigt, iljr klaffifd)es £i(^t unter ben Sd)effel

3U ftcllen. Sdiliefelid) : beutfd) follte biz poefie fein ; aber bebeutenbe Dor=

bilber roaren nur im Huslanb 3U finben. 3n 2^alkn, in 5rankreid^, in

Spanien unb ben ITieberlanben lebten bie l)öd)ttgcfd|ä^ten, 3um guten (Teil

mit Red|t l^öd)ftgefd)ä^ten Did)ter. IDie follte man fid) 3U il)nen ftellen, ba

bod) lernen, Hadjal^men, aud) rDol)l plagiieren felbftoerftänbli^e Doraus»

fe^ungen bes l)öl)eren Kunftbetriebs toaren?

rriartin ®pi^ (geb. 1597 3U Bun3lau, geft. 1639) ift erft als ber 3rDei=

^unbertfte in bzn palmenorben aufgenommen roorben — aber mit bem

Präbihat „Der (Bekrönte" ! Jm 3al)re jener Stiftung roar ber junge Stu=

bent mit einer lebljaften £aienprebigt in lateinifd)er Sprad)e l)erDorgetreten

:

„Hriftard)us ober über bie Deradjtung ber beutfd)en Spraye". Sd)einbar

roill er nid)ts, als roas eben and} ber palmenorben roollte : Rettung ber eblen

beutfd)en Sprad)e cor ber S^embroörterei ; roobei er \\ä) auf btn Purismus

bes Kaifers Ciberius beruft. Denn ber Derfall ber Spradjen erfd)eint il^m

gemeines £os, toenn i^m nid)t entgegengearbeitet roirb. Run aber fei bie

beutfd)e burd^aus nod) allen anberen geroadifen. Hls Beroeis fü^rt ber kluge

3üngling an — nid|t etroa £utl)ers Bibel, fonbern 5ifd)arts Überfe^ung oon

nTarnij^ Bienenkorb ; nid)t irgenbeines berühmten Seitgenoffen (5ebid)te, fon-
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bem crft mittelI)od)beutJc^e (oom UTarner), bann iieuI)od^bcutfd)c mn einem

frü^ oer|d)onenen S^^^^^^t CErnft Sd^roabe dott 5er Qer)be, ber (1616)

5uerjt bie neue Hlejanbrmerbic^tung gemagt l^atte; er mag roo^lberlDaÄcn*

rober biefes ^iecfe geröefen fein. Dann aber kommen in aller Bcfd)eiben=

^eit Proben Don ®pife^ eigener nTaci)e, red)! |d)le(i)te (5ebid)te, unb Dor allem

unerträgliche Spielereien in Hnagrammen. Unb an biefe ITIeiftcrttücfie im

(Befc^madi ber $ingfd)ule fcf)lie6t er bie Itla^nung : „i)infort mug alfo jeber«

mann toiffen, es fte^t nii^ts im IDege, ba^ anä) unfere Sprache aus bem

Duni^el auftaucl)e unb ans £i^t gesogen toerbe, biefe fc^öne feine kräftige

Sprai^e, bie i^res Daterlanbes, ber Hmme fo oieler geroaltiger Ejelben, fo

roürbig ift." Ütan l^at ben „Hriftar^us" mit Klopftods berühmter Rh''

fd)iebsrebe Don Pforta uerglii^en ; unb in ber Zat, üiel meniger beutlii^ ift

ber ^inroeis auf b^n künftigen großen Did)ter nid)t

!

Don ber Unioerfität S^^cinkfurt ging ®pife 1619 nadf fjeibelberg. Dort

traf er, roie (Eic^enborff na^ smei^unbert Jal^ren, einen gansen Kreis iunger

Romantiker: bid)terifd) geftimmter Jünglinge öoll patriotif^er (Befinnun=

gen. 3ulius IDill^elm Sincgref (geb. 1591 3U ^eibelberg; geft. 1635)

toar i^r ITtittelpunkt, ein toackerer t)aterlänbifd]er Junge, toie man im

„Sturm unb Drang" gefagt l^ätte; ber erfte „Jungbeutfc^e", ber bie natio=

nale Kultur oon ber Poefie aus reformieren mollte. Sincgref ift eine Samm=

Icrnatur : „5al)nenbilber" l)at er (1619) l)crausgegeben, „bas ift Sinnreiche

5iguren unb Sprudle Don tEugenben unb Tapferkeit i)eroif(^er perfonen in

Jahnen, (Eornetten, £iberei)en, ^Trompeten nnb bergleid)en 3U gebrauchen:

genommen aus J. H). Sincgrefs (Emblematibus"; bann (1626) „Der tEeut=

fd)en fd)arffinnige kluge Sprüd)". Huf Derbefferung ber Sitten ift fein Siel

gerichtet; ber I)ebung bes beutfciien Hnfel)ens gilt feine ^er3lid)e „Derma^=

nung 3ur tEapferkeit, nad) 5orm unb Hrt ber (Elegien bes (Brie(f)ifd)en Poeten

Zx}xtad". Der (Eifer bes Sammlers unb bes Reformers arbeiten fic^ in bie

l7änbe, unb fo gibt er (1624) bie (Bebid^tc, bie ®pi^ insroifdjen oerfafete,

famt bem „Hriftard)us" unb mit einem Hnl)ang t)on auserlefenen <3tb\ä)^

ten beutfd)er Poeten" ^raus, unter biefen er felbft am ftärkften oertreten,

näd)ftbem IDeckl)€rlin. — 0pi^ roar erfdirodien : bie unkritifd^e- Husgabc

konnte feinem Ru^m fd^aben, ben^r augenfd)einlicl) forgfältig gepflegt l^ottc.

Run glaubt er — bas l^at löitkoroski me^r als roa^rfdieinlid) gcmai^t —
mit feinem Beften ^eroortreten 3U muffen unb fdE)reibt bas „Buc^ öon ber

Deutf^en p.oeterei)". Damit wirb er ber Stifter ber neuen Singfc^ule; benn
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er ^ängt beutlic^ bte tEabuIatur auf, naä) ber bic „rcmc Hrt 3U bieten" be=

ftimmt merben kann.

Das innerlid^ burdjaus unjelbftänbige Budj ^at ben Kompromiß djarakter,

b^n man braud)te. Opife toill meber bie DoIkstümIid)e 5ormlofigkett nod^ bie

antikifierenbc (5e(e^mad)eret. Der Did)ter |oll ein geborener Se^er fein;

aber bann mufe er üor allem lernen, unb o^ne ba^ er bk IDerke ber HIten

bei Cag unb ITac^t w'dl^i, kann er*s 3U nid)ts bringen. Die neue beut(d)e

Did)tung bleibt bas erftrebensroerte 5iel ; aber bie ITTuiter finb bie berül}m=

teften Poeten b^s Huslanbs. — 3incgref oerlangte (Eingel)en in bie Hrt bzs

Dolkes, anbere Did)ter [einer Sammlung roie Denaifius unb $cf)ebc eine Hrt

antikijierenber Dolkstümli^keit ; (Dpi^ bleibt ber gelehrte Did)ter — aber

er beruft fid) auf bie alten Barben unb Druiben.

Die f)auptfacf)e i[t |eine berühmte Regelung ber Hk3entöcrl}ältni|fe. Die

$ilben3äl)lung nal)m alle Silben als gleid), bie quantitierenbe tlTetrik röollte

nad} antikem Dorbilb lange unb kurse Silben fd)eiben. ®pife (teilt jid) loieber

3röifd)en fie. Die Silben finb 3U fdjeiben, ja; aber nid)t nad) ber „(Bröfee",

fonbern nad) bem Hon. (Eine betonte Silbe ber gemöljnlic^en Sprad)e mufe

eine betonte Silbe ber Dersfprad)e fein. Unb mit biefem Prin3ip, bas in ber

(Eat mit bem 6enius ber neueren beutfd)en Spiad)e unb Derskunft über=»

einftimmte, roar man aus ber Hot. HTod)ten Spee unb löeck^erlin unb

anbere fpotten ober bie Regel mifeaditen — ®pi^ l)atte mit i^r bie natürlid)e

Betonung unferer Derfe gerettet.

Sein le^tes Derbienft enbli(^ toar, ba^ iljm roirklid) ber Begriff einer

neuen beutf^en £iteratur in einer gemiffen tEotalität Dorfd)U)ebte. (Einiges

liefe er fort, fo bie S^bel; t)ielleid)t laeil man fie in ber altmobifd)en (Be-

neration 3U fe^r gepflegt liatiz. Dies ^at bann, toie man heohaditzi ^at,

bie Solge gehabt, ba^ bie Did)ter fie lange Seit aufgaben, bis mit ben (Bleim

Pfeffel, Z\6)trxKV, Teffing bie S^^^^ «i^^ frö^lid^e Urftenb feierte. — (Er

ging aud) gleid) felbft an bas lüerk, bie RTufterftücke 3U liefern. Vjatk er

bas }<i au^ im Hriftardjus fd)on getan, ber ebenfalls fd)on Poetik unb Itte^

trik entl}ielt. (Er nxir ein guter £i}riker, einer 5er toenigen, bie inbiöibuel*

len Stimmungen Husbrudi 3U geben mußten roie ber Reue über bas ijodien

unter ben Büd)^rn, rt>enn brausen bie Sonne f^eint. Hber nun mußte bur^

Überfe^ung ober 0riginalbi^tung nidjt bloß Klage« unb (Eroftlieb vorgelegt

roer^en, fonbern aud^ 3bi)ll unb £anb|d)aftsbid)tung, £e^rgebid^t unb Zxa^

göbie. IDie (Bottfc^eb fud)te er bas Hnfe^en ber Xtationalliteratur aud^ bur^
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Deröffentlt^ung älterer löerke 3U Ifzb^n unb gab (1639) bas Hnnolieb ^er=

aus. — Reicher Ru!^m mar5 i^m 3U tEeil. Kaifer 5^^^^"^"^ krönte i^n

eigenl^änbig 3um Poeten; er tourbe als „UTartin 0pi^ oon Boberfelb" ge*

abelt ; er mar fofort bie mafegebenbe perfönlid)feeit auf bem parnafe. Da^
ber entfd)tebene Proteftant ben furd)tbaren „$eligmad)cr" bcr (Begenrefor*

matton in $cf)Ieften, btn (Brafen Do^na, befang, roarb il)m oersietjen. Hber

äugeres (Blücfi fehlte i^m. (Er flo^ ober töanberte oiel um^er, bis naä) Sie*

benbürgen. Sc^on 1639 {tarb er an ber peft, bi€ Dter 3^^^^ früher aud)

3incgref ba^ingerafft ^atte. Hber bie ITeuorgamfatton ber £iteratur rtxir

üollenbet; bas Regulbud^ unb bie BTujterftücfic raaren gegeben unb toie

Seftungen hielten bie Spradjgefellfdjaften bie (Beje^e bcs „HItoaters" 0pife

fe(t. Bis 3U Bobmer l^in galt er als ber Dater bcr neueren beutf(^n Poefie,

unb mar bod|i ^öd)ftens il)r Qofmeifter geroefen.

Separatiften, mie fd)on gefagt, gab es ; aber bie (EntroiÄlung ging über fie

l^intöeg mie über bie ber mittell}od)beut[d)en 3eit.

tE^eobalb f}ö(fe (geb. 1573 in ber Pfal3, nac^ 1618 geft.) ging mie

IDedi^erlin, unb roie 3eitrDeilig ®pife felbjt, ins Huslanb, als Seliretär eines

bö^mifcf)en tltagnaten; anä) bas mag ba3u beigetragen l)aben, i^n t»enig

bekannt roerben 3U la[fen. Sein „$d)önes Blumenfelb" (1601) 3eigt auf bem

Titelblatt jene ganse fpielerif(^e S^^ube am anagrammati[d)en Derjtecfien

bes Hamens, bie Sif^cirt unb Dor allem (5rimmelsl)au(en, au6) £ogau lieb*

ten; ein neues 3eugnis ber Sr^ube am Spiel mit ber Spradje, unb 3ugleidy

ein Überbleibfel ber ttamensentitellungen in bzn Pasquillen ber Reforma=

tions3eit. — RTan ^ebt ^eroor, ba^ er als einer ber erften Bidjter „roelt*

li(^e £ieber bloß für ben Druck gef(^rieben Ijobt", Hber er i[t auc^ einer ber

erften roieber, ber aus innerem Hntrieb |d)reibt ; unb toeil er über fein S^ö«

nes Blumenfelb „sibi scripsit" !)atte fefeen können, ift er auc^ kaum getefen

morben. (Er kümmert fi(f)i ni(^t um bie 3eitgenö)fif(^en Dichter, o^ne fie bo6)

3U leugnen mie Opife unb Spee. Seine Hufgabe ift, eine eigene löeltbc^^

trad)tung — bk bes rul^igen, Don bem (Betriebe bes ITtarktes fernen Be=

oba(^ters — in klingenbe Stropl)en aufsulöfen. „Hic^ts barin oon nad)«

geahmten ober abgefd)i:iebenen Senten3en, üon p^ilofopi^ifc^er n)i(i)t!gtue*

rei," fagt ber befte Kritiker biefes 3eitabfd)nitts, £em(ke, „fonbcrn ec^te (Be*

bankenl)aftigkeit." „(Es ift ein freies mobernes lOefen, ein fetterer lebens»

kräftiger (Epikureismus, abu)ed)felnb mit ernf^en unb mutigen (Bebanken,

über metci^e benn bo^ c?;ieber frifi^er Sinn unb i)umor ftdf) ergebt." (Er
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bringt ^ö^(t ungeniert bk aIIernatürIicE)ften Dinge in feine Derfc, über3eugt,

baß öer Sufammen^ang mit größeren fie ba^u toürbig madje. Sa\t als ein«

3iger ^at er eine betoufet mufiPialif(f)c Reimtoa^I, bringt bie tonlojen Reime

mit e oor einfachen Konfonanten (leben, nehmen, toefen) feiten unb nur

in ben fc^roäc^eren Hieilen ber Strophe. 3ur Überfdjrift nimmt er gern eine

$enten3, oeroollftänbigt aud/ roo^l btn emblematif^en d^arakter burd)

eine finnbilbltd)e 3eid)nung in ber erften Strophe : roic er als Kinb in ber

löiege naä) Äpfeln greift ; toie ber Pilger öurd^ bie IDelt 3ie^t. Der Klang»

freubc gibt er in fremben Heimen ((Binat^onen: tE^rafonen) unb tönen*

bzn Kehrreimen (la ta la la) nad). Überall ge^t er auf bas Husgetoä^ltc

unb Derac^tet bzn groben Bauern: ein re(^ter Bilbungsbic^ter, aber von

tDirMid)er, unfere S^adi unb Krufe n>eit überragenber feünftlerifd)er Did)-

terbilbung.

Bebeutenber als perfönlic^keit mie als tEi)pus, ift (Beorg Rubolf IDedi»

Berlin.

3n i^m am ^elljten kommt jener feftlid|e Charakter 3um Husbrudt, bzn

mir als einen ^er brei f)aupt3üge in ber pi)i}fiognomie biefer gan3enDid)tung

be3cid)net l)aben.

(Beorg Rubolf IDeÄl^erlin (geb. 1584 in Stuttgart; feit 1604 auf Reifen

in Deutfd)lan6, S^^^^krei^ unb (Englanb, roo er feit 1624 als Sekretär oer-

fi^iebener oornel^mer Ferren, 3ulefet ber beutfd)en Kan3lei in £onbon, blieb

;

geft. 1653) ift ber S^ftbic^ter ber beutfc^en Renaiffance, beren J}ö^epunkt

er an ben fürftlid|en i}öfen in Stuttgart unb i)eibelberg mit CErfinbung, Hn«

orbnung unb Begleitgebi^ten feierte. (Bel)t V}öi^ auf einen mufikalifd|en

öortrag o^^ne tlTufik, fo IDedk^erlin auf öas „(Befamtkunftmerk", als roel«

djes fid) eben oon bzn älteften Seiten ^r bas mo^lgeorbnete unb burd)kom«

ponierte 5ßft barftellt. löie no(^ (Boet^e in IDeimar buxdi bie (Eeilnai^me an

Qoffeften, buxdi bie Hngabe oon S^ftsügen fid^ bie 3llufion einer ^öl^eren,

kunftoolleren (Ejiften3 3U Derf(^affen fud)te, fo gel)t IDedil^erlin gan3 auf in

biefem Sufammenroirken oon RTaske unb Zan^, Did)tung unb (Befang. Seine

Derad|tung bzs nieberen Dolks ift no^ größer als bie Qödis

:

Diel 3U ftöftltdi, 3U rein unb fri|(^

5ür euern (Eijdj

Unb ITIagen jinö bie XLx'aä]Un meiner Schriften:

Dem Bauern taugt ein fjafen^äs . .

.

tDobei allerbings bie Be3ei(j^nung ;,Bauer'' me^r oom Bilbungsftanbpunkt,

meijer, tüeratur • 18
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als Dom rein fo3taIen aus 3U Derftel)en ift. (Er ijt nämlid^ fc^r biI5ungsftol3

un6 treibt bie Dielfprad)igkeit bis 3um Diäten in fran3öfif(^er unb cnglifdier

Sprache, beren geläufige Kenntnis ja bann für bzn Hgenten bts IDinterfeös

nigs aus ber Pfal3 3ur (5runblage feiner (Ejiften3 tourbe. (Er 3itiert unb

frembroörtert, aber auä) gerabe bei i^m ift bie Sxtube am lauten, pomp«

haften Klang bübzi 3U fpüren roie in feinem Deutf^i andf. IDenn er er3ä^lt,

ift er faft trift 3U nennen ; bie Sef^ftin^ntung erft ma^t i^n poetifc^, benn in

toieber anberer Soxm brauet auc^ er bas geI)obene (Bemüt.

£a§ uns unocrbrü^Iid) leben

Rec^t auf gut pt|Uo|optjifd),

Unjcrc Secl' m6]t einrocben

ITTeIan(^oIi|d^ rote Sto&fijd),

Sonbcrn flicken unb oermeiöen,

So Dtel ntögli^, alles £et6en.

tOort, Reim, $trop!)e finb il}m nur Ittaterial, mit bem er bie Säulen ber

(Triumphbogen behängt; bie $prad)e roirb gan3 Don außen genommen, fo

aber effektooll gebraud)t. Dichtet er geiftlid)e £ieber, fo geraten auc^ fie

i^m baro(fe toie bie Bidjtung Spees ober bie Prebigt Hbra^ams a Santa

Clara; oor allem aber füt)It er \x6) bo^ in feftlid|en (Belegen^eitsbicfjtungen

XDoljii, in „^eroifd)en" ®ben unb (Epoben, ftol3en 3urufen „an bas Zzut\6^'

lanb", (Erinfeliebern oon einem gan3 neuen Si^iöung, beffen freubige Sriooli«

tat gelegentlich an bzn Sd)tDeben Bellman erinnert: £a Hoi^elle unb Stral«

funb könnten fi^ nid)t lang galten, roenn bie Solbaten fo auf bie St'dbtt

ftürmten, roie bie Sd)maufenben auf i^re IDilbbretpafteten.

tDie in einem regten Renaiffancegemälbe — benn freiließ berühren fid^

l^ierHenaiffance unbBarotfi ! — ift in feinen 6ebi(^ten feeine leere Stelle, alles

öusgefüllt mit Dorftellungen, mit ZEätigkeitstoorten, ft}mbolifcf)en Kamen.

Rndf bies ift ein Ct)pus frül)er Kunftperioben : ber S^f^fönger, ber Bringer

ber £uft; aber na^ feiner gan3en (Eigenart ^at IDeÄ^erlin bo(^ gar nichts

primitioes, fo loenig toie bie Kunft b^s Qeibelberger S^loffes, bes f(^önften

Renaiffancebaus in Deutfc^lanb. (Er be3ei^net einen raf^ oorüberge^nben

ntoment, löie bie pfäl3if^e Pracht felbft. S^ftlic^er Jubel ^at in BeutfÄ*

lanb nie lang getx)äl)rt; ^ier toar man bi(^t an ber (Entftel^ung bes Dit^i)*

rambus als einer eignen (Dattung ooll bac^if(^en Übermuts — unb es follte

toieber ni(^ts toerben. Die äußere (Battung bauerte ja fort, bas ^offeft mit

feinen RTaslieraben, <Dben, (Epigrammen; aber oergleic^t man bts Scremo»
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nicnmcifters Bcffer (5elcgen^eitsöicf)tungen aus btx Seit S^i^^n^s I. von

Prcufeen mit bcnen Wt^lfttlins, \o cr|d|ri(kt man über bk Ciefe öes öerfalls

in Kunft unö (Bcfinnung

!

Was aber IDe&^erlin 3U einer getoijfen Dollenbung brai^tc — 5ie man
freilid^ nur fül)lt, toenn man fi^ alles aufgefüT)rt öenkt, öie IDorte 3ur

llTufife tan3enö, öie Strophen im Ittenuett gebre^t — , bas wax als Stirn»

mungsibeal allgemein oerbreitet. Ulan kann au^ bie ganse „Sd^Iejif^c

Sd^ule''; bie (Befolgf^aft 0pifeens — von ber öer fd)ioäbifd)e S^l^pozt |i^

fernhielt, tnas fie il^m mit 3gnorieren bannten — nur unter biefem (Befii^ts*

punkt rii^tig toürbigen. 3I)re Kunft beruht gan3 auf bem (Epitheton, bas

iDie Silber« unö (Bolbflitter auf Hamen unb J}aupttDort gelängt roirb, unb

auf bem (Blei^nis, mit bem in Öerfelben IDeife ber ganse Sa^ aufgefc^mücfet

roirb. Beibe nun aber, Beiroörter loie (Bleid)ni((e, toerben faft bur^roeg bem

Bereid) ber bilbenben Kunft entnommen— unb 3tDar eben foroeit [ie felbft bem

5e[tbient.£äd)erli(^ kommt uns bies unaufl)örlid)c Reben oon Korallenlippen

unb Hmbra^ügeln cor ; roir bürfen nur nicfjt Derge|[en, ba^ anö) bie ^off«

mannsmalbau unb £o^en[tein felbft nid)t einen Hugenblick baran ba(^ten,

biefe IDenbungen in Hnfcf)auung umfe^en 3U toollen. Hll biefe 5loskcln oon

f}onig unb (Elfenbein follen nur in bie feftlid)e Htmofp^äre ergeben ; in i^rcr

ffiefamtl)eit fagen fie nur : Dapl)nis ift fo fd)ön, loie eine Dame crfc^eint, bie

in kunftDollftcr Husrüftung fid) auf einem Qoffeft betoegt. Das ift bas

f}öc^fte: bas (Dpern« unb Ballettibeal, bas in gan3 anberer Huffaffung

\a bei IDielanb, bei Jean Paul fic^ erneut. Die bilbenbe Kunft als fcf)mük-

kenbe Kunft gibt ben ITTa&ftab ber S(^önl}eit; u)ie im (Brünen (Beroölbe bie

Koftbarkeit ber barock 3ufammengefügten perlen, (Ebelfteine, Silberftü&e

bzn IDert ausmadjt, nid)t bie organifd)e S(i)ön^eit felbft. Denn für biefe ge*

brückten HTenfcf)en gibt es nur 3U)ei HTomente ber ^ö^eren CEjiften3 — bie

Kirche, unb bas S^f^- ^i^ toerben bei btn Katholiken oerbunben, unb Sptt

ober Hbral^am a Santa (Llaxa umroinben bie Hltarfäulen mit ben (Birlan-

ben, bie bei ben (Eöangelifcf)en bie S^t^t^^^ abteilen. Hber überall läfet bas

Seft bo^ nocf) Raum für perfönlid^e Betätigung. (Es ^errf^t in allen £än«

bem : in S^^ankreid) bidjtet ITtoliere S^ftfpiele unb Ballette, in 3talien roirb

Dcnebig 3U bem großen S^t^ffl^I (Europas, in ben Xlkbtxlanbtn geroinnt es

für bie ITtalerei etroa bie Bebeutung, bie frü^r bas Hnba^tsbilb befa^.

Armer, bürftiger ift bas in Deutf(^lanb ; aber um fo me^r toirb jcber Kinb«

tauf» ober Doktorfd)mau6, i^^ß Qo^3eit unb au^ jcbes Begräbnis — über»

18*
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all in ber IDelt ein üol^stümli(^cs S^H I -- aufgepaßt mit bidjterifc^en Sic«

raten. Die Kunft 3U bieten ift bei btn Hac^folgern 0pi^ens bie Kunft, bic

Ir}rif(^e Begeifterung eines S^f^^s oorsutäufd^en. Können toir uns über bas

i^anbiDerfesntäfeige tounbern? Unfere 5ür[tcnempfängc verfallen berfelben

tEape3ier*(5etüanbt^eit. Bas feoftbare ITTaterial in klingenben IDorten toirb

mit bem Si^muck ber (Ep'üliüa, ber (5Iei(^niffe, ber Sentenzen taie mit Sdfy'

nen, Blumen, Bänbern oerbunben unb no^ roeiter ^ugeftu^t. ITTit (Empfin»

bung, (Erlebnis, IDa^r^eit ^at bas nur feiten ctroas ju tun. Saubcrroorte,

3auberfprüc^e finb es, bie eine oor^erbeftimmte tPirfeung ^roorjubringen

^aben.

Das £e^rbu^ tritt an bic Stelle ber Perfönli(^keit, bie offisielle (Belegen-

^cit an bic Stelle ber inneren Hotroenbiglieit. 0pi§ Ijatte biefe (Belegen^eits«

poejic getabelt — aber geförbert. UTinbeftens l^atte fie oor anbern 5ormen

ber toeltlid^en Di(^tung b^n greifbaren, einigermaßen perfönlic^en (5e^lt

poraus, fo fabenfd)einig ber au^ mit ber Seit toirb.

Dagegen bie (Erotik ! Der Dicf)ter barf es ni^t ernft meinen, um ber

tlToral tüillen ; ift er bo6} Paftor ober Profeffor ober Hatsl^rr. Der Hutor

muß fid^ bes^alb no^ eigens verleugnen. Hlles foll in bie unkörperli^

„galante" poetifdje IDelt ^inübergefteuert toerben. (Sanj laffen fi^ inbes

Hnlei^en bei bem alten — in feiner Hrt ebenfalls unperfönlid)en — Dolks»

lieb nicf|t Dermeiben. Hber oor allem kommt es barauf an, einen neuen Stil

bur(f)3ufü^ren — toir fa^en auc^ bei ben Doropifeianern roie J)öÄ unb IDeck«

Berlin biefe (Beringf^äfeung bes BäuerifcS^en, u)ie fie als Kenn3eid)en einer

ariftokratif^en Dicfjtung {a aud) bem UTinnefang eignete.

Zn kur3er 3eit ift eine neue Dic^terfprac^e ausgebilbet. 3^re Qaupt«

mittel finb: Dor allem jener Bilberf^afe, ber faft gan3 ber Opern* unb

(E^eaterkunft entftammt : IlTarmor, Hlabafter, (Bolb, Koralten, Safran, Hm»
Bra ; bann ber Befife an (Bleidiniffen, bzn bie (Emblematik barbietet : Palme,

£örDe, Rofe unb Dorn, Pfeile unb 5Icimmen — roie man fie^t, mit jenert

crften Hequifiten treffli(^ übereinftimmenb ; bie Kammer ber (Eonmorte, bie

an fid^ Stimmung er3eugen follen : 3t}mbeln unb Pauken, DTonb unb Itac^t,

ba3U bie antiken (Böttemamen, oor allem Denus unb ITTars — roieberum

3U 0per unb Ballett paffenb. Da3U ein Kanon ft)mbolifd^=t^eatralif(^er (Be^»

Barben: Kufe unb Krönung, $Xndit unb J)infinken; alle anä) toieber noc^ in

metap^orifc^er Dertoenbung. (Enblid^ ein rafc^ ^rgeftellter Reimoorrat mit

Bequemen tieblingsroorten roie bem rr>ol)lklingenben „3mmer^in" ; fefte Ka*
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beulen unb l^^rkömmltdie Rf)r)t!)mcn. 3um Hriabncfaben in biefcm feünft«

liefen £abt)rTnt^ bot \\6) bte Hntit^e[e bar, neben ber bie DoIk$tümIid)e ^äu=

fung nic^t 3U Dcrf(^mät)cn roar. — Unb \o braud)te man cigentlii^, toie an

altrömifd)en Kaiferftanbbitbern, nur immer neue Köpfe in bie feft(te^enben

(Beroanbttatuen einsufe^en.

IDcr jid) biefer Sprache bebient, ift ein Di(f)ter. (Er tut gut, es fid)

burd) ein paar (Bratulationsgebid^te beftätigen 3U laffen, bie er in Hatura*

lien, mit gteid)cr IDare be3a!)It. Hber aud) o^ne bas I)ält bie Solibarität bcr

Poeten gegen btn „Pöfel" unb gegen bie bie beutfd)e Di^tung Derad)tenben

fjöfifd)en aus. Denn gleid^mäfeig fel)lt allen bie innere Solibarität bes liünft=

lerifd)cn Pfli(^tgefü^ls. IDas fie 3ufammen^ält, ift mefentlid) boc^ bas fo=

jiale tUoment. 3ft bie Did)tung ber frü^mittel^od)beutfd)en periobe als eine

geiftlid^e, bie ber mittel^od)beutf(^en Seit als eine ^öfifi^, bie bes 15. bis

16. 3a^r^unberts als eine bürgerlid^e 3U beseic^nen, fo roirfeen je^ ^wav

olle brei Stänbe — befonbers auf bem Boben ber $prad)gefellfd)aften —
3ufammen, roejentlidi aber ift bie poefie bod) als eine bürgerlid)=l)öfifd)c

Did)tung 3U be3eid)nen b. If. als eine fold)e, bie bei bur(^aus bürgcrlid)er

ffirunblage l^öfifi^en tEon anjtrebt. Unb ber „bourgeois gentilhomme" loar

nid)t bloß in Paris 3U ftubieren I IDenn aus ber ge3ierten, lackierten, polier«

ten i)ülle etrt>a in ber (Bemeinl^eit ber E)od^3eitscarmina bie ganse innere Ho*

^eit l)en)orbri(^t, bei bzn bürgerli^en Didjtem, aber aud) bei bem abeligen

Publikum, bann fiel)t man biefe beiben Begriffe in einer gan3 neuen VflU

l^ung oerbunben.

Bei biefer ftarken (Bleid^artigkeit bcr Poeten kommt es auf bie Hamen ni^t

piel an. Daß obenbrein bie Qeimatpror)in3 bzs UTartin ®pi^ — unb fogar

nod) insbefonbere feine Daterftabt Bun3lau! — bie ]^auptfä(^lid)e (Ex^zn-

gerin öiefer Didjter ift, mag i^ncn noc^ toeitcr eine geroiffe Scxmilienä^nlid)«

keit geben: ber f}ang 3um HTelan(^olif^en, au^ 3um (Braoitätifd)en tourbe

6urd) bie $d)idifale Sd^lefiens genährt, bas bamals ber kriegerifd)en Rafe*

reien £ieblingskinb toar. 3mmerl)in laffen fid) (Brabe ber Rei^tgläubigkeit

öuc^ ^ier unterf^ciben, unb glü(klid)eru)eife auc^ folc^e ber Begabung.

Den regten Dur^f^nitt bes ©pi^ianers oertritt Hnbreas (Ef^erning

(geb. 1611 in Bun3lau, geft. 1659 in Roftock). (Eine faft 3U ausfü^rlid^e

IlTonograp^ie ^t eben je^t btn oollen Beroeis für bie Jn^altlofigkeit eines

folgen £ebens geführt, unb für bie Une^t^it ber bic^terifc^en Pofe. Stoar

^t er \idi von ber $(^äferbi(^tung ferngehalten, bie ber Hpoll üon Bunslau
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befonöers bcgünftigte ; aber nad)öem bas oerbu^Ite Kino öer Denus i^n mit

feinen Pfeilen getroffen, läfet er boäf (E^ri}fis unö Dorinöen flehen unö hei-

ratet ein^ oermögenbe IDitro«, voas er einem öer (Bötter ins 0{}r bebäd^tig

motioiert. (Eine grunbprofaifc^e Xtatur fie^t er ben f}auptrei3 ber Rofe in ber

Qeilfiraft i^res Saftes gegen CErkran^ung ber (Balle ; aber bzn IDeingott be»

fingt er tro^ IDecfe^erlin. (Er bringt neue Dersmaße heraus ; er überfe^t als

crfter arabifd)e $prüd|e als Deutfd^er, ift profeffor 3U Roftock unb „roelt*

berül^mt", roie all feine 5i^^unbe ; benn toie Speibel toi^ig bas S^uilleton

„bk Unfterbli^keit eines tEages" genannt tjüi, möcEjte man bei biefen fi^

gegenfeitig krönenben (Eliquen^äuptern oon ber IDeltberü^mt^eit auf ^man^

3ig Uteilen reben. (Er f(^reibt aud^ ein £e!)rbud) ber Poetik, nad)bem er unb

ber Konkurrent tEife fic^ ergö^Ii(f)er löeife eine löeile belauert ^aben, toer

3uerft bem anbern (5elegenl)eit geben roerbe, il^n aus3uf(f)reiben. Dann gel^t

er ba^in, als toäre er nie getüefen. Hur etroa ein paar neu gebilbete (Epi»

tlfzta — roie „entforgte tta^t" — mag man i^m mit Baefecke 3um Derbienft

anrechnen.

Hber aus ber 3a^t foIcEjer ttadjläufer ^eben fid) 3tt)ei roirMid^ bebeutenbe

f(^Iefif(^e Poeten heraus : Paul Sl^niing unb Hnbreas ©rr)p^ius.

pauI Sl^niing (geb. 1609 3U J}artenftein im Doigtlanbe, geft. 1640 in

Hamburg), oon (Beburt kein Sc^lefier, ift bznnodi einer ber be3eid)nenbften

Dertreter ber „Sd^Iefifd^en $cf)ule", gerabe roeil er ba3U gefc^affen fc^ien,

über fie ^inaus3Utüa(f)fen, unb fi(f) il)r bod^ gefangen gab. Seine melan^o«

lifc^e Stimmung beruht 3um tEeil auf bem (Begenfafe ber poetifcf)en Jnbi-

mbualität gegen eine unpoetif(^e 3eit ; aber 3um tEeil boc^ aud) auf feinem

ftarken männlid^en unb nationalen (Empfinben. IDenn er über bie „änbe»

rung unb 5urcf|tfamkeit jefeiger Deutfc^en fpri(^t" (unb fi^ am S(l)Iu6 ein*

begreift, roie S^^^^^iG^^^t^ i^ ^^^ Strafgebi(^t „Deutf(^lanb i(t J^amlet":

„Bin \6) bodi felbft ein Ztil von bk, b\x ero'ger Sauberer unb Säumer'' !),

bann bringt burd) bie !)erkömmlid|en Sormeln ein neuer fd)arfer tEon. lüenn

er ein geiftlic^es £ieb bid)tet, fo ^at bies „3n allen meinen Zakn" faft me^r

no^ ben alten feften Klang ber £ut^erifd^en als ben meinen ber neuen Kir*

(^enlieber. tDenn er \\ä) felbft anfprid^t: „Sei benno(^ unoer3agt: (Bieb

bennodj unoerloren .

.

,"
; toenn er in bem Klagelieb auf 0pi^ fi(^ ru^ig

neben i^n ftellt ; roenn er in öer ffirabf(^rift, bie er fic^ felbft gef(^rieben, mit

ftol3em Selbftgefül^l feine ausermä^lte Ba^n befd^reibt — fo füllen toir

iDO^l, es ift ein anberer (Beift aTs all bie 5indielt^aus unb Krell, bie er preift
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oöer öie i^n preifen. Die $elbftbetra(^tung beginnt \\6} 3U regen, aber bie

bicfee Sormelroanb läfet jie md)t roeit kommen.

Denn bies ift bas Bejeic^nenbe : biefe ©cneration Ifaik alles Stauen oer»

lernt; bas innere toie bas äußere; [ie |a^ überall nur, roas Kated^ismus

ober Poetik oorf^rieb. 5^ß^i^9 ^^t ^i^ feltfame 6efanbtfd)aft bts ^ersogs

Don Qol[tein nad^ Perfien mitgema^t, Don ber Rbam ®learius(1599—1671)

ber Spracfjkunbige ber (Ejpebition, [eine kö[tlicf)e IDiebergabe con Saabis

Hofengarten (1654) mitbrad^te, tro^ tEfdjernings Überfe^ungen ber erfteBe-

roeis, ba^ ber ©ksibent für bie Kunft b€s 0rients u)irklid)es Derftänbnis ge»

mann. S^^niing, ber Hrst ber (5efanbtfd)aft unb i^r offisieller Did}ter, liat

auf ber langen Reife (1633—1639) oon feinen 646 (Bebid)ten einen ftatt=

li^en Ceil oerfafet. Hber ob er bie große Stabt tlToskau befingt ober „bcn

luftigen S^^^^^ Hubar", bie Trauben unb Pfirfid^c oon Hftrad)an ober

bie IDolga — nirgenbs eine Spur oon „£okalfarbe", oon Hnfd)auung, oon

Eigenart ber (Erfaffung ; es ift fd^on oiel, roenn einmal ber „Koffake" ge»

nannt o^irb. (Er kommt in fdiroere Seenot — unb nadj^er l^ai Heolus ge»

blafen. „Die gefrorene IDintcrroelt" 00m Kafpifdien Hteer roirb genau fo

opern* unb ballettmäßig 3ugerid)tet, roie bie (Beburtstags= unb £iebesge«

biegte oon ber Rofen ITtild^ unb Blut, Deild|en unb tEaufenbfc^ön buften:

3upiters fapp!)irncr Saal

(I)ffnct feine gülöne Pforten,

Der öemantnen £üfte 3af)I

Bri(f|t Ijerfür aus allen ®rtcn.

3uno je^t if)r buntes 3elt

3n öas gülbne Sternenfelb.

„Um 3U begreifen, ba^ ber J}immel blau ift brauet man ni^t um bie

.IDelt 3U reifen", fagt (Boetl^e ; aber Sl^niing barf eben als Dichter nur bie

oorgefc^riebenen Dekorationen toa^rne^men

!

nid)t anbers in ber Sorm. Sincgrefs Sammlung ^at i^n angeregt unb mit

bzn erften ©pi^ianern teilt er noc^ eine toirklidie 5ormempfinbung ; feine

Poefie gel)t oft aus bem R^t)tl)mus ^eroor unb biefer kann felbft bas Sonett

liebartig geftalten. Hber thtn — es muß ein Sonett fein ; es muffen Hlejan-

briner fein. Unb fo finb bie (Eeutfi^n Poemata (1642) biefes tapferen ITTan-

nes unb o)irklid)en Did|ters auf loeite Strecken bodi nur— oorf^riftsmäßige

poefie unb b«r fd^toülftigen „(E^rengebi^te" toürbig, bie — toie 17 Debi-

kationen — feiner Sammlung beigegeben finb. IlTan atmet auf, toenn unter
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öem ffiratulattonsqualm einmal örci Damen |e(^s nette einfache Ders^n
f(^icfeen.

Was xx>k öen meiften Talenten ber Seit auc^ 5^^n^^i^9 fel^Ite, bas be«

[aß 6n}p^tus allein : inbioibuelle (Empfinbung — unb Jö^i^^^it ber (Ent=

roicklung.

ffioebel^e l^ebt ^eroor, ba^ Hnbreas (Dri^p^ius (geb. 1616 3U (Biogau,

ge[t. 1664 ebenba) im tEobesjal^r S^akefpeares geboren rourbe; roir finb

i^ut boc^ geneigt, btn £t}riker 0rt)pl)ius minbejtens neben btn Dramatiker

3U [teilen. Diefen madjen eigentli^ nur feine Derfu(i)e merktüürbig ; bem

£i)riker i(t Bebeutenbes gelungen. Rnäf er i[t oiel gereift unb roäre bei»

na^e nadj Upfala einem Hufe gefolgt, blieb aber bann bod) als Sijnbikus

ber f^lefifd^en Stänbe (feit 1650) in fe^r angefe^ener Stellung ba^eim —
roie Jjofmannsujalbau unb £o!^enftein bie bid^terif^e lEätigkeit, burc^- per=

(önlid)e IDürbe ^ebenb.

Bis fein So^n d^riftian, felber ein re^ter fc^lefifc^er Dur^fc^nittspoct

unb bes^alb faft berühmter als ber Dater, beffen JLtut\ä)<t :(Bebi^te (1698)

l^erausgab, eröffnete er ben äroeiten Banb, ber bie £r}rik bringt, mit

ben „Kirc^l^ofsgebanken". Das ift rec^t; bie tiefe UTeland^olie biefer „Had^t*

gebanken" 5eugt für (5rr)pl}ius^ IDefen nic^t minber als bie oerstüeifeltc

Spa^aftigkeit feiner £utt[piele. Z^n packt roirklid^ ber j3.ebank^ ber Der*

gängli(^keit, mit bem fo üiele fonft nur fpielen:

Die £ippcn, öic es feunbgetan,

Die ^änb', in bie es feommcn,

Die Hugen, bie es fdjauten on,

Die ©Ijren, bie es oernommcn,
Sinb jtumm, jinb la^m, fitib blinb, jinb taub

Unb alles eine fjanbooll Staub.

So läßt er fpäter einen (Belel^rten feine le^tc Hebe aus bemffirabe galten:

„tDie eitel ift, toas ^o(^ roir f(^ä^en !" unb bas ift ein £ieblingst^ema aud^

ber mit befonberer Sorgfalt ausgearbeiteten Sonette. IDentt er eins ber ^äu*

figen lErauergebidjte auf bzn Zob b^s Kinbes eines 5i^^unbcs ju mad^n ^t,

fo arbeitet er nic^t roie fogar Sl^ming mit ber tEatfad^e, ba^ aud^ ber tEurm

oon Babel unb ber Koloß oon H^bos untergingen unb mit bem ocrbrauc^»

ten Sinnbilb bes pi)önij, fonbern er erf^rickt, ba^ fogar bie Kinbcr, „(Bot*

tes £uft", nieberbrec^en. (Er ift in ber Jorm t)on Jl^mings £ei(^tigkeit roeit

entfernt, unb feine geiftli^cn „Beifd^riften'' klingen 3urDeilen toie unfrei«

willige p.arobien ber 3tDei3eiler Sdjefflers; aber eine eigene (Empfinbung
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Dcrieugnet \x6) nie. So i|t es öenn aud) bcseic^ncnb, ba^ 6er fromme prote«

[tant von bzm Jefuitcn Balbe (Einroirkungen erfuhr unb i^n über[cfet l^ai

;

benn Halbe ift gleidifalls ein UTann eckten perfönlid)en (5efüf)Is.

Dies aber ma^^te i^n au(^ entroicJiIungsfä^ig. Z^ ^iner ergebnisrei^eti

Hrbett fyxi DTan^eimer nid)t nur bie brei (Epod)en feiner Did)tung (^arafe=

terifiert — tlai^ai^mung ber l)errfd)enben ITtufter; inbioibuelle periobe, in

ber „ein mäi^tig erregtes (Befühl bie Schranken 3U bur(f)bre^en [ud)t, bos

Sonett Iijrif^er machen tDill" unb er fo „3ur pinbarifc^en ®be, 3U bem

r^etorifi^en S^^h ^^^ Kird)fy)fsgcbanken unb jiJilicfelid} in konfequent auf*

(teigenber 5orm 3ur ICragöbie kommt" ; (Erjtarren unb Sd)U)anken 3rDif(^en

nTatt{}eit unb Sdiroulft. Sonbern er liat anä) nad)getDiefen, toie (Bri)pt)ius

an feinen 0ebi^ten arbeitete, ben HusbruÄ 3U immer ftärkerer £eb^aftig=

keit, 3U immer perfönlidierer S^^^vljeit 3U fteigern fud)te; freilief) nid)t o^ne

SUtoeilen 3um Sd)iüul(t ober 3ur Dunkelheit 3U gelangen. Hber bas mad)t i^n

uns rocrt: roenn nid)t gerabe unter taroen bie cinsig fü^lenbe Bruft, ift

er bod\ unter btn Selbft3ufriebenen bie einsige „kämpfenbe Seele".

Bei öen meiften aber gibt es keine anbere €ntn)i&Iung als bie ber Stet*

gerung überlieferter IHet^oben unb ber Häufung oorgefd)riebener Kunft*

mittel.

So entftc^t bie ,,galante Zvixik", bie uns ITT. 0. IDalbbergs treffli^e Hna«

Ii)fe fo überfid^tli^ öorlegt, unb beren I)auptfäd)li(f)es Kenn3eid)en ber ,,fcf)le*

fif(^e S^iDulft" ift. ttatürli(^ I^at man neuerbings aud) ben too^leblen I)errn

(E^riftian ^ofmann oon J}ofmannsrDaIbau (geb. 1617 in Breslau,

geft. bafelbft als Präfibent bes Hatskollegiums 1679) ,,gcrettet" unb roirb

morgen ben ni^t minber l^oc^eblen Daniel dafper oon £ol)enftein(geb.

1635 3U Itimptfc^ in S^lefien, geft. 1683 als Sijnbikus in Breslau) ber

gleii^en lDol}ltat teill)aftig roerben laffen. 3d) fürchte, es loirb ni(^t lange

Dorl^alten. ^ofmannsroalbau mag in bem Kunftmittel ber poetifierenben

(Epitl)eta eine getoiffe Dirtuofität befi^en, £o^enftein in ber £}äufung unb

Steigerung eine erftaunlid)e Unermübli^keit — roir roollen es lieber boäi

nur für Kunft^anbrüerk l)alten unb nit^t für poefie, loenn es lautet

:

3n6ej|cn feuchtet boxt mit öcn betauten 5109^1^^

Der 3UÄcr|ü&e TDejt bie XDiefe, öic fojt Iec^3t.

ober

5Iorol beine RojcniDangcn,

Der bejeelten Cüien Sc^ar,
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Die auf allen ©lieöern prangen

Xlnb bas go 16geflammte J^aar

Sinb 6ie ftraftcretdjen Saiden,

So mi(^ öir 3um SWaoen madjcn.

XDcröen fie nun gar nod^ lüftern mb 3u>ei5eutig, fo finb fic boppelt uner«

tragli(^ in jener UntDal^rl^aftigfeeit; bte faules Q0I3 mit (Bolöpapier um"

feleibet. Qofmannsroalbau kann tDenigjtcns ha, too bie £iebe gar nic^t in

Betrad^t kommt, fein beträcf|tli(^es So^n^talent roirkfam entfalten ; £o^en«

[tein aber i(t nie etmas anberes als bie unfreitoillige Selbftparobie ber Sd^le«

fifc^en $(i)ule.

(Etroas beffer hielten fic^ bie Did^ter ber Sprac^gefellf^aften b. ^.

biejenigen, bei benen ber Hlleinf)errfd)aft oon ©pifeens Regulbuc^; no^ an»

berc (Elemente cntgegentoirken konnten. (Es finb meift oielgefi^äftige HTän«

ner, bei benen bas Di(^ten me^r als pflid^tgemäfee ttebenbefd^äftigung ^er«

portritt, bie aber aud) bies oielfeitig betreiben. (Es toar ja eigentli^i fd)on

ein Hbfall üon (Dpi^, toenn S^^n^ittg nur Itjrifc^e (Bebid)tc, (Brt}p^ius nur

foI(i)e unb Dramen f(^rieb. pi)ilippoon3efen(1619in Prirau bei Def«

fau geb., geft. 1689 in E)amburg) ift t)or allem gerabe Homanbic^ter, aber

CLüdi £i)riker ; unb bü\m tut es roe^, roie bas einfa(^e (Bemüt bes etroas oer«

brel^ten aber kinblic^^ reinen UTannes \i6) metrifd) unb ftiliftifd) abquält.

Johann Rift (geb. in (Dttenfen 1607, geft. als Paftor 3U Xöebel an ber

(Elbe 1667) ift im (5egenfa^ 3U i^m ber praktifc^e Ittann, ber alles auf

feinen Hul^m unb rDol)l au^ feinen Dorteil einrichtet; übrigens mit fo gro»

gern (Erfolg, ba^ bie ftrcngkatl^olifc^e Kaiferin bebauerte, ba^ bas Seelenheil

eines folgen Poeten nid^t 3U retten fei. (Er ift nid^t o^ne Calent unb tDcig

aus feinem £uftgarten, bzn er 3ur Berühmtheit hvaä)tz, mti 3U er3ä^len.

Hufri^tige (Empfinbung fel)lt il)m roenigftens bann ni^t, roenn bie erfd^üt»

ternbften Dorftellungen fi^ an il)n ^eranbrängen toie in bem oieberbreites

ten S^aufpiel com Stieben toünf^enben Ceutf^lanb (1647) mit feiner fc^au«

erlief roa^ren tlitebignette, wo bas auf bzn Knien fle^cnbe Deutfd^lanb

oom Spanier, S^<^^^o\zn, Sc^roeben unb Kroaten mit ben tDaffen bebro^t

rairb ; ober in feinem berü^mteften Kirc^enlieb : „0 (Etoigkeit, bu Bonner«

XDort, bu S^toert, bas in ber Seele bol)rt." Doc^ f^on i^ier ift be3ei(^nenb,

xok raf(^ ber grogartige Hnfang in feelenlofe Deklamation fü^rt. Jm 6!runb

ift er eine profaifd)e ttatur, unb feine Profafc^tiften, Dorläufer ber Utora«

lifd^en tDod^enfd^riften in bem beinai^ periobifd)en (Erf(^einen unb ber nü^«
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temen (5e[prä(f)setnteilung 3tDccfeöicnIid)cr £e^rcTi, finb öurd) öen greifbaren

Jn^alt bas Befte, was er l)tnterliefe.

3oI}ann pi}tlipp f}arsöörffcr (aus Hürnberg 1607—1658) ift eine

feeinesu)egs unbebeutenbe perfönlid)keit. IDenn 3cfen bie tCeutf(^ gejinnte

(Fenoffenfd)aft gan3 in ben Dienft feiner beutfcf)tümlid)en unb aucf) beutfd)«

tümelnben Cenbensen jtellt, Ri(t ben (Elbfcfiroanenorben nur in bzn ber

eigenen (Eitelkeit, fo liegt bem feunftoerftänbigen nürnberger Patri3ier roirk«

(i^ an ber Did)tung. (Deroig, ber gro^e ©önner bes Kunftgeroerbes fafet

bie Poe(ie aud) nur als ein fold)es; unb tnenn ber „poetif^c Crid)ter"

(1648—1653) berüd)tigt blieb, obrool)! er fid) Don 3efens „^elicon" (1640)

ober ben Poetiken ber Bucf)ner, (Ei^, tEfcf^erning kaum grunbjä^li^ unter«

fc^ieb, fo liat man bod) ricf)tig herausgefühlt, toie fd)on biefer (Eitel bas llTes

d^anif^e, Ejanbtöerksmä&ige ber Didjterf^ulung unterftreidjt. Hber in bem

falfc^en Begriff ber £el)rbarkeit ber poefie liegt immerl)in ein (5egengerDid)t

gegen ben Stanbesbünkel ber „befferen Kreife" unb eine (Er^ö^ung bes Hn»

fel^ens ber „Kunft" (u)eld)es IDort \a eigentlid) nur bas (Belernt^aben he»

beutet !) in ben Hugen einer Seit, bie bas IDiffen fo fjoc^f^ä^te.

Qarsbörffer gibt ber poefie cttoas Don bem gefellfdiaftlidjen Charakter

3urück, bzn fie im brei3el)nten 3al)rl)unbert befag ; unb gleid)3eitig fu^t er

bie all3ubünne (Brunblage ber 3eitgenöffif(f)en Did)tung 3U oerftärken, inbem

er in „(5efpräcf)sfpielen" (1641—1649 3uerft bem (Eitel nad) nur für bas

Srauen3immer beftimmt) allerlei intereffante (El)emata 3ur Diskuffion ftellt,

fpäter il)nen (1652) btn „(Broten Sc^aupla^ iämmerlid)er lTrorbgefd)id)te"

folgen läfet, bas neue 3ntereffe ber 3eit für Kriminalpfi}d)ologie aufmerke

fam beobac^tenb. Der (Erfinber bes IDortes „germanifd)e Philologie" (1646)

fül^rt aud) 0pi^ens S^^ßi^ö^ on ber Dorgefd)id)te beutfd)er Dii^tung fort.

Hls ©rganifator überragt er all bie anbern Dereinsgrünber ; toas i^m aller»

bings burd) ben gefd)loffenen Hal)men ber nürnberger guten (Befellf(^aft

erleid)tert rourbe. Hber bem entfprid)t freilid} aud) jener fpielerifd)e Kling-

klangd)arakter ber pegni^fd)äfer, über ben faft nur i^r ^auptpoet, kein

nürnberger, fonbern (roie Sl^n^i^ig) ein $ad)fe hinausging: Johannes
Klaj (1616 in IHeifeen geb., geft. 1656), bem £em(^e, oielleic^t boä) 3U

günftig nad)rül)mt : „bie Raumpl)antafie ber bamaligen Jtaliener — Did)«

ter unb ITtaler, tDeld)e in ben J)immeln um^erfd)n)ärmte, erfaßte aud^ Klaj ;

l}ie unb ba tDetterleud)tet feine pi)antafie bur^ bie Unenblic^keitcn. i(Be=

roöl)nli^ aber l)ebt ber Bombaft bann an".
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lltit 5em Königsberger Di(f)terkreife rü(fien tüir |ci)on öid)t an jene

!(5ruppe ^eran, bie ben IDein bes ©pi^ianismus burd) bas XDajfer ber Dolks*

tümIid)Pieit „temperieret" — toenn töir lOaffer unb IDein nic^t lieber um*

geftel^rt anorbnen toollen

!

Simon Daä) (geb. 1605 in ITtemel, feit 1626 in Königsberg, röoer 1639

Profelfor ber poefie lourbe; geft. 1659) i|t eine ru^ig freunblic^e, etroas

fcf)rx)ä(^Iid)e Hatur ; ber erfte in jener betrübenben Hei^c kranker ober kränk-

licher beutf(^er Stubenpoeten, bie oft oon ber toenigftens poetif(^en Sd)tDinb*

fu(^t, suroeilen aber auci^ oon gelehrter ^artleibigkeit geplagt roerben unb

beren (Engbrüftigkeit eine milbe fentimentale £i)rik roie bei J}öltr} ober eine

kur3atmige £e^r^aftigkeit toie bei (Bellert entfprid)t. Daä) ^at beibes. Unb
toenn i!)m, roie bem üiel probuktioeren Rift nur ein £ieb bie Unfterblic^kcit

(i^ert, fo fte^t es au(^ bamit töunberlid}. Den tüirkfamen Hnfang oon

„ännd)en t)on (E^arau" ^at er einem kleinen Di(^terling entlehnt (5- lOer«

ner: „£iebfte Dorinbe mein einiges Bilb, bn bift mein Jjoffen, mein ILröften,

mein Sc^ilb'') ober minbeftens H]^r)t^mus unb Hufbau i^m na^gebilöet.

Dod) bies mit (Dlüdi. Dann ge^t i^m ber Htem aus unb rei^t ftillos — tüir

fprad)en es f(^on aus — l}ilft bem urfprünglic^ im Bauernbialekt oerfa^ten

£ieb balb ber alte properß nac^ unb balb bk neue (Emblematik. Do(^ ge=

lingt bei biefem ITTaskenfpiel eine anmutige (Befamtmirkung unb ein (Dcbid^t,

bas nur ein bejtelltes J}o^3eitscarmen roar, ift unferer naiüeren Huffaffung

ein ntufter fc^Iii^ten £iebesbekenntniffes geroorben.

Daä) ftanb 3U bem (Broten Kurfürften in fe^r guten Besie^ungen; aber

eine perfönlic^e ITac^tDirkung b^s erften bebeutenben Surften, bzn Deutfc^*

Tanbs überreid)er 5ür(tenftanb (Hlajimilian üon Bar}ern ettüa abgerechnet)

feit Karl V. ^eroorgebrad)t ^atte, roirb man bei i^m fo roenig finben als bei

SIcming einen Statten bes ITtorgenlanbes. Dagegen 3ei(^net etroas anberes

i^n unb feine S^^^^^^, H. Robertin (1600—1648), Qeinric^ Hlbert

(1604—1651), ben Reffen bts großen Iltufikers Qeinrid) Säiü^, 3. p. n;ife

(aus £iegni^, 1619—1689), bzn ^Theoretiker bes Kreifes aus: bie enge

Be3ie^ung 3ur RTufik. (Es ift kein Sufall, ba^ ein fo fingbares £ieb Simon

Da(^ berül)mt gemacht ^at.

(Enblid^ aber ift an i^nen nod} 3U rühmen, ba^ fie trofe freunbfc^aftli^en

3ufammen^altens Dom ©rbenftiften abfa^en. Darin lag keine ©ppofition

gegen bie Sprac^gefellfc^aften, aber bod^ eine geroiffc Selbftänbigkeit gegen-

über ber tlTobe. So ift man bei i^nen überhaupt in befferer £uft: ba Simon
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"Dadf, öer HItpreufee, feinem £anöes^errn, 5em Kurfürften, roirklidi mit per»

fönlid)er 3uneigung sugetan war, ^at feine (Bratulation nid)t gan3 btn muf«

ftgen VLon 5er angftDoIl um gnäbigften $cf)u^ bittenben (Bratulationspoefic.

Unö roenn es anä) vkl^aä) beliebt tDar, fid) roie in italienifd)es oöer {^llän*

5ifd)es Koftüm, fo and] einmal in öeutfc^e Dolkstra(^t 3u brapieren, fo klingt

bod} töirkli^ aus bem „änn^en von C^arau" me^r als ^erablaffenbe Rn^

paffung.

Bas Dolkslieb felbft lebte ja fort unb roucf|s na^ ; unb 3umal aus mufi&a»

lif(^em Jntereffe fing man fd|on an 3U fammeln, toomit bereits in ber Hc«

formation$3eit (1539—1556) ber nürnberger Hr3t (beorg Sorfter einen iixäi*

tigen Hnfang gemadjt l)atte.

Unter biefer mufikalifcf^en Pflege auf ber einen, unter bem 3une^menben

(Einfluß von 5lugblatt unb Bu(i^ auf ber anbern Seite entroickeln fid| nun

Dom Hnfang bes fed)3el)nten 3a^rl)unberts an 3rD€i Hebenformen bcs Dolks«

liebes, bie beibe im fieb3el)nten 3U ooller UTadit aufftiegcn.

Das l)iftorifd|eDolk$lieb öerftummte, roie mir ial)en, nie oöllig ; in alt»

F)0(f|beutf^er 3eit rettete es fid) ins £atein, in mittell)o^beutfd)er erfd)eint es,

ftark ftilifiert, als Kreu3lieb unb lEotenklage ; bann mad|t es ben (Eannl^äufer

3U feinem gelben. Hber all biefen (Er3eugniffen in beutfcf)er $prad)e l}aftete

mel)r Dolksliebmäfeiges an als (5ef(f)id)tlid)es : roie bas Dolkslieb oertDcilen

fie auf bem n!i:}pifd)en, l)alten ®rt unb gar Seit unbeftimmt, meiben bas Por-

trätmäfeige. tlun aber toa^t bie Dollisballabe oon neuem auf ; benn toir finö'

ja roieber in einer Hnfangs3eit, n>ie bie ^age ber !)elbenfage eine roaren.

IDas roir nun „l)iftorifd|es Dollislieb" nennen, ift ein Stoittergebilbe : oon ber

Hrt bts Dolksliebs l)at es Stil, tEon, ITtelobie ; Don bem 5lugblatt aber bas

Jnbioibuelle, i}iftorifd)e, man möcf)te fagen lDiffenfd)aftlicf)e. 1345 roirb in

Qollanb, bas oor allem bie (Battung aufgebrad)t l)at, ein £ieb auf ben Dolks»

fül)rer Jacob oan Hrteoelbe gefungen ; aber bie (Erroä^nung bes Iltontags,

an bem er ermorbet rourbe, ift nod} bas einsige Datum, unb aud) fie roirb

nur ber (Erinnerung an bzn „fd)limmen ITTontag" oerbankt. Das berül)mte

£ieb auf bie S(f)lad)t oon Sempad) (1386) nennt oiele Hamen, Mn Datum.

Hber 3ur Seit bes Bauernkrieges l)ei&t es „Had) (Tlirifti fünf unb ^wan^iq

unb fünf3el)n^unbert Ja^r" ; ober oon bem König £ubrDig Don Ungarn : „(Er

roar bei sroansig Jahren". ITatürlid) ift bas nur ein Übergangsmoment:

als bie £ieber nur nod) burd) ben Drudi oerbreitet roerben, ift fold) Datieren

überflüffig ; es roirb mandjmal fogar burd) bie rein f(^riftlid)e Künftelei bes
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Hnagramms gegeben roie in einem Klagelieb auf UTagbeburg (1631): in

einem Sprud) toerben in lateinif^er $d)rift Bud)ftaben (M, C, D, I u|ro.)

]^en)orgel}oben, bie gufctmmen bie 3fl^^^ßS3aI}l ergeben. So rocit Tratten fi^

öiefc „Relationen" Don bem rein münblii^en Dortrag entfernt ! — 3mmer
aber i[t für bas eigentlich I)i!torif(^e Dolkslieb bie genauere Hngabe be«

3ei^nenb roie bie Brücke im Prins (Eugenlieb ; oft [eltfam ftilifiert ins Bai*

laben^afte

:

Der (Engel (Bottcs jtunb uns bei

Unb füfjrt uns burdj 3toet £ager frei

3ns Dorf gen ©ttersleben (1551).

(5'enauc Huf3ä^lung ber beteiligten Surften, genaue IDiebergabe ber ein«

gef(f)lagenen IDege, mand)mal aud) 3al)lenangaben — fo ge^t bas ^iftorifc^e

Dolfeslieb allmä^lid) üöllig in bie gereimte oeitung über, roo ni(^t ein ftarker

tEon ber S^eube ober ber Klage nocf) bas £t)rif(^s(Epi[(^e rettet. Jebcnfalls

aber blieb es immer etroas „(Befc^riebenes" ; oon ber unbcbingten 6leic^^dt

Sroif^en Publikum unb Did)ter, bie bas e^te Dolkslieb aus3ei(^net, oon bem

(Einbruch, als roäre es auf frif(^er tEat gefungen, ^aben biefe Beridjte eines

ein3elnen an bie aufgeregt wartenbe IlTenge nur feiten etroas beroa^rt.

Kunftbid)ter finb es benn au(^ geroefen, bie uns fpäter töieber bie beften

„^iftorif(^en Dolkslieber" fd)enkten: (Bleim, IDillibalb Hlejis.

Derlor alfo bas Dollislieb unter ben J}änben ber „Beric^terftatter" nur 3U

oft feine li)rif(^e Kraft, fo toarb biefe bagegen gefteigert, roenn man bas mu=

fikalifd^e (Element herausarbeitete. So entftanb um 1600 als ein Dollislieb

Ijöljzxtx (Battung bas „6efellf^aftslieb". (Einfädle £ieblein, alte ober neue,

iDurben 3U fran3öfifd)en, italienifc^en, ein^imifd)en ITTelobien gefungen als

„niabrigale, Kan3onetten, UTotetten, Dillanellen, (5alliarben, (Eouranten,

ITeapolitanen unb toie fie alle l^eißen" (fo fagt Sc^erer). Hls Publikum toirb

ober nid)t bas „Dolk" oorausgefefet, fonbern bie „®efellfc^aft''.

Diefe Kunftübung nun ift eine Dorausfefeung für jene „gemäßigten 0pi^ts

öner", bie befonbers im Säc^fifc^en, buri^roeg aber in Horbbeutfd^lanb i^ren

Si^ ^aben, toenn auc^ ein Regensburger unter i^nen ift;, roie unter ben

Kürnbergern ein ttteifener.

Sie finb fc^toer 3U unterf^eiben. Hllen gemein ift bie Derbinbung f(^le=

fif^en Bombaftes mit oolkstümlic^eren (Eönen, bie Beöor3ugung ber fing«

baren £ieber, auc^ ber J)umor, ber (gan3 gegen 5tet)tags (E^arakteriftik fei»

ner £anbsleute !) ben Sd^lefiern abgel)t — gerabe auc^ bem Komöbienbi^ter
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i3xTjplims\ Hus £eip3ig |inb (E^riftian Bre^mc (1613 geb., eis Bürgcr-

meiftcr von Bresben geft. 1667) unb 3o^ann (Beorg $(i)od| (geft. 1640),

aus Sxtihtxq, Davib Scfjirmer (1623—1682), ein S(^üler 3efens; aus

£ü^en (5ottfrieb 5int^ßlt^aus (geft. naä^ 1647); aus ITTül^aufen in

^^üringen (Ernft (E^riftop^ i)ombuTg (1605—1681), aus (Erfurt ber Be»

beutenbjte, (Eafpar Stielcr (1632—1707). ITTan fie^t, es ift faft eine

lanbf^aftlic^e (Druppe toie bie $d)Ie[ier. Da3U kommen sroei ttorbalbingier

:

Sac^arias £unb (geb. 1608 im S^Iesioigf^en, geft. 1667) unb Jakob
S(^tDiger aus Hltona (geb. um 1630, geft. nac^ 1661), So^n eines reichen

Bauern, unb enbli^ ber fef)r frudjtbare (Beorg (Brcflinger aus Regens*

bürg (geb. um 1620, geft. um 1677), ber als ITotar in i)amburg lebte unb

als erfter oon bem benad)barten Rift 3um Did|ter gekrönt tourbe.

Die £eip3iger liat lOitkoroski eingeljenb d)arakterifiert. 5inckelt^aus, be«

merkt er, betont fd^on in bem (Eitel feiner Sammlungen („(Befänge", „£ie»

ber'') beren Singbarkeit unb feinen IDiberfprucf) gegen bie ^od)trabcnben

„Pocmatas" ber 0pifeianif^en 0rtl^obojie ; roie er benn aud) an (Eönen un»

geroö^nlid) rei(^ ift. Hber feinen S^cunb Breljme htl^anbtlt ber (Bef^ic^ts*

fd^reiber bes geiftigen £cbens in £eip3ig oiel 3U günftig, biefcn in Qumor unb

nXetrum gleid) plumpen (Befellen, 6er oon feinem „oerfoffenen £ieb" fpric^t

— XDobei man bod} fein eigenes fd)önes IDort 3itieren möci)te : „ITtiftgabeln

braucht man nit ba^ man l)ängt Krän3e bran V 5ür bie (Büte feiner Derfe

eine Probe:
£lls fein Ccbcn bcjjcrn follt

Bambo öcr Bcfd)et6cnc,

(Et fajt lieber ipred)en toollt

(Db tljet il^m ni^t ttmas mif] .

.

.

Sc^irmer ift nur äußerlich mufikalifd^, Doller metrif^er Disharmonien,

mit finnlofen Reim^ufungen ; fpielerif^ in ben Hamen feiner „Rofengc*

büfd^e" (1657), ido Rofabore, Rofilis, Rofetta auftreten, unb bamhtn xok»

ber com Qumor bes Bären

:

Deine Itas ijt faft fo lilein,

HIs ber Rüjfel an 6cm ScfjrDein.

Diel melobif(^er ift Sc^toiger in feinen „£iebesgrillcn" (1654), ber übri*

gens mit S^irmer bie neue UTobe teilt, ber (Beliebten „f^u)ar3braunes''

^aar 3U3uf^reiben — foli^e tluancen beglücken bie Beitoortiäger. (Breflin-
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gcr (Sciabons tDeltltd^« £ie6er 1651) ift 6er Icic^tefte; flüffig, bcrocglii^,

reimrei(^, im Jjumor — etroa in 5er übli(^en $d)ilöerung bes roeibli(^en

I)ä61ici^kcit$t5eals •— anä) nic^t gefi^mac^DoIIer als bie anbern. Hber ber

tDirkIicf)e Did)ter unter i^nen ift Ca fpar Stieler, bem Köfters S^arffinn

öic namenlofe, früher Sc^ioiger 3ugefd)riebene „6e^arni(d)te Denus" (1660)

gefiltert }]at Diel herumgetrieben, roie faft alle biefe Poeten— aucE)Bre-^me

^tte Kriegsbienfte getan — i(t ber Stubiofus aller S^kultäten, ber Kam«

mer'£e^ns» un5 Kriegsfe^retär, ber Solbat unb 0ffi3icr erft in ber sroeiten

Qälfte [eines £ebens 3ur Poefie gekommen : ben „Spakn", ber erft fpät 3ur

Di(^tung gelangt, nennt il)n bie S^^ud^tbringenbe ©efellfd)aft. So hommt er

aber au^ in ber „(5e^arnif(^ten Denus ober £iebeslieber im Kriege gebic^tet"

mit neuen (5efangmeifen „3U fingen un5 3U fptelen gefegt oon Siliöor bem

Dorfferer" (b, ^. (Erfurter) ber ITTufe mit bemfelben ftürmifiijen (Eifer cnt*

gegen toie ber Denus ; im Sturm geroinnt er ben ITTinnefolb. Rn biefe raf(^

toec^felnben Hofilis unb Dule, Rubelldjen unb titele — vitan fielet auci| ^ier,

roie bie feuriofe galante ttamenroalil bem mufikalifd^en Bebürfnis bienen

muß! -— mö(^te man f^on e^er glauben als an bit jener Poeten, bie 3U

reimen beginnen, ba fie tio(J) auf bem Ste&en reiten. 3töar roenn er feine

£iebe beteuert, rebet aud) er in ber offi3iellen Spradje unb in bem fiebenten

3e^n feiner (Bebid^te, bas nid)t ol}ne (Bruno „bem unbe^obelten unb nacken»

ben 6artengöfeen Priapus" geioibmet ift, ^ei^t es in einem re(^t bebenHi(^'en

„ltad)tglüdi" oon 6er im Sd)laf atmenben (Beliebten:

Sie 30g 6cn fü§cn 3immetgei|t

Balb ein, halb Ijaudjt jie iljn 3urü(fee

unb na(^l)er berül)rt bes lUonbes Demantftra^l i^^re Htarmorglieber. —
Hber roenn er ni^t 3U roerben ^at, fonbern gegenfeitige £iebe unb (Benu§

fd)ilbert, ba ftimmen Jn^alt unb Sorm, Spra(^e unb ^on qan^ anbers 3U*

fammen. Seine gerabe auf bas 3iel losge^enbe (Energie bes Husbrudis, bie

Unmittelbarkeit ber (Empfinbung Ifdbtn bann etioas in biefer 3eit gan3

(Ein3iges. — So l^at er benn auc^ nic^t, roie fo oiele anbere, eine toeitcrc!

Poetik üerfa^t, fonbern mit geroo^nter (Energie aufs 3iel ge^enb ein VOöt-

terbui^, bzn „H^eutfdien Sprad)fd)a^" (1691); roas bie Hkabemien unb bie

Spradigefellfc^aften langfam ober gar nic^t Dollbrad)ten, leiftete ber eine.

Diefe anbern aber, bie Bud|ner unb (Bireins, Sd)erffer unb IDaffer^un unb

toie bie Berühmtheiten noc^ alle ^eifeen, ^aben nur tr)pifd)e Bebeutung. IDer
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wirb nod^ all 6ie (Bolbfdjnittlijriker 5es 19. Ja^r^^unberts aufsagten? Diefe

Pergamentlijriker finö geleierter, 3ä!)er, aber tDaf)rIi(f) nid|t be[|er.

Das Be[te ^aben fie faft alle im gei ft liefen £ie5 gekonnt. f)ier toar il^rc

aufridjtigfte (Empfinbung, i^r größter (Ernft. f)ier umgab (ie aud) fcf)üfeen5

öie tErabition einer gefeftigten beutfd)en Kunft. Dcnnod) !^ben anä) S^^niing

unb (5ri}p!)ius 3U bem $d)a^ bes Kird)enliebes bei oielfadjer Betätigung nur

tDcniges f)in3ugefügt. Die 5ül)rung bleibt nad^ toie Dor in ben f}änben ber

(5eiftlid)en, 3U benen ja aud) Hijt mit feinem berühmten Hnruf an bic (Eroig«

lieit gel)ört. Dod) aud) unter il^ncn finb bie Sänger l)äufig, benen ein ftarkes

£ie6 gelang unb nid)t mel)r — gerabe toie es in ber politi(c^en Did)tung bes

üorigen 3al)rl)unberts raar : eine allgemeine Stimmung l)ebt cuc^ bzn (De»

ringeren für einen Hugenblidi über |id^ I)inaus. So l)at 3of). ITtattl)aeus

nieijfart (1590—1642) ein Jenenfer Dorläufer bzs Pietismus, (Begner

ber J)ejenpro3e(fe, ber in (Erfurt bie (Bebenlirebe an (Buftat) Hbolfs £eid|e

l)ielt, ber Sel)nfud|t ber 3eit na^ bem ^immli(d|en (BlüÄ ergreifenben Hus«

brud^ Derliel)en : „3erufalem bu I)od)gebaute Stabt, roie fe^n id) mid) na^
bir!" 0ber pi)ilipp tticolai (geb. 1556 im IDalbedifdien, geft. 1608 in

fjamburg), ber freilid^ nod) ber frül)eren 3eit angel)ört, fang bas f)errlid)e

Si)mbollieb: „IDie fd)ön leud)t uns ber ntorgenftern", 6eorg ITeumark
(geb. 1619 3U nTül)ll)aufen in (El)üringen, geft. 1681 ; lebte als ljer3oglid)cr

Bibliotl)eltar in IDeimar), ber übrigens Jurift töar, l)ob fid) über bas (Be«

fd|raubtc feines IDefens in bem l^r3lid)en „IDer nur btn lieben (Bott lä&t

röalten." IDie bies ^ebidjt aud^ in feat^olifdje (Befangbüdjer aufgenommen

roerben konnte, fo finb überl)aupt in ber 3tr)eiten (Epodje bes Kird)enliebes

biejenigen £ieber bie roirkungsoollften, bie ol)ne ftarke konfeffionelle S^r»

bung bas Hllgemeind)riftlid)e, oft nur bas Hllgemeinreligiöfe fingen : Der-

trauen auf $ott, Selbfterma^nung 3ur i}ingabe.

3m allgemeinen nun ift biefe 3rDeite, nad)lutl)erifd)e (Epod)e bts eoan-

gelifdienKird)enliebes burd} 3rDeilTTomente gelienn3ei(^net : äu6erlid)burd)bie

Sunaljme bes „Spe3ialliebes", bes lt)ri|d)en 6ebets für beftimmte (Belegen*

l)eiten — fogar ITeuja^rslieber gibt es erft nad) ber Reformation — innerli^

burd) bic größere n)eid)l^eit bes Cons ober auc^, roo biefe fe^lt, burd^ ben

ntangel bes lieroif^sreligiöfen (Bott* unb Selbftoertrauens bei £utl}er. Denn

tüeid}ift3o^annesi}eermann(geb. 1585 3U Rauben im Sürftentum£ieg«

ni^, geft. 1647 3U £iffa in Polen) kaum 3U nennen, beffen ^arte Hskefe 3U

einer Selbfterniebrigung fü^rt, roie fie aud) gläubiger Demut nur in bicfer

mct}er, Citcratur* 19
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gebro^enett Seit möglid) roar. Sein Ders „3^ bin ein faul unb ftinlienb

Ras" fyxt no6] bem f03ialifti(^en Hgitator IDil^lm IDolff bie Hnrcgung 3ur

(Erfinbung bcr bcrü^tigten „HabenaassStrop^c" gegeben ; benn es ijt ni(^t

gelungen, in irgenbeinem geiftli^en £ieberbu(^ eine Stropl^e auf3utreiben,

bie biefer blutigen parobie ber Selbftbefpeiung äljnlid)er jie^t. Hber {tarkes

SclbftbetDugtfein toirb man in biefer Qärte gegen \i6) felbft getoi^ nii^t fe^en.

Heben JJeetmann, ber (Brrjp^ius ftark beeinflußt ^at, ift Paulus (Ber»

l^arbt ber (^arakteriftifc^e Dertreter biefer (Epod)e — er bebeutet uns oiel

juei^r, bebeutete feinen Seitgenoffen aber unglei(^ tüeniger als Qeermann,

ber Hsket, ober ettoa ber f^toülftige Bufeprebiger Benjamin Sd) molck

(geb. 1672 bei £iegni^; geft. 1737), beffen „tiefberoegtes innerliches Ceben"

bei bem Derfuc^ ber Husfprac^e gan3 im 5ormelroefen erftickt. IIoc^ für

£effings Seit roar ber perfönlic^*ausge3eicE)nete ITtann, bem boc^ aud^ ein

£ieb roie „EJofianna, (Bottcs So^n l" glückte, ber 3nbegriff ber (Bef^mack:«

lofigkeit.

Paulus ©erwarbt (geb. 1607 3U (Bräfen^ainid)en, feit 1657 Diakonus

an St. ntarien 3U Berlin, üon wo er 1666 ausroanberte, geft. 1676 3U £üb='

ben) ließe fid) mit unferm lE^eobor Storm oerglei^en : in S^^ogen ber Über»

3eugung — er ber religiöfen toie Storm ber politif^en — unbeugfam, als

Dieter xodäi, gern „ein Spiel üon jebem J)aud) ber £uft'', beftimmte Umriffe

meibenb. IDoburc^ mad)t benn fein Hbenblieb (Epocf|e? Die Stille, in ber

alle IDälber unb tDefen rul)en, bilbet bzn ftjmbolifdien (Begenfafe 3U bem lau-

ten £ärm bes tEages. ttun erft kommt er gan3 3U ficf| — unb 3U (Bott. Hlles

Pergänglid^e toirb il)m 3um (Bleic^nis : ber (Blan3 ber gülbnen Sterne nad^

Sonnenuntergang, bie ITIattigkeit ber .(Blieber. Hun fc^aut er fi(^ um unb

fie^t feine £ieben, roie (Elaubius am Schluß feines ni^t minber fc^önen

Hbenbliebes bes kranken ITad)bars gebenkt, unb roie ein frommes Kinb enbet

er mit ber Hnrufung ber (Engel. — Säfon „Befiehl bu beine-IDege" ift nic^t

fo rein aus ber Stimmung gefloffen : bie Perroenbung oorbeftimmter lOorte

am Stropl^eneingang toirkt 3UU)eilen ge3rDungen („U)eg l)attbuallertoegen").

Dod) aud) ^ier einfache kräftige Sinnbilber : „Dein (Bang ift lauter £16)1"
;

„(Bott fifet im Hegimente". Die u)irklid)e IDelt unb ein lebenbiger Dichter

finb roieber ba, ni^t bloß ber abftrakte Stomme unb eine aus Soi^nieln ju«

fammengefe^te künftli^e IDelt.

Hber eben bamit ge^t (Bierl)arbt über bie ffiren3e bes Kirc^enliebes ft^on

eigentlid^ hinaus, bas bo^ oor allem ein Bekenntnislieb fein toill: bie Stirn«
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mung tritt an bic Stelle bes Bekcnntnif(es. (Es ift bcr G)eg, bcr oon ber

©rt^obojte 3um Pietismus fül^rt.

Bei ben Sektierern natürlid), toie bei bem S^iDenkfelbiancr Paniel Su«

bermann (1550—1631) berührt fic^ beibes; |ie kommen baburc^ ber ^a*

t^oIif(^en ITtr)[tik na^e. Die Reformierten bagegen unter((^ciben fi^ oon

bzn proteftanten nur burd) eine au(^ ^ier 3U oermerkenbe größere Strenge

im Bilbergebraucf), toofür fie größere prad^t in bie Htufik legen : toie roun»

berooll fingt (id) bas (Eebeum Joachim Iteanbers (aus Bremen, 1650 bis

1680) auf ben IDogen ber Utelobie: ,,£obe btn Qerrn, bzn mächtigen König

ber (E{}ren 1"

lOefentlicf) anbers aber ift bas Kird^enlieb bes Kat!)oliken geartet. IDo^l

Ratten au(^ fie f(f|on in ber Heformations3eit Sänger ge^bt; aber eine fefte

Crabition l^aitt fi^ nid)t ausgebilbet. So blieb ber Jnbioibualität freierer

Spielraum. Die (Eoangelifi^en l^ahtn eine ungleich größere 3a^l oon JLa*

lenten, unb in toirklid) fd)önen, künftlerifcf) toie gemütlid) ^o^fte!|enben £ie»

bzvn kann bic alte Kird)e es mit iljnen gar nid)t aufnel^men. Hber bafür

fyiben fie brei ein3elne, bie an inbioibueller Bebeutung aud) Paulus (Ber«

Ijaxbt tDeit überragen : Hngelus Silefius, 3öcob Balbe, S^i^^^^i^ ^^^ ^V^^-

Don biefen kommt freilid) ber größte, ber Didjter bts (r^erubinifd)en VOan^

bersmanns, für bas Kird)enlieb nic^t in Betrad)t
;
gerabe roie er bk £t)rik

in epigrammatifd)e Jorm preßt, ift fein (5e{)eimnis. Jacob Balbe (geb.

1604 3U (Enfis!)eim, Jefuit, kurbar)rifd)er E)ofprebiger, geft. 1668) ift frei-

lid^ ein bebeutenber £r)riker, aber in lateinifd}er Sprad)e. 3m übrigen in

jeber J}infid)t eine d}arakteriftifd)e unb bebeutfame S^G^r, gan3 aus bem

(Beift ber Gegenreformation geboren, tätig, felbftänbig, oon bem Siegcsge»

fü^I erfüllt, bas je^t auf biefe Seite übergegangen toar. ITTit Rec^t l)aben

(Eroeltfd) unb anbere neuerbings baoor geroarnt, bie (Begenreformation Ic»

biglid] negatio auf3ufaffen. (Eine bloße Reaktion ift niemals frud)tbar. Run
aber ^atte bie erfolgrei^fte gefe^gebenbe Derfammlung, bie bie IDelt ge«

fe^en l)at, bas Kon3il von (Erient (1545—1563) ber katl)olifd)en Kird^e ge»

brad)t, loas man ber Se^nfud)t oon Ja^rl^unberten 3U lange oertoeigert

^atte: bie „Reformation an J}aupt unb 6liebern". (Eine neue ©rganifa«

tion Don Kird)e, £el)re, Kird)en3ud)t rourbe burd)gefü^rt — unb ber Je«

fuitengeneral £at)ne3 l^atte bas meifte ba3U getan. 3n bem (Beifte bes Jgna»

tius Don £oi)ola 30g fortan jeber junge (Beiftlidje in bie IDelt : ein Regiment

3efu tDollte ber ganje Klerus bilben. Der (Eroberungsgeift fyit bie 3^fuiten

19*
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groß gemacht, rocil fie nur cntfd^ieöencr als alle anbern 0r6en ober als 5er

n)eltklerus btefen (Beift ber Gegenreformation Dcrtraten. UTan barf ja bod^

nid^t oergeffen, baß berfelbe (Beift, ber Un Petrus danifius 3um ©rganifator

öes ©rbens in Deutf^lanb machte, ben BCaoier nad^ (ri)ina riß ! Die leiben-

fd^aftlii^fte feelifd^e (Erregung führte überall balb auf bie fjö^e, balb in bic

(Tiefe; Balbe erlebte es an ber eigenen Qaut: ein Hmtsgenoffe feines Daters,

ber QofabDofeat Johann Rei), taarb fpäter als Sibelis Don Sigmaringen ^eilig

gefprod^en — Balbes eigene ffirofemutter Urfula aber tourbe 1613 als Qeje

oerbrannt! IDar bo(^ Keplers ÜTutter im eoangelifc^en IDürttemberg in

gleii^er ffiefa^r — überall leuchten bie Scheiterhaufen :^inan unb Balbes

Orbensbruber Sptt follte in ber Bekämpfung biefer entfe^lid^ften aller

Dolliskranli^eiten, bes ^e£entoal)ns, unfterblid)en Ru^m oerbienen.

Hus fold^er überreisten Stimmung ^eroorge^enb behält Balbe bei aller

Hnba^t jur Jungfrau lUaria boi^ immer eine entfd^iebene Selbftbe^err«

f^ung, toie il^m benn Ejumor unb Jronie erfreuli^ 3U Gebote fte^en. Do(^

aud^ für i^n, roie für bie Utinnefinger, kommt ber Hugenblick ber Huffage an

bie Di^tkunft: „Genug ift gefungen, f(^lagt bie £eier entsroei !" — IDie bie

Dichter ber Jefuitenbramen benfet unb bid)tet er lateinifd) ; ber beutfcE)enDi^-

tung fielen nur bie Hbfälle [einer Jnfpiration 3U, in benen er jid^ als ftpr»

rif^er Deröc^ter bes 0pitius 3eigt.

Jener Geift ber (Eroberung, ber IDerbung, ber ntiffion nun mußte fid^ mit

ber S^ftfreube begegnen, bie roir als einen Grunbjug biefer (Epod^e trafen ;

toarb i^r bod^ felbft bas Hutobafe 3um S^ft ! tOie oiel me^r jeber Cag, ber

(Erfolge bes geiftlic^en Kriegs überblicken ließ. S^^i^^^ic^ ^P«ß i^^rb ber

Did^ter ber neukat^olifd)en S^ftfreube.

ntan ^at aus bem oere^rungsroürbigen HTann, neben Paulus Ger^arbt

faft bem einsigen, ber uns menfd)li(^ ans ßers kommt, einen (Eckftein unö

IDenbepxinkt in ber Gefdjid^te ber beutf(^en £r)rik ma(^en töollen ; roas fic^

nur auf ber <5runblage einer ausgebel)nten Unkenntnis behaupten lößt.

Dielmel^r ift er eine jener Perfönlic^keiten, bie fic^ gleidE)fam vorausberechnen

laffen. IDie 0pi^, mußte Spee kommen ; ber übrigens ebenfalls oon 0pi^

nii^t abl)ängen toollte unb mit il)m fonft red^t wenig gemein ^at.

Stoei^unbert perfonen, oon beren Unfd^ulb er überseugt toar, ^at 5^^i«b«

ric^ Spee oon £engenfelb, ber Sproß einer alten r^einif^en Hbelsfamilie

(geb. 1591 3U Kaifersroört^, geft. 1635) 3um Sd^eiter^aufen begleiten muf-

fen ; ber Bifd^of oon IDürsburg fanbte fie öal^in, fo ba^ bie oerko^lten Pfähle
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jule^t einen kleinen VOalb bilbeten . . . Hur gegen öas greuliche ,,(5erid)t$«

perfal}ren", nid)t gegen öen E)ejengtauben (elbft rid)tete |i(^ Spees anoni}me

Scf)U^f(^rift (Cautio criminalis, 1631) aus öer bie Der3tDeifIung eines gü«

tigen reinen Ejersens [pri(^t. Defto inniger flüchtete fi^ feine Seele bal}\n,

wo {^einerlei Derfolgung unö (Braufamkeit 3U öenken wax : als btn gütigen

J}irten \alf er d^riftus am liebften un5 roanbelte für i^n bie tDelt 3U einer

blumigen $cf|äferei um. Die ganse IDelt, oielme^r, ift i^m nur ein Sinn-

bilb ber Kiri^e unb in i^rer roa^ren (Beftalt crf^eint |ie ch^n als Kir^e,

ibi)llif^ unb bodf prunkooll aufgefd)mü&t 3um S^\^^ ^ßs (Erlöfers. Jeber

Baum tüirb eine Säule, bie er fejtlic^ mit (Birlanben umroinbet; jebe Ita^«

tigall ein Sönger im d^or, mit bem er um bie IDette |ingt: „tErufenad)ti»

galt" Reifet bes^alb bas (Bei(tttd|»poeti|cf|e £uftrDälbIein, bas erjt na^ |ei«

nem dobe erfdiien (1649) unb bem bann bas (5ülbene Cuge nbbud) (im glei-

(f|en 3a!)re) folgte. i)ier löfet fidj nun bie fd)U)ärmerifd)e Se^nfud^t biefes

^er3ens ge^en, bem alle Did)tung nur (Dl fein foll, um bie Süße bes fyxxn

3U falben. Hlles pufet fici) für bzn S(^öpfer:

3n lauter grüne Seiöett

(Bar 3ierlid| ausgebrett,

Das (Erbreid) tut ftcf) bleiben

3ur roerten Sommerseit

;

Die Pflän3lem in ben S^IÖen

Sidj lieblid) mu^cn auf,

Die grüne Snjcig in IDälben

flu(^ fd)Iagen aus mit fjauf.

Hlles mufe i^m bienen, unb bie ,,3ägerin Diana ftol3'' gehört in biefen Huf-

pu§ toie bie Crajansfäulen cor ber Karlsliircf|e in IDien. Unb ^hen biefe

(Einheit unb Jnnigkeit mai^t bie 3auberifcf)e IDir&ung feiner (Bebidjte aus.

3n ber S^^^ if^ ^^ ^^^ Ungebulb oft fo feunftlos toie feine (Blaubensgenoffin

Hnnette, ftopft fd)re&lid)e 5Iicfeiöorte toie „ungelogen" hinter bie Blumen«

ketten unb genügt feiner Heimnot unb feiner (Bemütsanlage 3ugleic^, inbem

er bie Diminutioe ^äuft. tlur bzn ?i\atns meibet ber 5rcunb bes (Befanges

forglid^.

Hu^ für btn Pater ITTartin oon (Eo(^em (geb. 1634, Kapu3inermön(^,

geft. 1712) ift bie IDelt ein „tiliengarten", ein „geiftlid)er Baumgarten". (Es

ift ni(^t mel^r bas Hbenteuerli(i)=Romantif^e bes p^r}fiologus, aber erft re^t

no(^ nic^t bas Praktifi^s(Bemeinoerftänbli^e eines Brockes, roie er ieber

Kornähre ein 3eugnis für (5ott ablaufc^en roill. Dor allem aber ift er ein
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unübertrefflicher (Er3ä!)Ier — neben ober tro^ (Brimmels^aufcn — bcr ein«

3tge im 17. Jal^r^unbert. Sein „Z^^^^ (E^rifti" (1689) bef^anbelt ben Stoff

im Sinn ber Qelbenfage : er oertieft \\ät in bie Situation, legt cor öem Cobe

(Ll}x\\t\ ein I)er3lid}=^eroi((^es Stoiegefpräd) 3rDifc^en (5ott Dater unb (Bott

So^n ein. 3n feinem „Huserlefenen J)i(tori)=Buc^." (1693), in ben „£egen«

ben ber JJeiligen" (1705) fliegen brei (Erabitionen 3ufammen: bas prcbigt»

tnärlein, bas Dolksbu^ ber älteren Hrt, unb bie neue Prebigt, unb jebc

gibt i^r Beftes ^er. (Er Ifai ber (Bef(^i^te Don (Benooefa bk ergreifenbe (5e*

ftalt gegeben ; unb faft nur in einem (Eitel toie „bie tlTefecrklärung, über

J}onig fü6" (1698) Ifat ber unermüblii^e prebiger bem perborbenen 3eitge«

f^madi geopfert.

XDieberum aber: berühmter als er toarb Hbral^am a Santa (Ltaxa

(Ulrid) UTegerle, ein Sc^roabe, geb. 1644, Barfüfeermönd^ 1663, 1677 E}of»

prebiger in lOien, geft. 1709). IDie IlTartin ^at Hbra^am feine ^omiletifd)e

£e^r3eit oor allem als lDallfal)rtsprebiger burd)gema(i)t : bie IDallfa^rts«

ftätten, an benen ein IDunber bie löirkfamlieit ber ^eiligen für i^re feat^o«

lifc^en (Gläubigen unb eben baburc^ beren red)ten <Blauben ermeifen follte,

finb eins ber fi^erften Kampfesmittel ber (Begenreformation t>or allem ge*

rabe in (Dfterreic^. Qier geroö^nte fid) ber lebl^afte Scf|tx)abe feine Hrt an,

großen Derfammlungen etroas r)or3ubemonftrieren ; tounberbare Reliquien

fe^r gläubig unb ein toenig marktf(^reierif(^ üor3uroeifen, bleibt immer feine

tlTanier. Der berühmte prebiger lie§ bann feine Reben in umfänglid|en

Sammlungen ins £anb ge^en („3ubas ber (Er3f(^elm" 1686, „r)ui) unb Pfutj

ber rOelf' 1707), oft mit biaarren tEiteln („triercks IDien'' 1680, „(Bac^ ga(fe

gadi gacfe aga einer rounöerfeltfamen Qenne in Baiern" 1685), immer coli

feltfamer Hngelruten für bk fromme Xteubegier. Doc^ ift es nid)t (Beilers

üon Kaifersberg eitles (Beiftreid^eln, fonbern tben auäf nur toieber ber

DerfucE), bie Kird)e unb bie Kanjel roa^llos mit allem auf3upu^en. "Das

Hnek5otifd)e, bas Kuriofe loirb beoor3ugt unb im emblematifd)en (Befc^macfe

ausgebeutet; eine 5urd)t üor (Entroei^ung ber ^eiligen Stätten hennt feine

ttaiDität ni^t — unb toir errr)äl)nten ja fd^on, ba^ bie burleske Prebigt

bamals eine internationale Seitkranfe^eit toar. Jmmer^in — "S^^ankreic^

l^atte neben bem Pere Hnbre einen Boffuet, einen S^nelon, einen Bour«

baloue ; unb toir bürfen ni^t eben barauf ftol3 fein, ba^ mir i^nen nur biefen

Hbral^am a Santa (Elara, bzn Kapu3iner aus lOallenfteins £ager, entgegen»

aufteilen !)aben.
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(Er \\t eine burd)au$ fi)mpatl)ifd)e Itatur : tapfer, freubig, fromm. Hber es

fe^It öod) öer redete (Ernjt — nic^t öer religiöfe, aber 5er künftlerif(^e. Bert»

^oI6, £ut^er, Sdjeffler unb Spee [tanben im Kriege, bei il)m ift man nur auf

ber parabe. (Er I)at nid)t 3U roerben, nur eine oöllig fi(^erc (Bemeinbc 3U

erbauen. Unb i^r foll eben aud) bie prebigt, ber J}öf)epunRt ber Sufammen«

feunft im (5ottesf^aufe, ein S^ft fein. Don feiner (Eecfjnik ber Spannung, ber

Überrafc^ung unb Steigerung, oon feiner Kunft, £ebensbilber 3U entroerfen

(hierin leiftet er, rote f)an$ Sadis, bas Befte) lionnten bie Reimenbici)ter unb

Dramatiker feiner 3eit lernen. Dasu kommt bann, toas ber red)te Rebner

nic^t entbe!)ren kann, bie S^^^^^ ^n^ lebenbigcn IDort, bas er freiließ roic

ein roortfpielenber Romantiker gern tot^e^t ; unb, faft fi)mbolif(f|, bie treu»

^er3ige ©leic^fefeung aller Seiten, bie Hnac^ronismen, roie loir l^eute fagen

iDürben, im Stil U!)bes unb (Bebijarbts.

Sein Dorgönger roar ein proteftantifd)er Prebiger geroefen : Jo^annBal«
t^afar S(^upp (geb. 1610 in (Biegen, feit 1649 in Hamburg, geft. 1661).

Der ftreitfüc^tige ITTann erl)ebt überall prinsipiellen löiberfpruc^ gegen bas

fjerkömmlid)e ; bie Hnad)ronismen finb bei i^m (Brunbfa^ tote bie l)eraus«

forbernben tEitel oon ber el^rbaren f)ure u. bgl. Das ^amburgerlTlinifterium

fragt in IDittenberg an, ob es einem Dr. theol. unb paftor anfiele, bog

er facetias, fabulas, satyras, historias ridiculas prebige unb bruÄen laffe

;

bie ^ö^fte proteftantifcl}e Hutorität üerneint es, aber er prebigt roeiter auc^

Spä^e unb läd)erli^e (5ef(f)ic^ten. Patriard)alitcf)er, le^rl}after, aud) etroas

gefc^madiDoller als Hbral^am lägt er beffen Beü>eglid)keit unb Kraft r>er»

miffen.

löie tlTartin oon Cochem neben Hbral)am a Santa (Clara, ftel|t mhtn

Schupp ein oortrefflid)er (Erbauungsfc^riftfteller, (E^riftianScrioer (geb.

1629 in Renbsburg, 1652 Hrd)ibiakonus in Stenbal, 1667 in lUagbeburg,

geft. 1693) mit „(Bott^olbs 3ufälligen Hnbad)ten" (1671), bie oiellei^t l)ie

unb ba fd)on ein roenig bzn altklugen Kinberton (Eampes 3eigen, im gansen

aber boc^ einen ^r3gerDinnenb freunbli(^en Überrebungston burc^fü^ren.

Der fe^lt aud) feinem „Seelenfc^a^" (1675—1692) nic^t, ber übrigens f(^on

in feinem Umfang bie SoJ^n^^of^Q^^it ber Seit bartut — mein (Ejemplar ift

ein ungel)euerer fd)tDerer 5oliobanb oon über 1000 Seiten I

Hll biefe Dialoge, (5efpräd)fpiele, Hnreben fdjeinen auf eine n!enben3

3um Drama l)in3ubeuten. Hber roenn roir fie in bem oorigen 3eitraum

trafen, fo ift fie nun nic^t me^r biefelbe. Damals eine naioe S(^auluft,5teube
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an btx |t)mboIifd)en Klärung öcs IDeltbtIbes, an 5er einfadjen (5efte. 3^Öt

ift oielerici 6a3tDtfd)en gekommen : öie nationale (Erniebrigung, ber neue Stil,

bas Huftau(f)en oon Berufskomöbianten. 3^ bzn kat^olifd^en £änbern bau*

ert öte alte Hrt fort ; aber felb(t l)ter bringt bas 3efuitenbrama etmas tleues

:

bie Hnlage in boppelter Qanblung, beren eine bie anbere befpiegeln unb finn»

bilbli(^ oergröfeern mufe ; toie man es etma in ©berammergau beim Dur(f)=

flehten ber Pafjion mit Bilbern aus bem Hlten H^eftament noc^ fe^en kann.

Rnä) in proteftantifd^en (Begenben bauerte bas lateini(d)e Drama fort unb

errei(^te in dafpar Brulooius (geb. 1585 bei Pr}ri^, feit 1609 in Strafe»

^^^Qf 9^|t. 1627) unb 3cicob Bibermann (geb. 1577 in (Ehingen, 1606 am
(5i)mnafium in nTünd)en, 1615 an ber 3^fiiitenunit)erfität Dillingen, geft.

in Rom 1639) faft gleic^5eitig in beiben £agern feinen EJö^epunkt, auäi bies

nid)t o^ne oiel ftärkere bramatifd^e Sufpi^ung. Das beut[(^e Drama aber

roirb jefet erft, töenn auc^ in uuDollkommenjter IDeife, mas uns ^eute mit

biefem Begriff untrennbar oerbunben fd)eint : eine CErfinbung, bie feelifc^e

(Erregungen hervorrufen roill. Die Hid)tung auf bas Pft)d)ologif^e ift bas

Itcuc — aber too^loerftanben : bie Pfi}d)ologie ber 3ul)örer i[t gemeint, nic^t

bie ber 6e{talten auf ber Bül)ne

!

lUan kann bei öer (EnttDicklung bzs beutfc^en Dramas im |ieb3e^nten

3a^rl)unbert 3tDei Stufen unterfc^eiben. Die erftc kann man bie bes objefes

tioen Dramas nennen. lDol)l ift au^ ^ier fc^on alles auf beftimmte IDir*

kungen angelegt, aber ber Di(i)ter ftrebt auä) je^t no^, biefe einfach bur^

genaue IDiebergabe geeigneter Solle 3U erreid)en. Die 3meite Stufe ift bie

bes fubjektioen Dramas : l)ier ift ein Ereignis, tüirkli^ bem Did)ter, roenn

aud^ in primitioer Sorm, 3um (Erlebnis geroorben unb feine eigene Stimmung

roill er in bzn J}örern ertnecken. Beibe j^xnppen aber l^aben bas gemein, ba^

bie innere (Einheit bes Iateinif(i)»beutf^en Dramas 3erfprengt ift. Das Pro«

blem öer eigentlid)en Stoffroa^l tritt erft jefet an bm Dramatiker — tüie

feit IDiÄram an bzn Homaner3ä^ler — ^eran ; unb 3umeift fte^en fie i^m

no^ äufeerft unbeholfen gegenüber.

Diefe (Entroicklung toar roo^l unoermeiblii^. Befc^leunigt aber lüarb fic

bnxäi bie (Entfte^ung eines eigenen Stanbes oon Berufsf(^aufpielern.

Seit öie römifd)en mimi ausgeftorben maren, Ifatk es fol(^e nic^t me^r

gegeben ; roo^l 5al)renbe, bie auc^ mimten, aber o^ne hierin ben i)auptberuf

3U fe^en. ttun treten oon 1586 an mit 3une^menber Häufigkeit englifc^e

Komöbianten in Deutf(^lanb auf, erft oon Surften eingelaben, bann felb*
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jtänötg in feftcn Gruppen i^r (Blücfe ocrfucfjenb. Dag man fie cinlub, bag

[ie i^r (Blücfe ^ter mad)en konnten, berocijt beibes, vok töeit bcr Bobcn f^on

Dorbereitet wax. Balb [ammeltc man il)re S^aujpiele, um jie von i^nen un»

abl)ängig auffü!)ren 3U können: 1620 erf(i)ien bie crfte Husgabe ber „(Eng«

lifcfjen (Eomebien unb Cragebien". Sie enthielt ^auptfäc^lid) Dramatifierun»

gen aus Bibel unb Dolksbu^: „(Eft^er", b^n ;,DerIorenen Solfu" — „Sox*

hixiai" ; von $!)akefpeare, ber ni^t genannt tourbe, bas [d)tDäd^fte — aber

für biefe 3eit ftärkfte! — feiner Dramen: ben „tEitus Hnbronicus". 3e^n

3a^re fpäter folgte unter bem €itel „£iebeskampf" b^r anbere (Eeil, ber

aud^ „$ingekomc)t)ien" ent!)ält.

VOas hxadikn biefe fremben $d)aufpieler nun Heues ?

Das (Erfte unb n)id)tigfte toar ber Begriff bes (E^aters. S^ü^er toar 3U

gebotenen Seiten in befonberer Dorbcreitung eine Huffü^rung ermöglid^t

tDorben; je^t erfd)eint bie unbegren3te HTögli^kcit gegeben, l}^xvox^\x^a\i»

bem, roas nur bie Sinne oerlangen. Das Stoeite ift ein t^atralif^ hxauä)»

bares Repertoire ; bas Dritte bie ausgebilbete Routine cor allem ber ffieften,

aber überhaupt ber neuen (Effekte.

3^r (Einfluß berul)t nid)t auf ber !)öf)e i(}rer Kunft. (Es finb 3iemli^ trau«

rige (5efellen, roie es fd)eint, Ittimen, poffenreifeer, (Eafcfjenfpieler 3uglei(f}.

nid)t auf ben Dramen — fie bringen S^akefpeare, aber roie ! 3ugeri^tet für

J}örer, bie nid^t t)erftel)en ! IDas aber bei bem Iateinif(^en Drama anging,

tDo boä) jebem bie Fjanblung bekannt roar, bas mußte bei bem fremben Jn«

Ijalt 3ur Zerrüttung fül)ren. Die Seelenftubie Dom Prin3en E)amlet roirb

3um „Beftraften Brubermorb", unb bie Pantomime muffen toir uns als eine

Steigerung jener trioialen Deutlicf)keit benken, mit ber unfer (E^obomiecki,

,^ie RTaufefalle" ge3eid)net l^at Hber biefer Begriff bes beroegli^en tE^e*

aters ift es, biefer neue (E^efpiskarren, ber eine Husroa^I an geeigneten Stük«

ken, ber in eingeübten Komöbianten unb i^ren Koftümen ben gan3en Rppa*

rat mit fi^ fü^rt. Unfere „Sdjmieren", ja bie ]^od)fte^enben italienifc^en

Hi^eatertruppen mad^en es I^ute nod^ nid)t oiel anbers.

Dies Dorbilb bracfjte aber große IDirkungen mit fi^. Wo Berufsfc^au*

fpieler finb, entfteljen RoIIenfäd)er, bie il)rerfeits ba3U beitragen, btn Per»

fonenoorrat bes Dramas in eine beftimmte Rei^e ti)pif(^er ffieftalten 3U 3er«

legen — bas aber ^eißt an Stelle bes Husmalens gegebener ©eftalten bie

pft}(i)ologifc^e (Erfinbung fe^en. — S^J^ner : ein neuer (E^rgei3 roirb erroeckt,

bzx allmäpd) 3um ftorkften befonbers bcr jungen Dichter geroorben ift: bcr
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(E^rgei3, Jid) aufgcfül)rt 3U fe^en ; er i(t dlerbings in Dcutf^lanb bis feurj

Dor £cfting mäfeig geblieben.

IDunöerooIl liai über biefe erftcn taftenben, tappenben Berül}rungen bes

großen englif^en Dramas mit bem beutfdjen (Beift (Bunbolf gefd)rieben.

IDir ^aben nur bie toi^tigften Stufen in ber Dorbereitung auf bas roirk«

li(^e beutfc^e Drama 3U fd)ilbern; benn bas {cf)afft bod^ zhtn erft £effing.

Hber (Bri)p^ius kommt i^m nät)er als £e(fings unmittelbare Dorgänger.

IDie bie germani(d)en Barbarenfürften römif(i|e tTtün3en grotesk nad)»

prägten, fo bilbeten beutf^^ $d)riftlteller bas felbft fc^on gröblid) gefälf(f)te

Bilb bramatifd)er Kunft na^, bas bie (Englänber gebracht I)atten. (Ein Kali«

bafa fanb fi^ nidjt, ber frembe Kunft mit ein^eimif(^er Hrt gan3 3U burd|»

bringen oerftanben \)'dik.

Jacob Hijrer (ITotar in ITürnberg; geft. 1605) gel^t nod^ gan3 oon ber

ein^eimifc^en tErabition aus; er ricfjtet [eine ;,£ucretia" auf bie ftarken ffie«

Jten unb beutli(f)en Betoegungen ber (Englänber ein. Jm übrigen enthält

fein umfangreid)es „Opus theatricum'* (1618) nod^ eine gan3e Heilte von

5aftnad)tsfpielen unb ITtoralitäten. Hber fdjon ber tEitel ift 3U hza6]tta : na^
bem C^eater ift bie Sammlung benannt, nid^t nad) ben Sd]aufpielen ! — (Er

liat glei^ eine Cenben3 auf bas 3i)klifd)e, oerfafet eine gan3e Rei^e üon Qi«

ftorienbramen aus ber altrömifd)en (Bef(^id)te, oerroertet aber, roie bie (Eng«

länber, aud) üolksbüd)er (roegen bes allgemeinen oerftänblii^en 3nl}alts)

unb Zlftmata ber beutfd)en (Befd)id)te roie ®tto III.

3toei proteftantifd)e Surften folgen, roie (E^riftian II. oon Sad^fen ber

crfte (Bonner ber engellänbifc^en Komöbianten gcu)efen toar. Hber voas ber

£anbgraf ITTori3 oon f)effen (geb. 1572, regiert 1592—1627; geft. 1632)

gebid)tet Ijat, ift nic^t r)eröffentlid)t. Dagegen ge^t V^tx^oq J).einri(^ Julius

öonBraunfd)rDeig (geb. 1564; regiert 1589—1613) toirklid) unter bie

Sd)riftfteller, roenn er fi^ aud) unter b^n beliebten Hnagrammen toie Qibal»

b^lja (Heinrich Julius Brunsvicensis atque Luneburgensis dux Episco-

patus Halberstadtensis Antistes) ein anftänbiges Jnkognito fi^ert (1595

Sufanna — 1594 Derlorene So^n, (Eragöbia oon einer (Ehebrecherin, (Eo-

moebia oon einem IDirte u. a.).

Der lDelfen^er3og ift un3rt>eifel^aft roirklid) ber Hutor unb l^at nic^t bloß

frembe lOare unter feine 5^^^^ genommen, roie oiele Kird^enlieber fürft-

li^en Perfonen, bie fie liebten, 3ugefd|rieben tourben. (Er ift aud| er^ebli^

begabter als Htjrer unb fortgef^rittener ; er ge^t roirkli^ oon bem (Einbruch
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öer englif^en Komööten aus, bic er im gcm3cn nad)3ubiI5cn oerfuc^t. ttatür»

Ii(^ fd)reibt er in Profa ; öocE) rouröen ßtoei feiner Stücke in Derfe übertragen

— loieberum eine ti)pifc^e €rf^einung; ging es öoc^ nod^ £e}(ings ,,pi)i»

Iotas" fo!

Die „poetif(f)e 6ered)tigfeeit" i[t für 6ie Huffaffung biefcr Seit felbftoer»

ftänbli^ ; öa^ (Eugenö belo!)nt, £ajter beftraft roirö, gehört 3ur objektioen

Hnfc^auung. Die Beftrafung öes ungerechten Rid)ters i[t eine unerläßliche

5oIge feiner fd)limmen Zaizn. Hber beim fubjektiöcn Drama toirb no6) eine

perfönli(i)e Hnf(f|auung Derfod)ten ; ba muß ber Didjter überreben, 3U feiner

Stimmung bekehren. HTit fe!)r Derfcf)iebenen UTitteln, toie fie benn eben felbft

fel)r oerf^ieöen finb, oerfudien es (Bn)p!)ius unb £oI^nftcin. ITun aber ift bei

biefen Derfud)en aud) bas Beftrcben fid) cin3ufül)len, um oon innen heraus

auf bas Publikum 3U roirfeen ; bas füljrt 3U gebel)nten lUonoIogen, roie bem^

ber ben ,, Sterbenben papinianus" eröffnet, aber aud) 3U Ir)rifd)cn (Einlagen,

iDie fie Sd)iller gern 3ur Derbeutlid)ung ber Stimmung benu^t l)at.

(5ri)p{)ius aber I)at aud) tüirklid) bramatifd)e Hnlagen— £o^enftein nur

im übelften Sinn tl)eatralifd)e. Hnbreas (Brijp^ius ift in Deutf^Ianb über»

Ijaupt, unb auf bem Kontinent feit (Euripibes ber erfte, bem bas Drama 3U

einem ITTittel loirb, um fid) felbft über Probleme klar 3U toerben. Die Para«

bojie ber l)inrid)tung Karls I. regt il)n auf: roie konnte ©ott ein gefalbtes

I}aupt auf bas Sd)afott liefern ? IDie ift fol^ frommer BöferDid)t benkbar roie

(Eromrocll ? Der gered)tefte ber Hid)ter, Papinianus, ift fd)mä^lid) gefallen

;

roie roar es möglid) ? Der (Brübler bemäd)tigt fid) bes neu geroonnenen Hp*

parats, um fid) biefe S^^Q^ beantroorten 3U laffen, inbem er ben üorgang

felbft oon innen unb außen befd)aut. Da3U toerben alle f)ilfsmittel aufgc*

boten: oon bzn 3efuiten lernt er für bzn Hufbau, oon bem ITieberlänber

Donbel für bie li)rifd)en (Einlagen ; Rl)etorik unb raf^e IDed)felrcbe bot bic

gan3e ^rabition, bie fid) an Seneca lehnte. Hber er gibt fi^ felbft ^in3U

unb feinen gan3en bittern (Ernft.

Unb toieber ift bei i^m allein (Entroicklung 3U beobad)ten. Um Surften-

morb betoegen fid) brei tEragöbien £eo Hrmenius, Katharina oon (Georgien,

(Earolus Stuarbus ; um ben eines ^l)en J)errn papinianus
;
„(larbenio unb

(Eelinbe" aber fpielt im Bürgertum. Dies ift nun aud^ unter (5ri}p^ius^ ern«

ften Dramen bas ein3ige, bas nid)t mit bem lEobe enbet, fonbern mit Derfö^»

nung unb Der3eif)ung : bas erfte bürgerlid)e Drama ift au^ bas crfte Sd)au»

fpiel. IDo bie „So.lli]'6liz" oorl^anbcn ift, ba forbert (Brppl^ius* Aft^tik aud)
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öen SöH. „£co Hrmenius", mo öcr Kaifer unb fein (Begner ITTidjacI Bat-

bus löie sroei (Eimer im 3iel)brunnen auf unb ab fteigen, Iet)rt bie IDert«

lofigkeit aller Itta^t; bas nTärti)rerbrama „dat^arina von Georgien" Un
(Eo5 als bas toa^re (blixck für bzn 5i^ommen; „(Earolus Stuarbus" mufe

fi(^ mit ber prop^eseiung begnügen, ba^ Hlbion an bem Königsmorb 3U=

grunbe ge^e; popinianus erroeift bas(BIück bes 6ered)ten. (Eigentum liegt

überall bas Problem ber (Berec^tiglieit 3ugrunbe, bas ja in geroijfcm Sinn

bas bramatifi^e (5runbproblem i[t. — Hber crft in „(Earolus Stuarbus'' ^at

ber Dieter bzn (Englänbern bie roirliungsDollen (Beften abgelernt, toäljrenb

ber Sauberfpuk bes „ITTacbetV |d]on im „£eo Hrmenius" nad)geal)mt ift;

unb erft im „Papinianus" beroegt (id) (tatt ber S^ouren bas Drama felbjt.

2n einer guten Hrbeit Ifat Steinberg aber auc^ nad)geu)ie[en, roie bie

(El)orlieber, bie erft nur 3um Husfüllen ber Smifdienalite bicnen, immer

enger in bie i}anblung eingel)en unb in eigener Steigerung immer Derne^m*

lidjer ben Sinn ber Cragöbien unb bas Soxt\dixz\kn ber i}anblung aus»

[pre(^en. Sie finb bas befte Zeugnis für btn (Lljaxakkx biefes fubjektioen

Dramas.

Hber berfelbe (Bri)pl)ius, bem 5uerft in Deutfd)lanb ber Begriff ber lEra«

göbie aufging — als eines Sdjeiterns bes gelben an ber IDelt — l)at auc^

als erfter eigentli(^e £uftfpiele gebietet, bie fid) üon btn 5aftnad)tsfpielen

ebenfo u)ol)l burd) bie breitere E}anblung als burd) größeres fpe3ififd)es (Be«

xs)\ä]t unterfc^eiben. lOie (5rt}pl)ius bei ben tEragöbien nic^t einfad) bie ZaU
(adjen famt ber in i^nen entl)altenen Utoral reprobu3ieren roill — töas bie

Hbfi(^t bes älteren beutfd)en unb lateinifc^en Dramas ift — fonbern ba3U

nod) bie Stimmung, bie fie in il^m innerlii^ ertüedit Ijdben, fo foll aud)

bas £uftfpiel nid)t lebigli(^ burd) komifd)e 5iguren unb komifc^e (Effeilte

oirken, fonbern einen bleibenben (Befamteinbrudi l)eroorrufen, töas fd)on

bur^ roe^felnbe (Eitel angebeutet roirb : S^^^ubenfpiel, £uttfpiel, Sd)er3fpiel,

S(^impffpiel (b. l). etroa parobie). Der (Einbrudi ber allgemeinen Dergäng^

li(^kcit unb löertlofigfeeit alles 3rbifd)en loirb nur 3U melan^olifc^ öurc^ge»

fü^rt. „Qorribilicribifaj" (1665) fü^rt ben uralten IEi)pus bes feigen ITTaul-

gelben gegen bie Robomontaben ber (Benerale unb ®ffi3iere ins 5^^^ bk

Deutf^lanb nur 3U gut kennen gelernt ^atte; „Peter Squen3" (1663) mac^t

bie burleske (Einlage bes „Sommernac^tstraums" felbftänbig, um bie Un«

feunft ber Komöbianten oon il)nen felbft parobieren 3U laffen. Dabei bleibt

er, roie in ber Cragöbie, ber Sd)üler au^ ber (Englänber : es ift eine bü^nen»
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roirkfame (Bebäröc in il)rem Stil, tocnn im ,,$d)roärmen5en S^äfer" (1663)

£i)fis, inöem er 5ie Sli^Q^n toegjagen will, (Il)ariten ins (5ejid)t fd)lägt unb

i^r öcnn „biefes Opfer" 3U S^^^^ I^Qt. Die Doppel^anblung bes 3^fuiten«

bramas roirb in bem DoppeIs£u(t(pieI üon bem „Derliebten (Befpenft" unb

ber „©eliebten Dornrofe" (1660) nat^gebilbet, inbem bie 3roei StüÄe regel-

mäßig tDeci)feln, tüie bie (Er3äl)lungen in (E. (E^. H. Qoffmanns „Kater

niurr". Übrigens benu^t (Bri)p^ius, roie es fd^eint, in beiben ^anblungen

$l)ake(peares „Romeo unb Jiili^"- — ^^ oerrDenbet l^ier ben fdilejifd^en

Dialekt, unb überall arbeitet er mit grotesker Sprad|l)äufung : im „E)orri-

bilicribifaj" flud)en bie Säbelrafeler auf fpanifd) unb italienijd) unb ber

$d)ulmeifter flüftert fein £atein unb 6rie(^itd) ba3U, roas natürli(^ 3U ben

üblid)en ntiöoerftänbnifien Hnlafe gibt.

Kommen toir nun oon bem lUanne, ber ein beutfd)er S^akefpeare (0 meit

u>ar, toie eben bamals Deutfci)lanb einen S^akefpeare ^eroorbringen konnte,

3U bem großen lijrifi^en, epi((^en, bramatif^en lEages^elben £o^enftein,

fo i|t es fa(t ein IDeg roie oon papinianus 3U J}orribilicribifaj. (Er fud)t fic^

aus ber IDeltgefcf|ic^te „tragi[d)e" Stoffe aus; bas aber finb für i^n, toie

für [zbzn unreifen (5efd)mack, fd)re(klid)e. Selbftmorb, HTuttermorb, Solter

unb (Rualen erfüllen bie Bül)ne („Cleopatra'' 1661, „Hgrippina" 1665,

„(Epid}aris" 1665, „3bral)im Sultan" 1673, „3bra!)im Bajfa" 1685 er«

fcl)ienen, 1650 oerfaßt — türki(cf)e (Breuel toaren befonbcrs beliebt, toeil

jie gleid)3eitig bem (Eürkenl)aß unb ber tEürkenfurcl)t fcf)mei(i)elten). Sug-

geftipe Hufregungen T)atte bie (Engli(ci)e tEragöbie gelehrt ; nun kommt bas

p(r}d)ologifd|e Bebürfnis jener Seit l)in3U, bie aus ben 5olterkncd)ten nüfelid^e

©lieber ber menfd)lid)en (Befellfdf)aft ma(f)te. Der ^örer foll fdl)aubern, roie

ber per(önlid) biebere Ratsl)err oon Breslau felbjt gcfd)aubert l^aben toirb,

unb mit gel)äuftem IDel) ! IDe!) ! roe^ mir ! ad) roel) ! roirb bem f)örer oor-

gefül)lt; tüas bie (El)öre im „(Earolus Stuarbus" begannen, l}at £o]^en[tein

grob unb maßlos fortgefül)rt. Hber baß fold)e Sd)eußlid)keiten (Effekt ma*

djen, l)at ja nod) üor kursem ein tEl}eaterpraktikus roie Sarbou beioiefen, in»

bem er in feiner „tEosca" bas Publikum 3um mittelbaren 3eugen einer 5ol=

terung mad)te, beren 5urd)tbarkeit auf ber Bü^ne oorgefül)lt roirb

!

Salizn tüir nun in (5ri)p!)ius^ £ufttpiel bie Seitfatire in bramatifc^er

Sorm, treffen wir fie bei Sd)upp unb Hbra^am a Santa (Tiara f/äufig in bie

Prebigt eingekleibet, fo konnte bod) eine Periobe, bie fo öon inneren (Begen*

jd^en 3erriffen roar, bei ber ber IDiberfpruc^ 3U)ifc^en Sorberung unb (Er*
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füllurtg Überall fo laut fcE)rie mic ^ter, in Politik, BToral, Kunft, einer Jelb»

ftanbigen Satire nid)t entbehren.

Schulung fehlte nic^t. Die Iateinifci)e £i}rik ^atte bas (Epigramm gepflegt,

bas ^wax nid)t fatirifc^i 3U fein brauet, 6oc^^ aber mit innerer ITottDenbigkeit

gern biefe IDenbung nimmt. Das (Epigramm fpiett bal)er anä) bei btn beut*

fd^en £t}rikern keine geringe Rolle : „Bei[d)riften" geben Stieler, ®rt)p^ius

unb oiele anbere i^ren (Bebic^ten bei, Qofmannstoalbau mit roeitreic^enbem

politif(^em Jnterejje; ber Dialog bei (5rt)p^ius |pi^t fid| epigrammatif^ 3u.

Heben bem konsentrierten (Epigramm lebte bie epifi^e Satire : als Satire

auf ein3elne Stänbe in ben Sc^roankbüd^crn, als fatiri[(^e 3eid)nung bcr Re*

ligionsparteien in ber konfeffionellen Polemik. Hber bas roar faft« unb

kraftlos getoorben ; unb bie neuen Ct)pen bei (Brt}p^ius : ber IHauHelb in ber

Uniform, ber IDi^tigtuer im BeamtenroA (ber [lä) aber in ber fd)le[ifc!^en

Dornrofe aus einer burlesken 3U einer ernften S'^Q^^ — ^^^^ entroi^elt,

fonbern oeränbert), ber Sdimierenkomöbiant, roie roir ^eute fagen roürben,

roaren genial angefaßt, aber nic^t mit künftlerifc^er Deutli(^keit burd^

geführt.

Run aber roirb bie Rot immer größer; unb bie Der3rDeifeltcn finb gute

Satiriker. D3as ber übrigen Kunft biefer Seit fe^lt, bas befi^t i^re Satire

:

einen bebeutenben Kern ; eine nationale unb moralif(^e (Brunblage. 0b es

nac^ bem breigigjä^rigen Kriege überl^aupt nod) zim beutfi^e Rationalität

geben folle — bas roar bie furd)tbare S^^Q^- 5ür bie R)a^rung bes alten

nationalen (Et^os (bas Woxi i[t kaum 3U überfe^en) ftreiten fie alle, ,(5e«

lel)rte roie £auremberg unb Rachel, Beamte roie ntofcfieroft^ unb (Srimmels-

]^au[en, Hnge^örige bes niebern Hbels mie £ogau; erft als bie £iteraten bie

Satire in bie fjanb nehmen, lüirb fie mit (E^rijtian Reuter 3U)ar künftlerif(^

abgerunbeter, aber in^altlid) unenbli(^ ärmer. — Jn ber 5orm bleiben alle

abhängig : bie (5elel)rten con ber lateinifi^en Satire, £ogau oon bem latei«

ni[dE)en unb 3umal Ipätlateinifd)en (Epigramm, RTo(d)ero((^ unb (Brimmels«

Raufen oon bem fpanif^en Roman; bo(^ gelangen £ogau unb (Brimmels^au*

fen 3U bebeutenber Selbftänbigkeit. (Bute Patrioten \mb fie alle, mie bas ja

Sincgref ober S^ß"ii"9 ^i^t minber waxtn; bie Itterarif^e Hb^ängigkeit

Dom Huslanb fteigert e^er noc^ bies (Befühl nationaler Sd^am.

Bei^o^ann £aurembcrg (geb. 1590 3U Roftock, wo er Profeffor ber

poefie unb RTat^ematik mürbe; 1623 an ber bänifd)en Ritterakabemie 3U

Soroe; geft. 1658) unb feinem f(^u)ä(^eren Rad^folger Joa^im Rachel
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(geb. 1618 3U £unbcn in Dtt^mar|d)en, $d)uIrcfetor, gcft. 1669) liommt 6er

partikulari[tif(^c ärger über bie Hbl)ängigfeeit ber tliebcrbeutfc^en oom J}od)s

beutfd)en ^in3U. IDie bei 3eremias 6ottf)eIf verkörpert fic^ bei £aurem«

berg in ber eint)eimifd)en Hrt bas gute, alte IDefcn überhaupt; in ber neuen

(EnttDi&Iung — bem Stäbtermefen, mürbe (Bottl)elf meinen — jie^t er nur

Derborbene Sitten, Iäd)erlid)e Crad)ten, überfeün(tclte Poefie. Bei Ra(f)el

toerben bie Zl}emata allgemeiner, bo6] bleiben bie Poeten unb bas alamo-

bifd)e IDefen barunter.

Die beiben profefforen galten Strafprebigten an bas Publikum; £ogau

fprid)t für fid) allein. HTan könnte i^n unfern erften UTonologiften nennen.

Denn bie anUxn (Epigrammatiker bid)ten für bie (Be|ellfd)aft, er 3ei(^net

mit ber 5eber roie Jacques dallot mit bem Stift roas er erblickt auf unb oer-

öffentli(^l es erft bann in päbagogifc^er Hbfid)t. Hu^ von (Brijp^ius* Hrt,

öic^tenb bie Probleme 3U übenoinben, ift in feiner Sprud^poefie etroas ju

finben.

5riebric^Don£ogau (geb. 1604 3U Brockut bei tlimptfd| in Sd)tefien,

Hat b^s J)er3ogs Don Brieg, geft. 1655) ift burd} bie gefälfc^ten „Denktoür»

öigkeiten Dalentin (Biert^s" ber le^te tEräger ber „Did)ter^elbenfage" ge*

tDorben, tüenn au^ nur nod^ für bie £iterar!)iftoriker. IDir loiffen loenig

oon bem £eben bes UTannes, ber einen Hufrife bes beutfc^en Zebtns in 5orm

pon Sinnfprü^en 3U geben unternal)m. (Er l}at feinen Hamen babei in „Sa»

lomon Don (Bolau" getoanbelt, unb bie ^ebräifd)e Überfe^ung t)on „S^'^^"

ri^" fte^t biefem toeifen HTannc gut. €s erfc^ienen erft (1638) Qunbert

tEeutfd^e Heimfprüd^e (in n)irklid)keit 200), bann (1654) Dreitaufenb (in

lDirklid)keit 3553), bie nun Deut|d)e Sinngebid^te genannt rourben. 1759

^at £effing bas Hnbenken an £ogau erneuert.

£ogau ^at fid| üor allem an ben (Englänber 3o^n ®tr>en (geft. 1622; Epi-

grammatum libri decem 1612) gebilbet. Hber bei biefem fanb er nur, in

teigiger Sufpi^ung, bie alte 3eitlofe (Epigrammatik mit ben unfterblid)en

Q[l)ematen unb ber £uft am IDortfpiel. HDo ©toen IDorte gibt, gibt £ogau

Sachen. Dor allem: bei il)m ift mieber bie roirkli^e IDelt ba, bas Deutfc^»

lanb feiner Seit mit feinen Ijöfen unb f)ofintrigen, Htarobeurs unb Peban»

ten. IDie Hngelus Silefius brei 3Ql}re fpäter (1657) bie unfidjtbare, padit

er bie fid)tbare IDelt ins Sinngebic^t. Dabei fpielt natürlid} bie (Emblematik

il}re gute Holle

:
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Die IDcItgunft i|t ein See,

Darinnen untergel)

tDas iDürbig i|t un6 je^toer —
Das £eid)tc |d)tDimmt einher,

was leidet in Hrnös IDcifc 3U illuftricrcn toäre. Huc^ oon öer TTürnBerger

Klangmac^eret ift bcr ^crsensfreunb bcr öeutf(^cn Spradie nicf)! gan3 fern.

0aIanterten im 3citgcfc{)ma(fi Jiönncn ni(^t ausbleiben. Hber, ein IDunber

feiner Seit, nie ^at er gef(^mei^elt ober gebettelt : ge|d)mei(^elt freilii^ au(^

ni^t feinem Daterlanbe.

Jebes gute Sinngebic^t ift eine Skiase, bie fatirif^ toeiter ausgeführt roer«

ben kann. Hlbertinus unb ITIofc^erofc^ geben, in unförmli(^er (Erroeiterung,

feiere epif(^en (Epigramme.

Z^ Spanien roar eine neue Kunftgattung aufgekommen : ber Schelmen»

roman. (Er töar bas realiftifd^e (Begenftüdk 3U ber über bie ganse £iteratur»

loelt verbreiteten $(i)äferbi(^tung : eine Barftellung bes £ebens ber unteren

0efenf(^aftsfc^i(i)ten nid^t im Iijrif^en, fonbern im epigrammatif(^en Stil.

Der tEöIpel, ber Utenf^ o^ne (E^re, ber bis^r nur bem f}elbentum bes Hit»

ters als poftament gebient ^atte, rourbe plö^li(^ felbft 3um Jjelben ; unb ge»

rabe bas abelsftol3ette Zanb begann biefe Ba^n 3U befd)rciten, unb in if)m ein

I)o!)er- Beamter, Dtenbosa, aus einem ber Dorne^mften (5efcf)Ied)ter. ttun bot

biefer erfte Keim bts fo3iaIen Romans allerlei te(^nifd)e Bequemlichkeiten:

eine gefd|toffene ^janblung, roie fie bas £eben bes Ritters oerlangte, for«

berte niemanb oon bem armen Kerl unb „(Belegen^itsarbeiter". Qier ge«

nügte eine Kette oon Hbenteuern. (Es ift ferner beutlid^, mie na^ bem Sd^el»

menroman eine fatirifc^späbagogifcf|e tEenben3 liegen mußte.

Hegi^ius Hlbertinus (geb. 1560 in Dementer, Sekretär bes Htünd^e«

ner Qofs feit 1593, geft. 1620), ein eifriger kat^olifc^er propaganbenfdirift«

fteller, führte ben fpanif^en Sd)elmenroman in Deutfc^lanb ein („Der £anb-

ftör3er (Busmann vcn Hlfar(^e 1615) unb gab bamit bem proteftanten ITto«

fc^erof^ roie bem Katholiken (Brimmelsl)aufen eine roicE)ttge Anregung. (Er

füljrte audb bie tTtanier fort, unter ber Rubrik eines tEeufelskatalogs menfify

li(^e Sd)tDä(^en unö Dumml^eiten auf3U3ä^len, toas ebenfalls ITtofd)erofd^

nacfja^mte, inbem er etwa btn „Sc^ergenteufel" porträtierte.

(Ein Kai^kömmling arragonefifc^er Husmanberer, ITTidiael HTofdierof

^

(geb. 1607 3U IDilftäbt bei Strafeburg; juriftifi^er Beamter in oerfcf)iebeneii

Stellungen, geft. 1669), fd^rieb bas neue „Schiff oon Xlarragonien'', inbem



Rlbcrtinus — ITIoft^croj^ — Slugblätter unö Pasquille 305

er öem Spanier Queoebo 5te 5orm 6er €raumoi({oncn, 5en Spaniern über=

l^aupt öie n:eci)nik öer Kulturbilber entnahm, p^ilanber oon Sitteroalö, 6er

ntenfc^enfreunb aus IDilftaebt, lieg feine „IDunberlidien unb röaf)rl)aftigen

.(5e(id)te" na^ber neuenlTlobe (1642ff.) in faft regelmäßiger 5oIgeerf(f)eincn,

bis fie als ein na!)e3U oollftänbiges Der3cic^nis ber gei[tigen 5eitferank^eiten,

mit Regifter als tTad|fd)Iagebu^ ausgeftattet, crfd^einen konnten. (Er ift tro^

feines 3orns auf bas alamobif<^e IDefen beutfcf) bod) nur in feiner (&efin«

nung — toenn bas ein „nur" fein barf !
— unb feiner Dorliebe für bie J)äu*

fung ; fonft finb bie Sot% ber 3n^alt, bie Sprarfje oon ben frcmben tlTu=

ftern bebingt. Hber ber Kern ift oortrefflid). Überall ge^t er auf Un (Begen*

fa^ oon Schein unb IDefen los — übrigens ein £ieblingst^ema ber bamali^^

gen £e^r6id^tung — unb überall fpri^t ber tDarml)er3ige Daterlanbs* unb

ITtenfdienfreunb. Sein Derbienft ift, ba^ er no(^ an bie lTtöglid)keit ber

Befferung glaubt, too bie anbern refignieren, unb ba^ er IDege 3eigt, roo

fie Utopien geben. Hls eine Derftanbesnatur Ijat er oorsugsroeife, toie

Sebaftian Brant, bie intellektuellen S'^W^ '^^ Huge; unb überl)aupt bie

Sc^tDä^e ber ITlänner, bie fid) oon IDeibern, ütoben, Coren regieren laffen.

Hn feine Hrt f^liegt fid) bie ber beliebten fatirifc^en 5lil9^lätter un^b

Pasquille, oft allgemeinen, l)äufiger nod) befonberen 3n^fllts: bie Htün*

d)ener Bibliotl)ek befi^t allein aus bem Seitraum oon 1650—1700 etroa

2000, aus bem einen ^c^l^x 1689 ni^t roeniger als 150, bie im J)aag gar

für bie 3oT^r^ oon 1621—1648 beren 2683! Selten entbehren fie ein

(Emblem ober boc^ ein Bilb, oft bes IDi^es. Die 5li^9fc^i^ift toirb, toie im

19. 3a^r!)unbert, 3um (Erfa^ ber münblid)en Berebfamkeit, toobei aber bie

Btlber oft beffer reben als ber tEejt, mie in ben fatirifd)en Bilberfolgen ber

Heformations3eit ; in bem oer^ältnismäfeig unliterarifc^en Spanien bauert

biefe lErabition ber ge3ei(^neten ober gemalten Satiren bis ins 19. Ja^r»

l)unbert mit bem genialen (5oi)a fort. Hnberroärts entroickelt fid) aus ber

Slugfc^rift, bie ja aud) ernft, fad)lic^, bilblos fein kann, bie Leitung, bie

je^t zhen langfam periobifd) 3U toerben beginnt.

Diefe unruhigen (Battungen, bie einselne herausgreifen unb toieber fallen

laffen: (Epigramm, Sittenbilb, . Satire gel)ören fo red)t biefer unru^igften

Seit; bas (Epos verlangt roenn nid)t ruhige Seiten, fo bod) glei(^mä6ige.

rOirklid) gebeil)en konnte benn aud) nur ber fatirifd)e Roman ; ber ^iftorif^e

blieb ein RTad)rDerk ber Stubierftube, bas romantifc^e (Epos nun gar eins

ber Retorte. Überall, felbft bei .(B.rimmelsl)aufen, fe^lt eine burd)greifenbe

tneijer, titeratur* 20
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(Einheit ber Kompofttion. Huf bie (Eed)nik Ifat ber Samilienroman IDiÄrams

rDeniger eingewirkt als ber Staatsroman Hmabis unb bie fpanij^cn $^«1=

menromane. Die ITTotiDe, bie [cE)on bcn alten griec^if^en Roman beroegen

:

lUenfdienraub, Sd^a^finbung, geroaltfame Trennung, (Dxaktl, träume, lDte=

berfei^en fehlen feiten. Das pft)d)ologifd)e 3^tcreffe tüirb burcS^toeg gegen»

über bem äu&eren (Befc^el^en oernac^läffigt. hierin aber bilbet ber bebeu»

tenbfte, ?ians Jafeob (E^riftoffel von (5rimmels^aufen (geb. ju (Dein*

Raufen in Jjeffen 1625, aus bem Bauernftanb; 1635 oon ^ef(if(^en Solbaten

geraubt, im Kriege bis 1648; fpäter S(^ult^eife in bem babifi^en $täbt=

(^en Ren(^en.; geft. 1676) eine ru^mreid)e Husna^me. (Er feftigt bie Hnek=

boten[ammIung bes Sdjelmenromans in feinem „Hbenteuerlid^cn $impli3iffi=

mus" (Buä) I—V 1668, Bu6) VI 1669) 3U einer pfrjc^ologifc^en (Enimx^-

tung. Xtad) bem „parcioal" unb 3um erftenmal tcieber in bcutfd^er Sprad^

rairb bie ffiefcf}i(^te einer Seele gef(^rieben.

(Srimmets^aufen ^at feinen Hamen burd) 3a!)lrei(^e Hnagramme ber Un*

fterbli(^keit lange 3u ent3ie^en getoufet ; fein IDerk ift ta\6) berühmt geroor*

ben unb er ^at i^m felbft auä) sa^Ireic^e kleinere Hbleger, „$impli3ianif^e

Schriften" folgen laffen; einen romantif(^en Roman, „Dietroalbs unb Hme=

linben anmutige £ieb$s unb £eibsbef(^reibung" (1669) I)at er fogar unter

feinem rechten Xlamen I^erausgegebeu. Hber für bie llac^rDelt bleibt er bctr

Schöpfer bzs Sintpli3iffimus.

„(Einoalt" 3U fein, aus einem ©uß, bas roar ein J^^al wk bes HIter«

tums fo bes RTittelalters ; bie Derftanbeskultur neuerer Seit macf|te „einfäl»

tig" 3U einem S(^eItiDort. (Ein reiner Cor ift biefer Simple^, mit bem besfyalb

ntenfc^en unb St^icfefal i^r Spiel treiben, bis er na6:i abenteuerli^em Huf

unö Rh alles überrounben ^at unb als (Einfiebler bie ^öd^fte Stufe ber (Ein=

faci^^eit toieber errei(^t. (Es ift alfo 3unä(^ft bas C^ema oon bem Konflikt

ber Unf^ulb mit ber „tDelt", roie es von IDolframs parcioal bis 3U Döl=

taires „L'ingenu" unb 3akob IDaffermanns „Kafpar i}aufer" immer roie-

ber 3U künftlerifdier Darftellung gerei3t ^at. Hirgenbs aber ift ber Hbftotib

3U>if(^en ber (Einfachheit bzs unoerborbenen Bauernknaben unb benDerroi(k=

lungen ber „Kulturroelt" fo ungel^euer. Hber ber „Simplisiffimus'' ift keine

„groteske Übertreibung" ; bie toirklidje IDelt toar fo graufig, ba^ i^re Sc^il»

berung uns unma^r erfi^eint; ja ba^ bk (Erfinbungen bes Di(^ters pfyin=

taftifc^ fein mußten, um i^r 3U entfprei^en.

IDas toir fonft an biefen S(^riftftellem oermiffen, roenn roir fie felbft mit
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kleineren £an5sleuten 6er S^akefpeare unö (Eeroantes oergleiciien, befi^t

(Brimmels^aufen : öie ^abt bes „Sujammenfe^ens". Die Sülle öes £cbcns,

öie bei Hngelus $ile(ius, £ogau, ITTof(^erof(^ in en3t)felopäbif(f|es UTofaife

aufgelöft x\t, wirb I)ier in großer Konseption in ein Ulenf^enleben ßufanis

mengefafet. Durc^ alle Tonarten gel)t 5as Bud|; öie liinbifdie Dumpfheit,

öie Dcröerbnis bes IDeltlebens, bas (Einficblerbafein finb bie Qöl^epunkte. (5e-

legentlic^ raerben bie ti}pif(^en (Er f(Meinungen, piünbern, S^^^^^t Spielen

etuxis 3U fijftematifdi angeorbnet; Kuriojitäten bienen bem Seitgefdjmadfe ;

aber im gansen bleibt ber (5ang grofe unb einfad^ : (Brobianus mirb bur^

fauftifc^e lOege erhoben. HacEjbem er fo bie beiben ^auptri^tungen ber 3eit

überrounben l^at, überroinbet er biefe jelbjt, unb ein roeltf^eues 3beal mie in

Hnbreaes iDol^loerjdjanster (Eljriltenburg roirb bis 3U bem aslietifc^en (5ipfel

bts (Ein|ieblertums getrieben.

Der „Simplisiffimus" ift, tDie es ein redjter Zeitroman fein foll, ein Utifero»

feosmos, ein Hbbilb bes bamaligen Deutjcf)lanb, roic kein sroeites ; unb bis

3U (Boet^es „(Bö^" befi^en toir keine 3tDeite Darjtellung einer beutfdjen Kul»

turcpod)e von vergleichbarer (Totalität. Beseidinenb aber für bie lDirklid)=

keitsf(^eu biefer (Epo(f)e ift bod) |elb|t bei biefem Realijten bas (Einfc^mug*

geln ber IDal)rl)eit unter bem De&mantel ber Romanl^ftigkeit

!

Das pl)antafti[d)e Auftreten biefer IDirklic^keit, bie für Deutf^lanb eine

Räubergefcf)ic^te, ein SRäubermär(f)en unb in btn plöpi^en IPenbungen

bes $d)ickfals — man benke nur an IDallenftein ! — sutoeilen au^ ein Sau^»

berftüÄ getDorben toar, glaubte IDolfram f)elm!)arb oon f}o^berg (in

tengefelb m Hieberöfterreid^ 1612 geb., geft. 1688) mit feinem „{)apspurgi=

f^en ©ttobert" (1664) überbieten 3U können; unb glei^3eitig na^m er mit

Hrioft unb Dergil ben IDettkampf auf, überbot biefen anä) bnxäi ^iß ^^l
Don 36 Büd)ern mit etroa 30000 Hlejranbrinern. Dem Qabsburgergef(^le(i|t

als „bem oornel)mften unb I)ö(f|ften ber IDelt" roirb ein Hmabis 3um H^nen

gegeben, zhzn biefer unbefiegbare 0ttobert. Der gc^t nun burc^ bie übli»

djen Hbenteuer ^inbur^: S^la^ten, Seekämpfe, Derrat. (Er kommt 3U

bzn (Einfieblern unb auf bie öbzn Jnfeln, toes^alb man eine (Epifobe fogar

als bie erfte Robinfonabe be3eid)net l}at. (Türken, Ruffen, Polen treten auf,

toie f^on in btn fpäteren öersepen; eine gel}arnifd)te Denus, Ruremunba,

unb ein liebestoller Rolanb, (Balinbo ; an Derkleibungen fe^lt es nic^t, anäi

nid)t (roie bei (5ri)pl)ius) an einem S^einbegräbnis. Don ber Hrt ber (Erfin»

bungen gibt etuxi ber ,,3nbegriff" bes neunten Bud)es ein Bilb : „Hnäbemon
20*
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mit 5er Ruremunba gefangenen (Eltern ü>ill auf R^oöts Sd^iffen : mirb 6ur^

0ttoberten unb E)orrtbal angejprengt un6 felbft gefangen, ©ttobert oerliebt |tc^

in öer Ruremunben Bilbnis, unb ber alte (Eonftans auf Deranla|fung feiner

(Bä[te befd)reibt bas £ob bes S^Iblebens .

.

," Die TTaioität bicfer p^antafie

roirb nur oon ber öes 3nuftrators übertroffen, ber ettoa 3um 3U)ölften Buc^

bie ko^If(^u)ar3en Beine bes ft^toimmenben Itto!)ren fo luftig über btn VOa\^

ferfpiegel ^eroorragen löfet obtx 3um fe(f)3e!)nten bie IDellen (o tounberjc^ön

„kubiftifd)" 3eic^net, ba^ man boc^ j(^on bei Kortums 3ob|iabc3u|ein glaubt.

Übrigens ^at aud} E)ot)berg bie Kunft ber beutli^en (Befte gelernt : roie einer

[to&t, e^e er 3U reben beginnt ; mie er |i^ im bunlilen Kerker uml)ertaftet —
au(f) bas ift too^l Schulung an ber neuen tE^eaterkunft. SOnft ift bas 3urü*=

greifenbe (Er3ä^len fajt bas ein3ige Kunjtmittel. — Daoor nun ^aufenn)ei|e

Debikationen : beutf(^, lateini(4 italienifd^, mit Hnagrammen unb Kompli»

menten ol^ne (Enbe, unb ber „UnglüÄfelige" (Johann IDil^lm oon Stuben^

berg) atteftiert bem„$innenreicf)en" (Vfolfbexq) feine (Er^aben^it über „(Eor=

neil, tEafe". EDenn in bem literarifd)en Klub 3U ITlabrib £ope be Dega fi^ bie

Brillengläfer bes (Eeroantes auffegte, „unförmli^ toie toeic^e (Eier", ^atte

bies Paar gemi^ roeniger 3U hzbtntzn als bie Qot)enberg unb Stubenberg

bei oeriDanbten gegenfeitigen f)ilfeleiftungen.

Hber biefer unmögliche Derfud) l^at bod) feine Bebeutung; konftruktio

:

er füll ntufeum, tEl)eater, (Dper burc^ bas Bu(^ erfe^n ; pft}(^ologif(^ : er

3eigt bas oöllige (Eintrocknen ber (Einbilbungsferaft, gerabe toenn fie in Be-

toegung gefegt roerben follte.

(Einfad)er l^ält \\6) natürlid) ber romantifd)e Roman. Philipp oon 3cfen

ober, roie er fi^ Derbeutf(f)te, Ritterl^olb oon Blauen ift ein echter Roman«

tiker, toenn au^ nid)t oon ber kühnen Hrt ber Snebrid) Sd^legel unb Bren=

tano ; ein paffioer Romantiker, ber fic^ am liebften im Bläuen aufhält unb

mit feiner munberbaren Kartoffelnafe unb bzn oljne Sroeifel toafferblauen

Hugen fo lebensunklug in biefe EDelt ^ineinfdjaut, bie i^n fo feiten oerftanb

toie er fie. Hus feiner Sentimentalität heraus fd^rieb er bie „Hbriatifc^e

Rofemunb" (1645); ein Jamilienroman, ber bie £iebesgefcf)i(^te bnxäi kon»

feffionelle (Begenfä^ 3um tragif^en Husgang fü^rt. Die Rid)tung ber 3eit

auf bilbenbe Kunft unb (Dpernf3enen kommt in mand^en Bef^reibungen auf

il)re Red)nung
; fonft könnte es ungefähr aud^ ein moberner „5amilienblatt»

roman" fein.

Seine i)aupttätigkeit entfaltete er aber im ^iftorif^en Roman. Rur
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barf man fretli^ ^ier nic^t an f)eI6enfagc ober IDalter Scott öenfecn, Jonbern

nur an bas Kunftcpos unb allenfalls ben „profefforenroman" ber (Ebers unb

Da^n („3bra^inis unbjfabellens IDunbergefcf)i(i|te" 1645, „Die Hfrilianifd)e

Sofonisbe" 1647, „Hffenat" 1670). „ajfenat", b^r erfte btbli(d|e Roman ift

bas Befte; unb {ebenfalls lidbzn alle Romane Sefens oor benen feiner ITad)»

folger bas ooraus, ba^ |ie toenigftens als Kunftroerke gemeint finb. Hn»

breas Qeinri^ Burfj^ol^ (geb. 1607 3U$d)öningen,gejt.l671 als Super-

fntenbent in Braunfd)U)eig) toill in bem „gewaltigen ScEjreib* unb Ccfcmerk"

Don f)ercules unb Dalisca, famt ber Sortierung oon J)erculiscus unb i)ercu ^

labisla, bie Bilbung ber Seit mit ^ri{tli(^en (Ermaf|nungen 3ugleid| über-

mitteln. Hnton Ulri^ ^ersog Don Braunf(^rDeig (geb. 1633, regiert

feit 1704, roirb 1710 liat^oli|(^, geft. 1714) fielet es me^r auf bie ^öfifd^e

Politur ah („Die Durd)leud^tige Syrerin Hramena" 1669—1673, „©ctaDio"'

1677). Hnton Ulri^ ift etroas mobemer, aud) erfinbungsreid)€r. Hn kühnen

(Effekten übertrifft fie ber erfolgreid)e tta^folger !)einricf|Hnsl)elmpon

Siegler unb Klipl)aufen (geb. 1663 in Rabmeri^ in ber Caufi^, geft.

1696), ein an ber Hus3el)rung leibenber fjrjpo^onber, ber fid^ für bie3urücfe=

ge3ogen^eit feiner (Eji|ten3 burd^ bie Husfd)tDeifungen feiner 3tDar fonft 3iem-

lid^ tugenbl)aften, aber äufeerft blutbürftigen p^antafie entfc^äbigt. Seine

„Hfiatifd^e Banife" (1688) mit bem loÄenb langen (Eitel ift bis in (Boetl^s

Jugenb3eit f)inein ein £ieblingslefebud) getoefen. Übrigens oereinfac^t er

bie Qanblung unb beginnt fogar ein roenig 3U pfr)d|ologifieren.

Das f)auptftücfi biefer ganscn Romanprobuktion follte £ol^enfteins

„(Brofemütiger 5ßlöl)err Hrminius ober ^ermann als ein tapferer Befcf|irmer

ber beutfd)en 5r2il)eit ufro." (1689—1690; fortgefe^t oon feinemBruber unb

(E^r. IDagner) fein. (Bebaut roar an ein Kompenbium bes IDiffenstoerten in

Romanform ; fo rourbe benn aud) eine maskierte 6efd)i^te ber 3rDölf erften

^bsburgifd|en Kaifcr eingelegt. Dankbare Seitgenoffen f(^rieben bie Reben

ober bie $enten3en aus unb oeröffentlii^ten fie befonbers.

Die „Hbriatif(^e Rofemunb" ftel^t burd^ i^re Be3ie^ung 3ur (Begentoart

unb 3U Seitfragen Derein3elt ; alle anbem flie^n aus ber (Begenmart in 3eit»

lic^e unb räumliche 5^nie. Das uxrr keinesioegs nur eine beutfc^e (Eenbenj.

Dielmel^r follte fie in einem englifd^en IDerk gipfeln, bas roir famt feiner

bcutf(^n nachfolge gleich anfdjliefeen, roeil es eben ber inneren (Chronologie

na^ mit ber romontif^en unb ^iftorifc^en (Epik 3ufammen^ängt, allerbtngs

au(^ als Reaktion unb Symptom ber (Begenberoegung.
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(Ein Überaus talentooller 3ournaIift unb Romanf^riftjtcller, Daniel De«

foe (1661—1731) Ifaitt toteöer bas (Blück bes einen unfterblidjen lOerfes,

mie fein fran3Ö{i(^er (Benoffe, öcr Hbbe preocft, mit „Manon Lescaut".

(Be[tü^t auf bie Reifebed^te eines RTatrofen, ber auf bie einfame 3nfel Juan
5ernanbe3 üerfd^lagen toorben mar, [c^rieb er feinen „Hobinfon Crufoe''

(1719), ber im folgenben 3al}re in beutf(f)er Bearbeitung erfdjien unb es in

einem 3af)r auf oier Huflagen hxadik. (Es brac^ ein Iiteraritd)es Hobinfon=

fieber aus, bas bas fpätere Iöertl)erfieber übertraf. Soft jebes Zanb, jebe

Pror)in3, jebe Siabi bekam i()ren eigenen Hobinfon, roie es l)eut3utage eine

f)oItteinifd|e, ITTärfiifc^e, ja eine Berliner $d)tx)ei3 gibt — allerbings mit

bem gleiten Hbftanb t)om (Driginal.

Defoes Robinfon ift bas am meiften englifd^e Bud) ber IDeltliteratur.

„3ßber (Englänber ift eine 3nfcl", fagt unübertrefflid) Itooalis; bies ift bas

Bu^ oon ber 3nfel, oon bem „ifolierten" HTcnfd)en. (Ein fran3öfifd)er Hutor

f)at einmal I)übfd^ ausgemalt, roas auf ber 3^fßt (Erufoes ein 5^tin3ofe, ein

Deutfd|er tiwa anfangen roürben — ber (Englänber als tCatfac^enmenfc^

rid^tet fid) fofort ein. So erl)ält bas Bud) bas Hfetioe, (Ermunternbe, Raft«

lofe, bas es 3um beften aller Kinberbüd)er macf)t ; aud} jebes Kinb lebt ja

auf einer einfamen 3^^^- 3ugleid) aber roirb burd) bies 5^^^^^ öller „(5e^

genfpieler" unb anfangs aud) aller i)elfer bie (5efd)id)tc fofort aus bemHben-

teuer 3ur (Entmidilung ; an bie Stelle bes magren kuriöfen (Erlebniffes fe^t

Defoe bie pfr)c^ologifd)e (Entroidilung. Die (Befahren bes bamaligen Ro=

mons finb abgef^nitten : bie politifc^en unb fosialen Kontrooerfen, bie (Ero=

tik, bas 3Titrigenu)efen. Hber es bleiben förbernbc Hnhlänge an IDo^Ibe»

feanntes : an bie biblifi^e 3bi)lle, an bie „einfame 3ttfel" unb ben fc^eitern«

b^n Seefahrer, ®bt}ffeus, Sinbbab, ^er3og (Ernft.

Der „Robinfon (Erufoe" ift gemiffermafeen ber Roman an fid) ; auc^ ber

IDeltliteratur konnte ein fold)er (Ereffer nur einmal glüdien. Der £efer l^at

alles, toas er nur pill : Spannung, St)mpatl)ie, ba3U bie (Erl)ö^ung ber Stim=

mung, toeil er fi(^ untoillfeürlit^ an Robinfons Stelle oerfc^t unb fic^ gleich

(Eüd^tigkeit 3utraut; ein bife(^en lernt er nod) überbies.

Bei öen nad)al)mern bleibt, roie geroö^nli^, nur bie Sd^ale übrig. tDic

fic pon Oalter Scott nur bie Koftüme entlehnten, fo oon Defoc nur bas Ko=

ftüm ber (Er3äl)tung. 3i^9ß"^ ^^^^ kommt auf eine 3^\zl, l^eiratet eine prin»

3effin unb ftiftet einen Staat. Hur ein kleiner 3ournalift in ^incr »erfteckten

(Ecke, geroiffermafeen ber IttiniatursDefoe in ber fpäter nur no^ bur^ 0tto
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(Exidf ffaxtUhzn berüf)mt gerooröenen nttniatur=Refi6en3 Stolbcrg, j^afft

aus öer Ita(^af)mung bes Robinfon ein 3roar feünftlerif^ ungleid) tiefer ftc-

I)enbes, an pfr}c^ologifd)em Reid)tum aber Dergleid)bares lOcrk.

IDic ber Derfaffer bes „Simplisiftimus" unb bes „$cf)elmuffskr)" ift ber

ber „Jnfet S^If^nburg" (1731) erft im 19. 3af)r!)unbert mit Si(f)er^it fcft*

gejtellt roorben. 3of)ann (Bottfrieb $(f)nabel (geb. um 1690 in Sac^fen,

gab 1731—1738 als gräflicher Kammerlehretär in Stolberg bie „Stoiber^

gifdje Sammlung Heuer unb lUerktoürbiger IDeltgef(^i(i)te" l)eraus; ge{t.

nady 1750) kam oon bem ^iftori[(i)en 3ntere(fe 3um Roman, roie übrigens

Siegler unb Klipl^aufen au^. Don frül^ an 3eigte er jenes (Talent, bas Heue,

Hktuelle, in ben Dienft bes (Tages 3U (teilen, bas ben geborenen Journalijten

kenn3eid)net : roie Defoe bie Had)rid)ten Selkirfes, benu^te er [old)e, bie i^m

(ein So^n aus bem türki{d}en Krieg (anbte. Dem (tarhen 3eitgcnö(fi((^en

3ntere((e an Utopien unb Robin(onabcn ham bann mit großem (blixdk (ein

f^auptroerfe entgegen, bas nod) tTiedi neu herausgegeben, ber Däne (Dellen*

(Kläger gei(treid) erneuert l^at. Der Derfa((er (elb(t i(t in hümmerlidjem Be=

anrten* unb £iteratenba(ein r)er(cf)ollen.

Die „3n(el Scl(enburg" ^ieg 3uer(t „n)unberlid)c 5ata einiger Seefahrer''.

Der (pätere (Titel i(t be((er, roeil er in ber utopi(c^en 3n(el ben fe(tcn Hlittel«

punfet ber (Er3äl)lungen l)crausl)ebt. Hucf) mar er rDol)l banfebarer ; aber ber

frühere läßt beutlid)er erkennen, roorin bie (Eigenart bes Bud)es be(te^t.

Denn bie 3n(el mit i^rem pl)anta(ti(d)en Staat unb ben mitgeteilten HTu(ter=

prebigten i(t roirkliclj red)t trioial ; neu aber i(t Sd)nabels (Debanke, bie beut=

(d|en J}anbtDerker, bie bort^in gel)olt roerben, il^re £ebensläufe er3äl)len 3U

la((en. Si(f)erli^ l^ai er tat(äd)lici)e (Erlebni((e oon (Ti((f)lern unb Hpot^e--

kern im Stolbergi(rf^en bearbeitet unb 3U einem Durd)((i)nittsbilb beutfdjen

Bürgerlebens oereinigt. So erl^alten roir ni(f)t bloß ein StüÄ bokumenta-

ri((i)er Kulturge(d)i(^te, (onbern bei S(f)nabels ge(d)tÄter Hustoa^l unb Hn=

orbnung toirklid^ tm \pätts (Begenbilb 3um „Simpli3i((imus", bas buxö)

ntannigfaltigkeit ^es p(r}cf|ologi(d^en 3T^tere((es einigermaßen er(e^t, toas

il)m an (Tiefe abgebt.

Die (Teilnal^me am Biograp^i(d)en 3eigt (idj übrigens in bie(er Seit, bie an

merkroürbigen (T^arakteren (0 reic^ toar, ni^t eben (tark .enttoitkelt. Die

gerDöl)nlid)e Sorni bzx £ebensge(d)i(i)te i(t bie £eid)enrebe
;
gerabe bie Stol-

bergi(d)e Bibliotl^ek 3U IDernigerobe be(ifet einen Rie(enr)orrat oon i^nen.

Berül)mte f)elben unb 5ür(ten toerben im !|erkömmlid)en Stil abge^anbelt.
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mc^r (^ronikcn* obtx legcnbenartig als pfi)d)ologtf(^. Kein (E^eolog ober

Di(^ter intereffierte roic einft lleibt^art unb Dr. S^^% voznn fi(^ aud^ an bie

(Entfter)ung einaetncr (Bcbi^tc Sagen knüpften : Ö3er^arbts ,,Befiehl bu beine

G)egc" toirb mit bem tDicf}tig[ten Hugcnblick feines £ebens, ber Husrx)anbe=

rung aus Berlin, in Derbinbung gebrad)t toie £ut!^ers „S^fte Burg" mit bem

IDormfer Reichstage. Der Hnfang ber $etbftbiograp{)ie, bcn in ber Reforma«

tions3eit (5ö^ oon Berlic^ingen (um 1480 geb., geft. 1562) mit befte=

^enber, aber m6)i immer ftid)^altenber tEreul)er3tgkeit gema(i)t fyiiit, mhb
nur etma burd^ einen anbern Hbeligen, ben £iegni^fd}en ^ofmarjdiall Qans
Don $c^U3»eini(^en (1552—1616) fortgefül^rt, roobei gan3 folgerecht ber

Qofmann ben Raubritter ablöft unb bie (Ersäf^lung oon J}offe|ten unb Sc^ul»

benmac^en bie oon Überfällen unb Branbfc^a^ungen. Übrigens ift biefer

$(^lefier oon bzn Iiterarifd)en Sc^roädien feiner f^eimat frei; er toeife flott

unb l^umoriftifd) 3U er3ä^len. Das Bürgertum ftcllt bem Schulmann C^o-

mas platter (geb. 1499 im lOallis, geft. 1582 in Bafel), feinem So\}n

Selij platter (geb. 1536, geft. 1614 in Bafel) ober bem Stralfunber Bür=

germeifter Bartl^olämäus Saftroto (1520—1603) keine roürbigen Xlaö)--

folger. Hus bzn l^ödiften Kreifen ber (Befellf^aft enblic^ ftammt aud^ bie

erfte beutfc^c HTeifterin bes Briefs: (Elifabet^ Charlotte, Pfal3gräfin

(geb. 1652, 1671 mit bem l)er3og öon Orleans, Dater b^s fpäteren Re*

genten unb Bruber £ubu)igs XIV., ©erheiratet, geft. 1722). „£ifelotte" Ijat

tlfx Daterlanb — bas iljr !)od)t)ereljrter Sdjroager Derl)eeren liefe, toie als

eroiges Denkmal feiner „RTilbe" bie Ruinen oon EJeibelberg be3eugen —
ni(^t roieber gefe^en ; aber, „3U ben l}üttcn bes Horbens aus fübli^er pra^t

fliegt ein Dogel jeglidie tlac^t", roie 3bfen in Rom bic^tete. (Ein unüberfef^-

barer Briefroec^fel nad) Qannooer, Qeibelberg unb anbern öeutfd)en 0rten,

tDo i^r Befreunbete too^nten, oerbanb fie mit Deutfd^lanb. 3^^« Briefe,

Doll Kraft un5 Saft, ooll ^umor unb 3orn erregten frü^ Huffe^en. £eibni3

lobte i^re Sprache als „reid|, eigentümlid}, an urfprünglic^en Husbrüdien

reifer als bie S^riftfpracE)e, roenn auc^ in ber 5o^nt nic^t überall kor^»

rekt". Jn ber lEat ift ber Hbftanb biefes prac^tooll gefunben Deutfc^ Don

bem ber 3eremonialbriefe kaum geringer als ber i^rer Briefkunft oon ber

t^rer Parifer Seitgenoffin, ber Rtabame be Seoigne. Der urkräftige Qafe

auf 5i^ciu oon lUaintenon, toirkli^e Dere^rung für bzn König, unb Hn^ng*
li^keit an bie EJeimat bilben ben Dreiklang i^rer unerf^öpfli^n RTittei^

lungsluft. ITtan mö(^te manchmal an (Boet^s RTutter erinnern; freilid^
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Überragt bte 5rcin^furter patri3tcrin 6ic Prinsejfin cbenfo rocit an {)cr3cns=

btibung rote an 5eut{d)er Kultur. Rber tote tut es u)0^l, in öiefem SäRulum

5er gefprei3ten (bxanbt^^a einer ntenjdjenfeele 3U begegnen, 5ie \\6] felber

aus3ula%n oerfte^t un6 in öiejer (Epod)e öer HIabafterbufen unö Korallen*

lippen einem IlTenfdien, öer einen l^öd)|t körpcrli(^en Körper ^at unö gonj

c^rlic^ öiefe tEat[ad)e anerkennt

!

So fe^lt in un[erem Berid^t oon primitioer, loeil gan3 üon unten (ober

aud^ oon oben !) n>ieber aufbauenöer Kunft and) bie tiaioität nic^t, öie in

fotc^en (Epo^en am feltenften 3U finöen ift; nicf)t meil fie ni^t 6a toäre,

fonöem roeil fie in jol^e £iteratur keinen (Eingang finöet. Unb Briefe

fielen [a anä) mirklii^ nur am Hanbe ber £iteratur ! (5an3 allmä^lid) erft

follte öer ITTenfd^ toieöer öurd) öie 5ormen öurdimadifen, roicöcr öen Iltut

feiner 3nöiDiöualität geroinnen unö eine neue Kunftform |d|affen, öie ni^
me^r oon oornl^erein fertig ettoaigen 3nl)alt erwartete, Jonöern roirklii^ nur

öer Körper nxir, öen jic^ öer (5eift erbaut. Denn öem folgenöen falben Ja^r«

^unöert uxir öie fd^toere, aber glorrei^c Hufgabe gcjtellt, einen (Boetl^e mög*

HÖH 3U machen.



adjtes Kapitel: Der tDeg 3U (Boet^e. 1700-1750

/^l ans 9^tDt6 ^at eine {ebe Jnbioibualttät bas Hec^t, 3unä(^ft einmal für

XU [iäj un6 auf i^r eigenes Re(^t l^in geroürbigt 3U roeröen. Hbcr im 3u»

fammen^ang ber Kterarifc^en ©efamtentmiÄIung muffen bic Kleineren an

bem (Bipfei gemeffen toerbcn. „Sott muß i(^ über ^unbcrt Stufen unb Ute«

manb möchte Stufe fein." IDie n>ir bie frü^ren periobcn im i}inblicfe auf

i^ gegenfeitiges ^ö^enoerl^ältnis beurteilt ^abcn, fo muffen mx es auc^ mit

ben Dorklaffikern unb benen tun, bic roteberum bie Dorläufcr ber Dorklaffi»

fter tnaren. Denn faft roie eine regelmäßig auffteigenbe H^reppe baut \\df bie

bcutfd)e £iteratur üon bem tiefften tEiefftanb um 1700 3U ber ]^öd)ften Blüte

um 1800 empor.

2n feiner berühmten Darftellung ber beutfd^n £iteratur, roie er fie Dor«

fon^, im fiebenten Bucf) Don „Did)tung unb IDal^rl)eit" fpri^t (Boet^ es

mit aller Beftimmtl)eit aus, roas 3U geroinnen mar. „Betra(f)tet man genau,

mas ber beutfcEjen poefie fehlte, fo toar es ein (Bel^alt, unb 3tDar ein nationel=

ler; an tCalenten roar niemals UTangel." Sobann: „Bei biefem Umgänge

(mit Krebel unb Pfeil) rourbe id) buri^ (Befprä^e, burc^ Beifpiele unb burc^

eigenes ttadibenlien gerDal)r, ba^ ber erfte Schritt, um aus ber toäfferigen,

toettf^iDeifigen, nullen (Epo(^e fic^ ^erau$3urctten, nur burc^ Beftimmt^eit,

Prä3ifion unb Kurse getan toerben könne. Bei bem bisl^erigen Stil konnte

nian bas (Bemeine nid)t oom Beffercn unterfReiben, roeil alles untereinan==

ber ins S^ö<^ß gesogen toarb."

IDieber^olt fprid)t er nod) oon ber toeitfc^toeifigen, prolijen, roäfferigen

(EpodEie. — IDie man fiel)t, benkt er ^auptfäc^lid) an profa unb Zvfxik ; aü6:i

kam bas Drama für bie frühere (Epod^e ja literarifd^ kaum in Betrad)t.

3n)eierlei nun oermifet er: in ber Soxm Stoffbe^errfdjung, Konsentration,

Sadjlic^keit, im Jnnern ben „nationellcn (Behalt", hierunter ift nun aber

nic^t ein nationalpolitifd^er (Behalt 3U t)erftel)en, tote toir es l^eute oon Dorn=

herein auffaffen roürben, fonbern ein kulturpolitifc^er. Ittan muß 3ur Deu*

tung ber mistigen lüorte (Boet^es Huffa^ über „IDeltliteratur" l^insusie«

^en, in bem er auf kosmopolitif%r (Brunblage bas S^ftl^alten ber (Eigenart

{ebet ITationalliteratur forbert. Unb fo fä^rt er b^rni in „Dichtung unb

B)a^r^eit" fort : „Der erfte toa^re unb ^ö^ere eigentlid^e £ebensge^lt kam

buxiii Snebric^ btn (Brogen unb bie (Eaten bes Siebenjährigen Krieges in bie

beutf(i^e Poefie. Jebe Hationalbii^tung muß fd^al fein ober f^al werben, bie
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rndfi auf 5cm ntenfd)n^*(Erften xul\t, auf öen (Ereigniffen btv Dölkcr un5

i^rer I)irten, toenn beibe für einen Ittann fte^en . .
." „dxms IDerks aber,

6er tDaI)rften Husgeburt öes fiebenjäl^rigen Krieges, oon vollkommenem

nor55eutfc^em Ilationalge^alt mu§ id) I)ter cor allem elirenooll ertoä^nen

:

es i[t öie erfte, aus öem beöeutenben Zzhtn gegriffene Ct^aterprobufetion,

Don fpe3ifi[(^ temporärem (5e!)alt, bie 5esn>egen aud) eine nie 3U berecfjnenbe

IDirkung tat: ITTinna pon Barnl)elm." IDas alfo ift „!}öf)erer eigentlicher

£ebensge^lt" ? Das roas roir „(Erlebnis" nennen, ttationeller 6e^alt alfo

ift eine auf 6em (Erlebnis ber Itation begrünbete (Eigenart. Die englif^e, öie

fpanifdje, 6ie fransöfif (f)c £iteratur befafeen längft nationellen (Behalt ; benn

bas Drama S^feefpeares, £opes, (Eorneilles roar auf bas (Erlebnis ber Ha»

tion gegrünbet unb baburd) in feiner (Eigenart beftimmt, gerabe mic aud) ber

Roman bts Defoe, (Eeroantes, Rhhe preooft; bie Deutfd)en ahmten alle

öen 5o^nißn nad|, meil fie ben IDeg 3ur eigenen 5orm nod) nid)t gefunben

l)atten.

3u öiefer auf ltad)al)mung beru^enben E}albform bringt nun (Boet^ feine

eigene Hrt in (Begenfa^: „Unb fo begann biejenige Ridjtung, Don ber \d)

mein gan3es £cben nic^t abroeidjen konnte, nämlid) basjenige, roas mic^

erfreute ober quälte, ober fonft befd|äftigte, in ein Bilb, ein (5ebi^t 3U oer-

roanbeln unb barüber mit mir felbft ab3ufd|lie6en." Dies eben fehlte ber

Di^tung jener „meitfd)tDeifigen" unb „gel)altlofen" periobe. Das innere<Er=

lebnis gibt ber (5oet^if^en poefie „(Behalt bes eigenen £ebens" unb es

„feriftallifiert'' mit innerer tlotcoenbigkeit 3U feiner i^m eigenen 5orm ; bie

fi^t il)m bann angegoffen auf bem £eib unb erlaubt kein Jöltenroerfen. Unb

bies alfo mar es, roas burd) (Boet^e, aber 3um guten H^eil boc^ au(^ fd)on Dor

unb für (Boet^e, 3U erobern war: bie innere Itottoenbigkeit ber poeti-

f
c^en (Beftaltung. Daß ber Did)ter, unb roie er bid)tet— beibes muß innerer

Smang fein. IDie aber l)ätte man bas ben (Bratulationspoeten unb $onett=

fdimieben begreiflid) madjen follen ?

Damit glaube id^ mit bes fad)kunbigften ITtannes eigenem Urteil bk Huf=

gäbe dargelegt 3U l)aben, bie ber Seit ber Dorbcreitung auf (Boetl^e geftellt

roar. (Erft mußten bie falfd)en unb beirrenben 3beale bes ©pi^ianismus äb^

getan roerben; bann mußten bie Did)ter roieber lernen, 3U erleben; enblii^:

i^r (Erlebnis Sorm getoinnen 3U laffen. Die erfte, negatioe Hrbeit fiel kleinen

Kräften 3U : ber „politif(^en poefie", ber Qofbi^tung ; bie 3tDeite ftarken tEa-

lenten mie (Büntljer, Baller ; bie britte oielleid^ toeniger bt(^terif(^ füllen--
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6en, aber kün(tlert[d) ftärker ocrarbeitenben toic IDielanb unb £efftng. Hbcr

neben bicfen fielen nod) anbere CErsicl^er, bie fclbft keine Künftler finb : (Bott«

fc^eb, bie Sdivod^zx, i)erber, oon benen lieber jeber einer jener Stufen ent=

fpric^t : (5ottfd)eb ber 0rganifator ber neuen „oernünftigen" £itcratur, Bob»

mer unb Breitinger Sürfpred^er ber perfönlidjen (Empfinbung, Jjerber ber Hn-

malt ber inneren ttotroenbigkeit.

Sd^on bie Stüongsl^errfc^aft, bie ber ©pi^anismus ausübte, mufete eine

ffiegenberoegung toeÄen. llid^t ba^ man oiel liritifiert l^ätte — loenigftens

öffcntlid)'; prioatim moäftt Rijt ben 3e|en einen Bärenhäuter nennen. Hber

loer nic^t na^ ber oorgeft^riebenen Schablone bic^tete, ber toar ehtn kein

Dieter unb blieb ungenannt.

ttun ^atte bie S^Iefij^e $(f)ule aud} fic^tlic^ abgetoirtf^aftet ; £o^en*

(tein bebeutete überall einen (Bipfei, unb roie ro^ Jeine „Kunjt" loar, konnte

auc^ nac^fic^tigeren Rügen auf bie Dauer nicf)t entgelten. £ebenbig roar nur

bie Satire geblieben, bie \\6) aber aud) nie oöllig in ben Dienft ber neuen

£e]^re gejtellt l)atte.

Die literarif(f)e Gegenreformation roirb toie in fol(f)en Sollen geu)ö^nlid|

mä)t oon ben bebeutenben (Beiftern eingeleitet, fonbern oon btn gefreiten

Durd|f(^nitt$köpfen. 3n (El)riftian tDeife (geb. 1642 in 3ittau, 1678 bort

Rektor bts ffirjmnafiums, geft. 1 708) oerkörpert fic^ biefe Hbtoel)r gegen bie

Derfliegen^eit. Sein Itame jd^eint ftjmboltfc^. Der in biefer Seit auffällig

häufige Domame (ben auc^ tE^omafius, IDernicke unb Reuter fül)rten)

beutet auf bie (Ermübung an konfe|fionellen Streitereien, im Sinne oon £0=

gaus Sinngebidjt:

Cutljcrijdj, päp|tif<^ unb 6alDinlj(^ -- bicjc (blaubtn alle brci

Sxnb oor^anöen; nun ift $xaqt, roo 5as (E^rijtcntum bcnn fcl?

Der Datersname be3ei(^net bas neue Jbeal: lDeltklugl)eit, IDelterfa^«

ren^it, tDeltüberlegenl)eit. IDäre ber Itame uns aus bem Hltertum überlie»

fert, mix coürben il^n für allegorif^ l)alten roie b^n bes £inos ober bes lt>ib=

fib. Dennburd)aus löft ber „politi[^e (Beiff ben „galanten" ab. Ittanroill

bie IDirklidjkeit |tatt bes Balletts ; man roill bie praktif^e (Erfaffung ftatt ber

künjtlid^en Übermalung ; man mill, unb bies i(t ganj bcfonbers 3U beachten,

btn Staat ftatt ber (Befellfd)aft. Don (E^riftian tDeifes Publikum ift ber ^ol^

Hbel, ber bie Sprac^gcfellf^aften organifierte unb btn (Bbttf(^eb oon neuem

5ur Qilfe aufrief, fo gut toie bas „Dolk" ausgefcf|loffcn. Dafür ift feine ge^

famte Tätigkeit ausgefproi^en national, ja lokal gemeint; ber $(^ulmann,
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6er feine Daterftabt nur toa^renb ber 3a!)rc b^s Stubiums ocrltefe, Ijat au(^

an ben ftäbtifc^en Hngelegen^citen Iebl)aften Hnteil genommen unb mar bas

Dcref)rte Orakel in allen öffentlidyen Sragen. (Ein neuer tCppus tritt auf,

in aller Befdjeiben^eit, bem „IDeifen" bes Hltertums oergleidjbar, ber anä)

Dor allem (Ersiel^r unb Ratgeber loar; unb fc^toerli^ Ifdtte man IDei|c

me^r el)ren können, als t^enn man il?n ben beutfd)en Solon genannt l\ätit.

VOxx brausen bas IDort „politifd)", „politifd)e poefie" je^t in einem engeren

Sinn als tDeifes 3eit, für bie bie (5efamt^eit ber Befd^ftigung mit öffent*

lieben S^^OQcn in bies S^lagtoort einging ; benno^ aber toirb man in poli=

tifd^en Biestern roie U^lanb, Pftser, IDolfgang UTensel am er[ten Sortfe^r

(einer Hrt feigen bürfen — freilid) eben nur in i^rem allgemeinen IDefen

;

benn von Romantik barf man bei bem klugen S^ulmeifter nichts fud)en.

3m (Gegenteil ift feine Hrt unb tEenben3 fo nüi^tern, praktif^, antipoetifi^

roie nur möglicE^.

lüeife ftammte Don beiben Seiten oon Böhmen ah, alfo aus bem Polke,

bas in Hmos (Eomenius ben erften neueren Klaffiker ber päbagogik l^eroor*

braute; fein Dater toar £e!^rer, 5er (Drofeoater prebiger. So kam es, ba^

fid) in feltener Dereinigung Ijier ber päbagog im engeren unb im n>eiteren

Sinne öarftellt; ber ausge3eid)nete Sd)ulleiter, ber aus bem Scfjulbrama mit

unermübli(^em (5e(d)ick ein £el)rmittel mad)te, roie es fo oielfeitig bisl}er nur

bie Jefuiten gekannt Ratten, rairb jugleid^ 3um maggebenben Kritiker unb

ITTuftcr literarif^er Betätigung.

IDie fo oiel Sc^riftfteller ber 3eit na^ 0pi^ fiat andf er ficf) in allen (Bat-

tungen oerfud^t; unb ^max gel^t er umgekehrt n)ie IDickram 00m Roman
3um Drama über. Hber er Dereinigt in fi^ a\xä) Hnklänge an alle ITteifter.

3m £ieb fufet er auf ber fädjfifc^en (5ruppe : SinÄelt^us, Bre^me, ©ref«

linger, befonbers Sd^od^. ^m Roman auf Ittofdierofd) (bie „brei ärgften

(Er3narren" 1672 finb bur^ ein ntotio aus pi)ilanbers „(Befi^ten" ange«

regt), roä^renb er (5rimmelsl)aufcn ableljnt. Z^ Drama benu^t er 6rr)*

pl)ius: er fd)reibt einen „neuen Peter Squcns", er oerroenbet feinen Dialekt;

Derein3elt ^at er ein Singfpiel ober ein allegortfd)es £uftfpiel in Rifts Hrt

Derfafet. Seine Satire aber berüljrt fid) nid)t nur mit Sd)upp, fonbern au(^

mit Hnbreae: ber „Politif^e Häfd^er" (1676) gel)ört mit ber tDarnung por

gefäljrlid)er curiositas 3ufammen.

Das (Brunbclement ift überall bie (Er3iel)ung 3ur IDelterfa^renl^eit, unb

biefer realiftifd^e ^ang bringt es aud) mit fi^, ba^ er bie Komöbien roieber



318 Der IDeg 3U ®octI]e. 1700—1750

öen Huffü!)ren^cn auf 5cn £ctb ßufc^ncibet, öafe er überhaupt 3ucrft roieber

auf 3n6iüi5ualitäten ausgebt. S^^^^^i^^ trägt aud) bas ba^n hzi, jcincn ^a\)h

rct(^en Dramen eine Braud)barkeit über ben tUoment hinaus ab3uf(^nei=

ben; obmol^I er unter bem (Einfluß tlTolieres oon ber bloßen improoifieren'

btn Häufung ber Späfeejum komponierten Jntrigenluftfpiel („Dom oer«

folgten £ateiner" 1695) auffteigt. Dagegen ^aben feine Romane bie brei«

tefte löirfeung ausgeübt, tlacf) jener irtett)obe, bie befonbers Ri[t eingeführt,

läßt er faft Ja^r für 3a^r einen (Er3ieI)ungsroman crfc^einen; mit jener

über „bas allerebelfte Ua^" unb bergleid)en f^rieb, fo liat au(^ IQeije bie

loÄenben $uperIatiDüberf(^riften : „bie brei i}auptoerberber in Deutfc^Ianö"

(1671), „bie brei ärg|ten (Ersnarren in ber gan3en IDelt" (1672) -— man
hta6)te bie „roeiträumige" Steigerung ! ;

„bie brei Mügften £eute in ber gan»

3en IDelt" (1675). 3ebesmal tnerben ein paar perfonen, bie 3rDif^ert 3nbi*

Dibualitöt unb Hllegorie fdiroanfeen, burd) eine Hn3a]^l er3ie^Ii(^er ober be-

lel^renber Hbenteuer l)inburd^ gcfü!)rt, |o ba^ 3um Unterri(f)t in ber tDelt-

klugl^eit reicf)Iic^ (5elegen!)eit geboten roirb.

Rnd) IDeife üerftedit \\&i anfangs hinter Der[d)iebene, be3eic^nenb getoä^lte

Itamen: Siegmunb (BIeid)oiel, (Eat{)arinus (Eioilis; es ift bie einsige S^^^
ber P^antafie, bie nod) ansutreffen ift, unb roenigftens finb es bo^ keine

Hnagramme. Hber als eine in fid) gefeftigte perfönli^feeit ift er bo(f/ immer

berfelbe. 3n ben !)o^en Stil barf er freiließ nid^t I)inaufklimmen toollen

;

fonft läfet ber Seitgenoffe Racines ben Qol}epriefter in ber „ftt^alia" rufen:

„ntan laffe bocf) bie alte Beftie leben, bie no(^ in i^rer (Beil^eit erfoffen, als

toenn fie ber jüngfte IDeiberroÄ im £anbe iDöre V Hber tüenn er einfache

Profa fdjreiben barf, ift fie kräftig unb klar. (Ebenfo fte^t es mit btn Stoffen

:

Diel beffer öls bie biblifd)en liegen il^m bie aus ber neueren unb neueften

ffief^i^te, bie er auc^ gerne rDäl)lt. Rtit aufmerkfamem Bli(k roeife er bie

großen ^iftorifd^en Kriminalfälle 3U ergreifen, in benen historia magistra

vitae roirb ; er bramatifiert ben Husgang ber legten mittelalterlid^en (Beftal»

ten 5i^cinkrei(^s, bes Ittarfc^alls b^Hncre, bes ItTarfdjalls Biron, unb in ben

ffieric^tsf3enen, bie IlTafaniello in tteapel abhält, ift bie fummarifc^e 3iifti3

unb bie l^ö^nifd^^graufame Sopl)iftik ber (Deri^ts^öfe oon 1789 fd^on oor»

gcbilbet. IDie beseic^nenb, ba^ er nic^t, toie tttofc^erofc^ in feinem liebens*

roürbigften IDerk^en, feinen Kinbern ein „C^riftlic^es Dermäc^tnis" l^inter»

lieg („Insomnis cura parentum" 1643) fonbem ein „Däterli(^es tEeftament

6. i. Kurse tlac^ri^t, toie ein sukünftiger Politikus in feinem (E^riftentume
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auf öer IDelt ein gut (5cu)i(feTt bellten unb irt htm Zob bk erotgc Selig-

keit bringen \oir (1690?). (Es i|t bas große Problem, bas ]iä) an 5er 3ei-

tentöenöe auftut. IDie öie Ittinnefinger im innem Kampf roaren, ob man
Srau Denus bienen unb bod) gerettet merben könne, fo forbert je^t bie

3eitgöttin Ratio status bie Hntroort auf btn Sroeifel. ttod) S^^^i^tc^ ^^'

Ifdm I. |e^te feinem 5^^^^örf(^aII oon tla^mer auseinanber, baß er ge»

toiffe Dinge nur als König tue, erhielt aber bk folbatif(^e Hntroort: „Hber

tDenrt ber Ceufel btn König ^olt — too bleibt (Ero. Utaieftät?" Seitbem

l^aben roir freili(^ Politik unb ITToral etroas fel^r mzit auseinanberjufyilten

gelernt . .

.

IDeife ^t felbftüerftänblid) aud) bie (E^orie ber Kunft bcl^nbelt („Der

politifdie Rebner'' 1677, „(Eurieufe (Bebanken oon beut((^en Derfen" 1691),

von ber ^errf(^€nben ITtanier mußte ficf) nid^t nur bie nüchterne Dernunft bes

„Politikus" geärgert füllen, jonbern aud) ber päbagogifd)e Sinn bes Sd|ul«

manns ; roie Otto £u5tDig es Sd^iller oorroarf, ba^ er bie 3ugenb mit einem

unroa^ren Bilb ber EDirklidjkeit betrüge. (Er felbft ^ölt bas Dersfc^reiben

für eine notn)enbige Befd)äftigung junger nTen(d|en — in ben Uebenftunben

(roas bann fc^on bie (Eitel ber (Eani^ unb (Benoffen tDörtli(^ nehmen). Hber

zben biefe Uebenftunben finb bod) nur ein (Eeil ber 3eit bes rec^tfdiaffenen

iungen Htannes; aud) ^ier muß er ber 3ukünftige Politikus fein. „Ulan

muß ^ie Saäie alfo öorbringen, mk fie naturell unb unge3U)ungen finb." Die

Dekorationsmanier ber Sd)lefier roirb oerfpottct ; er ift ftol3 barauf, toegen

feines einfad)en Stils oielfad) oeradjtet iDorben 3U fein. — Unb fo gibt er bie

erfte ausgefpro(^en antiopi^ianifd)e Poetik. (Er ift ^ier fo roenig ein gan3er

Boileau, iDie er als £uftfpielbi(^ter ein gan3er ^olberg ober alsRomanf(^rift»

fteller ein gan3er Doltaire ift; aber immer ein Stück baoon: ein oielge-

manbter unb gef^iditer, bes IDi^s nid)t entbe^renbcr Hntöalt ber Dernunft.

„Aimez donc la raison . .

."

Diefe £iebe 3ur gefunben Dernunft ift es, bie bie (Brunbftimmung ber ge*

famten Hufklärung ausmad^t. (Es ift, ober tüar bo^ oor kur3em nod^,

ntobe, über bk Hufklärung bie ITafe 3U rümpfen ; öome^m roar es nur, für

bie Romantik 3U fdjxDärmen. ®^ne beren Ru^m oerkleinern 3U tDollen, rotrö

man aber bod| fagen bürfen, ba^ roir ber Hufklärung nic^t nur alles t>er»

banken, mas bie legten ^diixlfVinbzxk an kulturellen Sortfc^ritten gebraut

^aben
; fonbern ba^ aud^ in rein literarifd)er i}infic^t bas Bebeutenbfte unö

Dauernbfte aus i^r ertoa^fen ift. Itic^t nur £effing, au(^ (5oet^e ift o^nc
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5ie Hufklärung ntc^t %u oerfte^eu, unb $d)tller ift gera5e3u öer literarifd^

ffitpfcl öcr Hufklärung ; bk Hontantife aber Ifat auf bk beibcn (Bröfeten nur

oorüberge^enö einsumirkcn oermod^t.

tlatürltÄ aber barf man nid^t ein Serrbilb oon ber Hufklärung entroerfen

unb fie fo toentg nad^ bem alten S^^t^bric^ Ilicolai — ber junge roar gar ntc^t

übel — beurteilen toie bie Romantik naä) Sa^arias IDern^r. ITTan barf fic^

auc^ nid)t oon konfeffionellen Hnjc^auungen oerblcnben laffen; gan3 abge=

fe^en baoon, btife bie Hufktärung 3um großen tEeil ni^t nur religiös, fon==

bem aud) proteftantif^ o6er katl)olifc^ i(t (mie bie aufgeklärten Kirc^enfür«

ften in Sübbeutj^Ianb es ttmren) — für i^r innerftes Defen kommt bie $tel=

lung 3um Dogma gar nid^t in Betrad^t. Denn bk Hufklärung, roie jebe

[tarke Betoegung, ift oor allem pojitio, unb i^re negatioen Seiten l^aben ]\6)

erft im Kampfe für bas 3bcal entroickelt. Dies pofitioe aber ift ein Doppel*

tes : im Hbftrakten jene begeifterte £iebe 3ur gefunben Dernunft, im Kon»

kreten eine roeniger laute, aber ntd)t minber lebfyifte unb toirkungskräftige

£iebe 3ur HTenf^lieit. Jnner^alb ber (E^tiftenl^eit mar biefe gan3 gerüife ber

K^riftlid^en Religion eingeborene £iebe in ber ibilb^eit ber Kampfe 3mif(^en

bzn Parteien, i(^ roill nid)t fagen oerfdirounben, aber oft faft unfi(^tbar ge*

roorben. Sic^erlicl) gingen bie Religionskämpfe felbft aus einer mifeoer«

ftanbenen ITTenf(^enliebe ^erüor ; toeber Zntljex nod) ber Gegenreformation

6arf ber ]^er3innige IDunfc^, ja bas leibenfd)aftli(^e Derlangen abgeftritten

n^erben, bie Seelen ber geliebten irtitmenfd)en 3U retten. Hber märmer unb

^eralic^er als in ber 0rtl)obojie roarb bie tätige RTenfd^enliebe bann bod^ von

ben Separatiften unb UTrjftikem gepflegt. Unb aus i^ren Kreifen ging bann

pielfad} gerabe bie neue Bemegung ^eroor ; toie S^leiermad^er oon ben pie«

tiften l^erkam.

3n bem erften großen beutfc^en Hufklärer treten gerabe bk pofitiDcn 3ügc

getöinnenb ^erüor:

®ottfrieb IDili^elm £eibni3 (geb. 1646 in f}annoDer, geft. 1716) jft

nad^ £ut^er ber erfte bürgerli^e Deutfc^e oon europäif^er Berüi^mt^eit.

(Er oerkörpert in fic^ 3unä(^ft jene übelberufene „Polt}]^iftorie", bk in i^rer

getDö^nlic^en Sorm gan3 geroi^ nid^t beffer roar als bas noc^ mel^r gef(^ol«

tene Spe3ialiftentum neuerer Seit. Hber roenn im allgemeinen ber Poli:)^iftor

ein Rtann mar, ber alles transportable IDiffen auf einen 51^^ anhäufte unb

es bort liegen liefe — mie 3ules Janin einmal oon einem fran3öfif(^en (5e=

lehrten fe^r mi^ig gefagt I)at : „(Er meife alles, aber meiter an6) nicbts" -—



£eibni3

Xtad\ einem 3cttgenö|fi|(i|en (Bemälbe im Bc|i^ bes tnärhij(^en lUufeums
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fo tft £eibni3 6er große £e^rer öer feit Hri[totcIe$ ocrlorenen Kunft, Diel 3U

toiffcn unb öennod) neues 3U lernen. 3" i^^ß Rci^e öer großen ©rganifato»

ren, öie toir mit £ut^er, öem Hugu[tinus ber coangelifrf)en Kird)c, beginnen

fa^en, tritt er neben bie 0rgani(atoren ber mobernen £iteratur — unb öes

mobernen Staats als ©rganifator nid)t nur ber mobernen Sorfd)ung, fonbern

ber mobernen Bilbung. Rnä) bies IDort l\ai einen Übeln Klang bekommen;

obrool^l auä] bk größte ®berfläd|licf)keit öer Bilbung t)on ber il)rer (Begner

übertroffen tDorben ijt. Hber 3U3ugeben i(t, ba^ bk Bilbung je^t, roie bie

Religion früher, übertragbarer Befi^ geroorben i|t, jtatt perfönlid)e Hneig»

nung 3U fein. Das aber mar bie Bildung öes a^t3e^nten 3al)r^unberts : ein

inbioibueller, neuerarbeitetcr Befi^. ®bcr Dielmel)r : bie inbioibuelle (Ermei«

terung ber (Erbfd)aften. Denn freilief) blieb öie neue Bilöung 3unäd)ft auf

öiejenigen Krcife befdjränkt, öie als Rekrutierungsgebiet ber $prad)gefell»

fdjaften be3ei(f)net tt>eröen können. Hbcr in öiefen befaß öer eine Heil „6e»

Ifüli" ol)ne S^^^t btv anöere „Soxm" ol)ne (Behalt ; es galt nun, öen geifti=

gen Befi^ öer .(Belel)rten mit öer gefellfi^aftlid^en Kultur öes Höels 3U oer-

einigen.

„Bilöung" ift ein aktio geöa(f)tes IDort, toie es „(Eroberung" 3unäd)ft ift

unö „Husbilöung" nod| l)eute: es ift bie Sä^igkeit bes nTenfd)en, öer fid)

bilöet, öer aus fid) erft einen red)ten nTenfd)cn mad)t. löenn nad) einem be*

liebten Sinnbilö — öas in nTepl^iftos IDort oon öer „Kultur, öie alle IDelt

beleckt" nod) fortöauert — öie Bärenmutter il}r formlofes Junges fo lange

beledit, bis ein rid)tiger kleiner Bär öaraus geroorben ift — bas ift Bilöung.

Diefe tEätigkeit, öiefe Husbilöung öes ITTenfd)en 3U einer geroiffen Pollftän*

öigkeit, 3ur Harmonie unö (ban^lftxt ift bas neue 3öeal. IDas (Boetl)e in

feiner Sc^ilöerung „IDinckelmanns" öen l)ellenen nad)rü^mt : öie ungebro=

:^ene (Einl^it; toas $d)iller als Siel ber äftl)etif(^en (Er3iel)ung öes ^xn^zh

menf^en fefet, toie £effing es als 3iel öer intellektuellen (Er3ie^ung öes nten«

f^engefd)le^ts gefegt l\atit — bas ift öas Siel öer „Bilöung". Das l)uma=

niftif(^e 3öeal liegt l)inter öiefem oiel gefd)mä^ten IDorte.

£eibni3 ift öer oollkommenfte Dertreter öer Bilöung im fiebse^nten 3^^^"

l^unöert roie (Boet^e im ad|t3e^nten unb IDil^lm oon !)umbolbt im neun*

3el)nten. IDas man oon beffen Bruber Hlejanber gefagt l^at, ba^ er für fic^

allein eine Hkaöemie öarftellte, öas galt in noc^ ^ö^rem (Braöe oon öem

lltann, öer öie Berliner Hkaöemie ins £eben rief als eine Pflan3ftätte öer

5orf(^ung unö eine S^ftung öer Bilöung. (Er fud)t öie Sorfd|ung insbefonöere

nteiier, £Üeratut* 21
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auf 3tDei Gebieten 3U fördern : bnxd] eigene Hrbeit in 5er tttat^ematik, bnxä)

©rganifation in ber (5cf^i(^tsrDiffenfd)aft. (Es finb bie beiben lel^rbarften

lötffenfc^aften in bem Umkreis ber bamals bekannten; nTet^obenIe]^re,tEed)=

n\k \\t ja überall bie groge $ef)nfud}t, bie jic^ in ben 3a!)IIofen Poetiken,

Briefftellern, $prad)Ie^ren fo gut bekunbet roie in ben Hntoeifungensumfeli*

gen £eben. Bilbung ift perfönlic^e Hneignung ternbarer (Eigenfc^aften ; unb

Sokrates ift i^r erjter prop!)et geroefen.

Hber £eibni3 toar anä) rul)mrei(^ tätig in einem roeniger unmittelbarem

Unterricht 3ugängli^cn Be3irk: als p!)iIofopl). (Bcroig berührt bie p!)ilo=

fop^ie biefes roeltroeifetten ber neueren ITTetapl^t]iiker jid) mit ber $pino3as
;

aber roie üiel inbiDibualijtijd^er ift fie ! $pino3a blickt auf bas U)eltgan3e,

aus bem in unerklärlid)er IDeife fid) bie roirklic^cn (Ein3elnen ausfonbern
;

£eibni3 auf bie ein3elnen ITtonaben, bie in ni^t minber unerklärlid^er IDeife

fic^ 3U ber üort)erbeftimmten Harmonie 3ufammenfinben.

Der Staatsp^ilofop^ tüar aber auc^ praktifd)er Politikus. (Er bemüht fic^

um bie (Einigung ber d[|riftlid)en Konfeffionen unb roie um ben religiöfen fo

um ben politifc^en IDeltfrieben. Unb Don liefen praktifc^^unpraktifc^en ©r«

ganifationsbemü^ungen aus kommt er auc^ 3ur $prad)pflege. (Er nimmt

bie auf Hbfaffung oon IDörterbüc^ern gerid)teten piäne ber $prad)gefen=

f^aften in üeränberter (Deftalt auf; er gibt in il^rem Sinn feine ,,Unöors

greiflidjen (Bebanken betreffenb bie Husübung unb Derbefferung ber Deut*

fd)en $prad)e'' (1697) I^eraus, übrigens mit recf)t ungenierter Benu^ung bes

Grammatikers Si^ottelius; feine eigenen (Bebid)te finb bie üblichen Heben»

ftunbenprobukte.

Die (Brunblage feiner Bilbung aber unb bes oon i^m me^r praktifd) als

t^eoretifc^ aufgeftellten 3beals ift bie tlaturrDiffenf^aft. Hu^ l^icrmit er*

folgt eine IDenbung, bie für bie Didjtung oon Bebeutung ift. „Dom tlü^lii^en

burd) bas IDat}re 3um Schönen" follte bie Hnorbnung oon (Boet^es „IDan»

berial)ren" führen ; es ift ber (Bang auäji, btn bie Stellung 3ur tlatur in

unferer Dii^tung burd)mad)t. Opi^ betont bas tlüpd^e felbft bei ben Ho*

fen ; Brodies hzivad^M bie Blumen mie ein XTaturforfd^er ; Klopftock preift

bie Sd)ön^eit ber (Erfindungen ber ITTutter Hatur. — Jerner aber ift bei ber

UaturrDiffenfc^aft unmittelbarer als bei btn bisher im Dorbergrunbe fteljen»

ben pl}ilofop^if(^=:^iftorifd)en Dif3ipltnen bie IDirkli^keit 3U ergreifen, bie

bie frül)eren Poeten fo gan3 verloren f)atten.

Dodv ift ber nä^fte (Er3ie^er aus bzn Kreifen ber Hufklärung altes e^er
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als ein ttaturforfd)er. £eibni3 fd^rieb fdilie^Iidi boä) nur für öie (5ctc!)rten

— C^riftian tEI)omafius (geb. in £cip3ig 1655, 1690 Profcffor in i)alle,

geft. 1728) l^at ein neues gebildetes Publikum oor Hugen unb 3rDor fo beut*

lidi, roie 6er geborene Journalift unb Hgitator bie Dor fid) fe^en mufe, bie er

iDerben roill. (Er gel)t öon bcr akabemi(d^en Jugenb aus unb 3eigt ©fetober

1687 3um erftenmal am $^tDar3en Brett bcr Unioerfität eine Dorlefung in

öcutf^er $prad)e an ; aber biefe beutfdje Hnfeünbigung oer^eifet einen „Bis*

curs, iDeId)er geftalt man benen 5^^Q^3ofc^ int gemeinen Ztbtn unb IDanbel

na(^af)men foll"! Die nationale (Er3ie^ung beburfte ber fremblänbifcf)en

ntufter; ber eifrige Patriot roar besl}alb fo menig ein ;,Si^<i"3ösIing" toie bie

3ungbeut[ci)en. — Das eigentlid)e Organ finb bann (oon 1688 an) bie „BTo-

natsgefpräd)e über allerlei neue Bücf)er", bie erfte beutf(^e £iteratur3ei*

tung. Hud) l}ier at^mt er benen 5^^an3o(en naä) in ber Klarl^eit unb Derftänb:»

lid^feeit bes Stils
;
freilid) nid)t im (5efd)mack, toie etroa ber „Roman bes Hri*

ftoteles" 3eigt. Überall paraboj greift er l^rrfc^enbe Dorurteile an ; er ^at

öie ^ejenpro3effe unb bie 5olter glän3enb bekämpft, aber aus £uft am IDi*

bcrfprud^ aud) bie Dielroeiberei Dcrteibigt. Sold) kedies Dorgel^en brandet

aber eine programmatifd)e 3eit[d)rift. 3n künftlerif^er J)infid)t bm„S^ank'

furtcr (Belel}rten Hn3eigen" oon 1772 ober gar bem „Ht^enaeum" ber Ho«

mantiker gar nid)t 3U Dergleid)en erfüllen fie bie gleidje Hufgabe roie jene

:

inbem fie sroifc^en bem Publikum unb 6en neuen ^bzm eine unmittelbare

Sü^lung b/erftellen, fdjaffen fie eine £efegemeinfd|aft, toie biefe neuen 3^^^«^

{ie brandeten.

O)omatius l)atte ben pietiften na^e geftattben ; roar bo^ ber ®egenfa^ 3ur

<Drtl^obo£ic bei pietiften unb Hufklärern ber gleid)e. Hber als er bann poli=

tif(^e pi)ilofopl)ie trieb, mußte er fid) Spenern entfremben. Hud) fein £e]^rer

unb oäterlid)er S^eunb Samuel pufenborf (geb. 1632 3U Dorf C^emniij

in ber (5raffd)aft ITteifecn, geft. 1694) entftammte frommen Kreifen, einer

ortl^obojcn Paftorenfamilie. Die f)eftigkeit unb IDirkfamkeit berStreitf(^rift

konnte tElpmafius oon biefem aktioen Politiker, i}ofl)iftoriograp^en unb

f}ofpampl)letiften bes (Brofeen Kurfürften lernen.

Hber es follte fid) bod) 3eigen, ba^ in Deutfd)lanb immer noc^ bie (Ein*

loirkung auf bas gelel)rte Publikum bie bebeutungsoollfte roar. Diel ftärker

als £eibni3 unb tEl)omafius l}at ber beutfc^en Sprad^e ber britte große ^IfxU

ftian ber Hufklärung feinen Stempel aufgeprägt: (E^riftian tDolff (geb.

1679 in Breslau, 1706 profeffor in ^alle, 1723 oon 5ricbri(^ rDill)elm I.

21*
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bei Strafe öes Stranges ausgerotefen, 1740 oon S^iß^^t^ H. 3urückbcrufen,

geft. 1754).

Der Bürgerpl^itofop^ be^anbelte in 5er üblii^en en3t)Mopä6ifc[}en ITTanier

5er Rei^e naä) alle p^tlofopl^ifc^en tE^emata in klarer, roenn aud) pe5anti='

fdjer Hnorbnung un5 fd|uf fo für eine (Beneration oon profe(foren, teurem

unb liberalen (5ei[tli^en 5ie „fi)mbolif(i)en Büd)er 5er Hufklärung". Seine

!)auptleiftung aber liegt auf 5em toid)tigen fprad)lid)en (Bebiet. Fjier ^attc

5ie Um[tän5li(^keit un5 llnfa^li(f|keit im Derein mit 5er 5^ß"^broörtere!

ein breiiges, kno^enlofes Hus5ruÄsrDefen gejd)affen ; fd)on ba^ IDolff auf

ftrenge £ogik 5rang, roar oon ^o^er |pra(i)pä5agogi[c^er Be5eutung. (Er fyxi

nun aber aud^ pofitio (Breiartiges geleiftet, in5em er, un5 er faft allein, 5ie

öeutfd^e Terminologie 5er rDijfenfd)aftlid)en Re5c {(^uf. „IDas £eibni3, 5er

große Denker auf einfamer ^öl^e, an 5eutfcf)en tOorten gefd^affen, o^ne 5a6

i^m ein (£6)0 entgegenfcf)oll, roas 5er buntfcf)illern5e tEl}omafius 5urc^ fein

roun5erbar reiches fpra(!)fc^öpferifd)es tEalent fpielen5 ^eroorgebrad^t ^atte,

aller5ings nie greifbar un5 in feinen Hu$5rücken ftets r)ariieren5, alles 5as

ma^t fid) IDolffs umfi^tiges Sprad)gefd)idi 3unu^e, in5em es mand)e Hus»

5rüdie fallen läßt, man(^e annimmt, mani^e neu fixiert." piur, 5em roir

5iefe (El^arakterittik entnel)men, l)at aber anä) nadjgeraicfen, roie oieles 5ie

IlTr)ftik 5em il)r fo roenig oertoaubten Rationaliften gefc^enkt Ifat Da^in ge»

^ören Hus5rücke roie (Erbauung, Bef^auli(^keit. Hus 5er Dolksfprai^e

na^m er IDorte ; an5ere fd)uf er neu, un5 3u>ar aus 5em Begriff, nid^t 5urc^

fklaüifd|e Überfe^ung. So!)at er Kunftu)orte toie Beroußtfein, Selbftän»

5igkeit neu gebil5et, 5ie uns beinahe felbftöerftän5lid) fd)einen. (Dfter l^at

er nur Don Derf(^ie5enen Hus5rücken 5en geeignetften aus3uu:)ä^len
; fo "i^at

er erft in 5er matl)ematifd)en Terminologie 0r5nung gefd^affen, Dreieck für

n^riangel, „Duri^meffer" für „Dur(f)f(^nei5er" 3um Hlleingebraud)

gebrad^t. Si^erlid) mug man es piur 3ugeben, 5ag „5ie Hrt un5 löeife,

toie IDolff 5ie 5eutfd)e pl}ilo|op^if(^e tEerminologie fd)afft, feine fprad)li(^e

Be5eutung er^öl)t un5 au6eror5entlic^ n)id)tig ift für 5ie ein!)eitlid^c Durd^»

bil5ung 5er pl)ilofopl)ifd)en 35een in 5er So^^^^it". Qat er 5od) be3eic^nens

öerroeife „(Einl^eit" als matl)ematif^en Kunftaus5rudi erft eingefül^rt ; oor»

!)er l^iefe es „5ie (Eines" (unitas).

IDie Jacob Bö^me für 5ie 5eutfc^e £iteraturgefd^i(^te me^r bebeutet als

bie meiften 3eitgenöfif^en Did)ter, fo ftc^en aud) an IDi^tigkeit l^inter (E^o«*

mafius un5 IDolff 5ie gleichseitigen „^of5i^ter" roeit 3urüd^.
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Die „rjcfpoefte" l}at im roefcntlic^en nur negatioe Dorsüge. (Eine Rn^al^l

von Dicf)tern Derfu(^t, burc^ Hnte!^nung an fran3öfifcf)e HTufter eine sugleid^

,,poIitt[d)e" unb aufgeklärte, nüdjtern glatte po^fie 3U liefern. 3^r Dölliger

ntangel an SditDung unö p{)antajie unterf(f)eibet jie oon ber r)ofpoefie lDedi=

Berlins. !}in unb toieber !}ilft bie neue partifeulari(ti|d)e S^eube bes Preußen

ober $ad)fen an ber neugeroonnenen Königskrone ber ^öfi[d)en .(Belegenl)eits=

bic^tung 3U einigem 6Ian3. — Der Be[te i(t ber (Erfte: Sricbrid) oon (Ia=

ni^ (geb. 1654 in Berlin, 1680 £egationsrat, geft. 1699). IDie bie $cf^n=

ken am i^of bes Prin3en i}einri^, roie Dietrid) oon bem XDerber, ber E}of=

marfd)all unb „ITIann comme 11 faut" bei ber 5tud)tbringenben(Be(eIIf(f)aft,

fo kommen je^t bie £egationsräte unb 3eremonienmci(ter 3U einer offi3iellen

poetifdjen ITtijfion. Johann Ulrid) König, Sr. Kön. UTaj. in Polen unb

kurfürftl. Durd)Iaud)t 3U $ad)fen 6el). Sekretär unb J}ofpoet (geb. 1688

3U (Efelingen, 1729 3eremonienmei|ter am Berliner J}of als Beffers IIacf)fol*

ger, geft. 1744), ber (elbft burc^ feine Befdjreibung eines kurfür[tlid)en nTa»

nöoers (Huguft im £ager, J)elbengebid)t, (Erfter ©efang, benannt : „bie (Ein*

Rötung" 1731) berühmt rourbe, lobt in [einer lebensbefc^reibung (Eani^ens

no^ befonbers, ba^ er „eine genaue Kenntnis ber ^of* unb n)eltgebräud)e"

befaß, „unb biefe mit einem fo teutfeligen IDefen vereiniget, ba^ er bie Kunft

befaß, of)ne fid) ettoas 3U »ergeben, fid) roeit unter feinen Stanb ^erab3ulaf*

fen". Da3U ge!)ören benn aud) feine „tlebenftunben unterfd)iebener (Bebid)te"

(1700), Überfe^ungen unb nad)at)mungen E)ora3ifd)er Satiren unb fran3ö»

fifcf)er (Epigramme, türauergebi^te oon trockener ^er3lici)keit, „galante unb

Sd}er3gebi^te" oon anftänbiger S^a^^^^t. — Der Sd)limmfte ift Johann
Beffer (geb. 1654 in 5i^auenberg in Kurlanb, 1^5 branbenburgif^er (Be«

fanbter in £onbon, bann Seremonienmeifter in Dresben unb Hutorität auf

öiefem (Bebiete, !}ofpoet, in Dresben geft. 1729). IDie König toarb Beffer

geabelt; foI(^e £eud)tenber beutfdjen £iteratur mußten bem Bürgertum znU

3ogen roerben. Hber ber grobianifdje Diplomat, ber bie (E^re feines Kurfür^

ften am fjof oon St. James baburd) toa^rte, ba^ er ben oene3ianifd)en (5e*

fanbten fortbrängelte, iftleiber in feiner po^fie ebenfo grobianifd) roie lüftern.

Die äußerfte (Bemein^eit in (Befinnung unb 5orm ma6]t feine Schriften (1711

u. ö.) fo 3iemlid^ 3U bem IDiberIid)ften, roas oor Ko^ebues Pamphlet „Dr.

Ba^rbt mit ber eifernen Stirn" in beutf^er Sprache gefc^rieben toarb. Hber

bas ärgfte oon biefen — (Bebi^ten ^at bie braoe £ifeIotte einer 5reunbin, ber

Kurfürftin oon Qannooer, 3ur £ektüre empfohlen.
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Den Hbfc^ieb von ber (Emblematife bebeutet K. (5. Qeraeus (1671 in

Stoc^^olm geb., kaiferl. Hat in IDien, geft. 1730). Seine „(5ebid)te unb la*

teinifd^en 3nfd)riften" (1721) t)erpflan3en bie fran3öfi[(^e HTebaitlenpoejic

nadf Deutfi^Ianb. Damit roirb bie Sinnbilbbic^tung auf ii^re urfprünglid)e

öekoratioe Hb(i(i|t 3urücfigefü^rt ; bas (Epigramm l^at {einen Kreislauf ooll*

cnbet. Qeraeus toar ttumismatiiier : fein Stubium ber $(J)mucfimün3en ift

für bie lüenbung oon ber Spmbolifierung 3ur roiflenfc^aftliqen (Einorbnung

[0 be3ei^nenb toie Speners Stubium ber Qeralbik. Übrigens 3eigt f}eraeus

(Befd^mac^, toenn er aIIegorifd)e Ballette einrid)tet, benn aud) er ift einredetet;

Seflbid)ter; roogegen feine tErauergebic^te nod) fel^r „fdilefifc^" ausfallen. —
(Ein öfterrei(^ifd)er Sieg, bes Prin3en (Eugen bei Cemesoar, ift aud) ber (Be»

genftanb ber beitannteften bi(^terifd|en £eiftung oon (Bottfd)ebs lebenslang

oereF^rtem £el)rer, bem ITtebi3iner Jo^. Dal entin pietfd) (1690—1733 in

Königsberg; Poetifd)e IDer^ie 1725).

löir roiefen fd)on auf bie bekannte Deru^anbtfc^aft öon Hufklärung un6

ntriftik ^in; literarifd) gel)en fie aber roeit auseinanber. Die I)ofpoefie, aus

bem (Beift ber Hufklärung geboren, ftrebt 3ur (Einfad)f)eit bes Husbrucks,

toenn fie aud) bie (Eierfdjalen bes ©pi^anismus nod) nid^t oöllig abgeworfen

liat ; bie pietiftifd)e poefie roanbelt bcn Sloskelftil nur aus bem n)eltlid)en ins

ffieiftlid|e. tttinbeftens gilt bas für bie £t)rik besjenigen otöeigs bes pietis*

mus, ber am ftärkften feine eigene Rid)tung naf)m, ber ijerren^uter. Hiko»

laus £ubroig (Braf von 3in3enborf (1700 in Dresben geb., fäd)fifd)er

Qofrat, bann nur noc^ für feine (Bemeinbefad^e tätig, geft. 1760), ber crfte

l^eroorragenbe Kird^engrünber Deutfd)lanbs feit berHcformations3eit,rü^mt

fid) 3ü)ar feiner ungekünftelten poefie ; aber in ber Suric^tung ber Hebe burc^

^albfi}mbolifd)e £ieblingsroenbungen, in bem Hufpu^en ber IDorte burd) De»

minutiobilbungen, felbft in ber bebenklii^en Dertöenbung fejueller lUotioc

— einer (Befa^r, bie ]\6) bei aller ITTi^ftik leidet einftellt— ift er ber fd}lefifd|en

Künftelei aufs engfte Derroanbt. Hud) feine prebigten („(Dffentli^e JXtben

bts 0rbinarii fratrum") finb im Stil nod) oöllig unfrei : einfad)e Sä^e, aber

mit 5i^embrDorten überhäuft. (Er fagt einmal oon (Blott : „Der Pater l^at fic^

tl)re Pflege unb tOartung mit 3ur business, 3ur Hmtspflii^t genommen, 3ur

eigenen Sac^e gemad)t." (Dber : „(E^riftus ift ber erfte recorder getoefen —

/

Sinb bas Hnpaffungen an bas Deutf(^=(Englifd) ber Qörer in p^ilabelp^ia,

fo l)ei6t CS ein anbermat: „Sold^ ein Qäuflein, toö es ift, ^ie unb ba in bet

IDelt, ift einem fü^, liebli(^ unb Denerabel/' Bei feinen Ita^a^mern whb
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6iefe UTanier man möd)te fagen öer „galanten" Hn5a(f)t bann Döllig ins

£äppifd)e getrieben — eine $cf)roäcE|e, 5ie öie in if)rer ITliffion unö Selbfts

oernxiltung fo großartige (5emeinfd|aft längft abgeftreift unb oermorfen Ijat

Übrigens ift in öiefen legten Punkten toieber öer im neuen Sinn politifdjc

(Beift 6er^erren!)uter als $r}mptom öer Seit 5U headikn: fie organifieren

fi^ nid)t nur in kir(^lid)er, fonöern aud| in (taatlidjer f)infid)t unö öie —
ni(f)t er3tDungene — Regelung öer (E^e öurd)s £os entfprid)t Z^ezn mand^er

Staatsutopiften.

Beöeutenöe £ieöeröi(i|ter oöer preöiger l^at J}erren!)ut meines IDiffens

nid)t I)eröorgebra(^t. lDot)I aber ge!)en aus öer gleidjen Stimmung roie öie

Brüöergemeine stoei Sänger l^eröor, öie an öid)teri((^er (Eigenbeit Paulus

(Ferf)aröt oielleiqt überragen : Q)x. S^- Hid)ter unö tEerfte^gen. Diefe finö

bereits von öem Pietismus beöingt, öer feird)licf)en (Erneuerung öer pro=

te[tantifd)en mr)jtife.

3acob Böl)me liattt eifrige Dere^rer toie (5icf)tet (1638—1710); Johann

Hrnö eine über öie prote(tanti(dje IDelt oerbreitetc (Bemeinöe, aus öer pf)is

lipp3acobSpener^eröorragt(geb. 1635 3U Happoltstneiler; 16860ber»

^ofpreöiger in Üresöen, gejt. als Probjt in Berlin 1705). Seine (Eat ift

eigentlid) töieöer nur eine organifatorifd)e : öie „frommen IDünjd)e" öerer,

öenen öie Kird)e 3U roeltlid) geröoröen toar, fud)te er in feinen „frommen 3u=«

fammenliünften (collegia pietatis) feit 1670 in Si^cinkfurt am ITtain 3U oer*

n>irMid|en. Die Hnöad)t augerl)alb öer Kird}e wirb met^oöifd} geregelt,

roie es insbefonöere öie Jefuiten in öer katl)olifd|en Kir^e längft getan

litten ; öie „Srommen im £anöe" fd)lie&en fid) 3U kleinen 3nnerkird)en 3Us

fammen, o^ne fefte Sa^ungen — auf geiftlid)em Boöen, roas öer iör}llifd}e

Hnard)ismus (Eberlins Don (5ün3burg auf roeltlidiem erftrebt l)atte. Hls

preöiger bringt er keine Tteuerung. Unö aud^ öer eigentlidje Kirdjengrün«

öer öes Pietismus, Hug. H}erm. S^^ondie (geb. 1663 in £übe&, lernte 1684

Spener kennen; feit 1692 Prof. in f^alk, geft. 1727) glän3t oor allem öur^

feine praktifd)e tEätigkeit : öie (Brünöung öes. großen JjallifdjenlDaifen^aufes

mit feinen ttebeneinriditungen (ürudierei, Hpotl^eke ufm.) ift öie erfte felb»

ftänöige £eiftung öes öeutf^en Bürgertums in fo3ialer Hrbeit. (Beraöe öer

öemütige Pietismus er3ie^t rt>ieöer HTänner : öen öemokratifd)en 3ug teilen

öie ^erren^uter mit öen (ßuäkern, unö il)re Dorbilöer, öie Bö^mifd)en Brü=

öer, l)atten i^n nie oerleugnet; in Sd^roaben, roo eine oolkstümlid)=politifd}e

Ri(^tung nie ausgeftorben toar, gingen öann HTänner öaraus ^röor löie
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3. 3. niofcr (geb. 1701 in Stuttgart, 1727 Profe(for in Tübingen, 1736

in 5^ankfurt an öer (Dbtx, 1759—1764 auf öem Qo^entroiel toiberre^t*

l\ä) in graufamer J)aft, geft. 1785) un5 fein Sol^n 5i^i^^^^i<^ Karl von

mofcr (geb. 1723 in Stuttgart, 1772—1780 ITtinifter in Darmftabt, geft.

1798). Der ältere, ein fleißiger Derfaffer Don Kir^enliebern, i^at faft als

crfter feit ber Seit ber Befienncrprebiger bzn ITTannesftoIs oor Sürftent^ro'«

nen gegenüber ber lOillfeür bes Qersogs oon IDürttemberg unb bem alle (Be=

le^rfamkeit oerad^tenben SoIbatenbünM 5^^iß^^^i<^ IDiI{)elms I. bemiefen;

ber jüngere, ber Bräutigam oon 5^^- oon Klettenberg unb (Begner oon

(Boztljzs 5rcunb ITTerÄ, ift in ber politif^en 5Iii9fcf|^ifi ^^^ roa^rer ITTeifter,

immer als tapferer Beliämpfer mel^r nod) bes Beamtenabfolutismus als ber

fürftli^en IDillfeür („Der JJerr unb ber Diener" 1759 — eine ber beften

Profafdiriften ber teffingifc^en Jugenbßeit). Hud) er l)at geiftlic^e ffie=

bid)te, Pfalmen unb £ieber gebi(^tet. ®ber auf bm pietiftifd)en Jü^rer folgt

ber Did)ter als So^n: S^^andies ^errfc^geroaltiger Reifer Joachim £angc

ift ber Dater bes Di(f)ters Samuel £ange.

Der eigentlid)e Kirc^enliebbidjter bes Pietismus barf aber CCl^riftian

Sriebri^ Richter feigen (geb. 1676 in Sorau, Hr3t bes ^allif(^en XDaifen«

l)aufes, geft. 1711). (Ein £ieb roie „(Es glän3et ber (E^riften inmenbiges £es

hzn" ferlägt oöllig neue (Eöne an : es roirb ber pft}(^ologifd^e tEijpus bes (£r=

mäl)lten ge3eic^net, faft toiffenf d)aftlicf), empirif(^, roie 3in3enborf etroa (BoU

tes (Berec^tigfeeit als eine QErfa^rungstatfa^e fd)ilbert ober Spener met^o«

bifcf|e Interpretation in btn prebigten gibt ; roie biefer ja au^ als Begrün«

ber ber r)eralbik unb Beftreiter fagen^after Drjnaftenurfprünge ben w)iffen=

f(^aftlid)en (Beift ber (Epod)e betätigt. Hber Richter löft biefe Seelenf(^ilbe=

rung in eine innerli^ beglückte Stimmung auf, ber bie fi^mucfilos klare

Sorm nirgenbs tüiberfpric^t. Die Sinnbilbnerei ift no^ nid^t ausgeftorben :

„lOie kann ein Bär bes S(i^afes Sanftmut üben?''; aber feine £eituK)rte

finb bie einfad)ften: Dater, Kinb, Parabies; mä^renb fonft „lUaieftät" ein

£ieblingsmort ber 3eitgenöffif^en Kir(^enbid)ter toirb.

Der reformierte pietift (Ber^arbtEerfteegen (geb. 1697 in Htör$,Banty=

toeber, geft. 1769) toarb burd^ bie (Erbauungsftunben eines pietiftif(^en Kan*

bibaten ertueckt ; bie tätige Ri^tung toirb bei i^m, toie fpäter bei Jung Stil*

ling, burd} ein ]^albär3tlid|es IDirken ertoiefen. Sc^on bie lEitel feiner Did^»

tungen 3eigen Dertoanbtfi^aft mit Hngelus Silefius unb Speer „(Beiftli^

(!)es Blumeng ärtlein inniger Seelen" (1729) mit „kur3en Si^lufereimen",
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auä) fpielenbe Überfdjrtften roic „5romme £ottene". Hber in bzx ,(Brogar=

tigkeit 6er (Töne ermnert er cm {einen Konfef(ionsgeno([en Ileanber. „^oti

i\t gegenmärtig !" „3^ füt^Fs, bn h\\Vs, id) mufe öicf^ lidbzn !"

üiefc legten Derfe fpredjen alkin fcfjon aus, roas btx Pietismus als (5efamt=

erfd}einung für bie Did)tung bebeutet. IDas laoater materialificrte unb

$(^teiermacf)er formulierte, bas ift l)ier f(f)on lebenbig : öic Begrünbung ber

Religion auf bas eigene (Erlebnis. nid)t oon ber Überlieferung ober aus ber

Bibel — aus ber eigenen (Enrpfinbung foll ber S^omrm feinen (Blauben ge=

iDinnen. Die[e Hnfcbauung oon ber Priorität bes (Erlebens, bas bann burc^

^ie ^eilige $(^rift unb Crabition nur bekräftigt roirb, toar geroi^ aus ber

^es alten Proteftantismus abßuleiten: bort aber ^errfdjte bie (ölaubens*

fa^ung, bk nun erjt erlebt roerben follte. Den gleiten IDeg ging bie Dic^*

tung. (5oetf)e, ber ben liird)enfeinblicE)en pietijten (Bottf rieb Hrnolb (geb.

1666 3U Hnnaberg, 1689 im Derke^r mit Bresben, geft. 1714 in Perleberg)

mit (Eifer unb Hnteil gelefen l^at („Unparteii(dje Kird)en* unb Ke^er^iftorie"

1699), ^at Don il)m ni^t blofe ^ie feparatijtifc^en Hbneigungen gelernt („(Es

ift bie gan3e Kird)engefci)id)te ttlifdjmaf^ oon 3rrtum unb pon (Beroalt'';

unb fd)on im „S^iuft" : „bie IDenigen bie roas baoon erkannt . . . ^at man oon

je gekreu3igt unb oerbrannt") ; oon S^^- oon Klettenberg nic^t blo& ben

lebenbigen Begriff ber (Ergebung („fiat voluntas"; „IDenn 3slam gotter=

geben l^eifet — in Jslam leben unb fterben wir alle"), (5oet^e brau(^tc nur

öie religiöfen 5orberungen ber pietijten auf äftl)etif(^e S^agen an3UtDenben

— unb ber „neue Dicf)ter" toar ba. Hber auc^ bie Begriffe ber Huserroä^lt*

^eit unb bes engeren Kreifes gingen auf bie jungen Did)ter unb tHeoretiker

über. Hic^t minber bie Hrt ber IDerbung unb Befeftigung : roie bie „Stillen

im £anbe", Pfarrer, J^ofmeifter, abelige Damen, penfionierte0ffi3ierefi(^ein

Ite^ oon Be3ie^ungen ertoirken ; roie Briefe oorgeseigt, (Empfehlungen aus*

getauf(i)t, (Erkennungs3eid)en oerabrebet roerben — all bas o)ieber^olt fic^

bei ber (Empfinbfamkeit unb beim Sturm unb Drang.

Diefe antiliterari(d)en ober boä) nur l)albliterarif(f)en Strömungen berei»

ten alfo öer neuen Dii^tung ben Boben. Das £efete mußte boc^ in ber £ite»

ratur felbft gefd)el)en. Hufklärung unb Pietismus fenben i^re Streiter aus

3um Kampf gegen ben 0pi^ianismus.

Der kritif(f)=parobi[tifd)c Hngriff ber Iteumeiftcr, Reuter, IDernicke be«

toegt fid) übertDiegenb auf b^n burd) (E^r. IDeife gebahnten Pfaben. Dann

erft kommen pofitioe (Gegenkräfte : bi^terifd) tätig in (Bunter unb Brockes,
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tI)eoretifdy toirlifam in (5ottfd)e6 unb Bobmer. Hnb nun, auf HufMärungs»

truppen unb Dor^ut, folgen bie Dorklaffiker unb tl}rc (Benoffen : ^jaller, V}a^

geborn, Ppra; !){nter \l\r\tn aber reitet als ber S^^^^^^^ ^^s einsie^enben

f}eere$: £effing.

Xioä) roirb burc^roeg in fe^r perfönlicf|er IDcife gekämpft, felbft roo bie

prin3ipiellen (Begenfä^e erkannt tüerben. Das mad)t bas Publikum oielfad)

irre. Die rechte literarifd)e Kritik aufteile ber perfönlid)en (unb Ianbfd)aft*

lid^en) I)at £effing felbft erft allmäl)lid) erreid|t; unb Rückfälle in bie ältere

ntanier begegnen felbft noc^ in ber I}amburgifd)en Dramaturgie.

Jmmer^in ftel)en fi^on bie erften antifd)lefifc^en Kritiker über ber nur per«

fönlid]en £obl)ubelei ober tEabelfud)t, u>ie fie 3. B. Rift geübt l)atte. Daniel

(D!eorg RTorl^of (geb. 1639. in IDismar, profeffor ber poefie unb XDer*

nickes Teurer in Kiel, geft. 1691) l)at in feinem „polp^iftor (1688) bie en*

5t)klopäbif^en tteigungen ber Seit mit merkroürbiger Kür3e unb prä3ifion

in bem „erften (Brunbri^ ber allgemeinen £iteraturgefcE)icf)te" befriebigt,

nad|bem er in feinem „Unterrid)t oon ber beutfd)en $prad)e unb poefie"

(1682) fd)on ber Dater ber beutfi^en £iteraturgef({)id)te geroorben mar. 5ür

®pife< 5^^"^i"9/ tEfc^erning (feinen £el)rer) unb fogar für £ol)enfteins Dra=

men ^at ber l)öd)ft oerftänbige ITTann 3roar noc^ lebljaftes £ob; aber im

allgemeinen roarnt er boc^ fel)r por Si^mulft unb erkennt bie Dor3üge ber

bamaligen fran3öfifd)en Poefie. Übrigens u)irb an6) $l)akefpeare auf frembe

(Empfel)lung genannt, ben er aber nid)t felbft kenne. Don ber blinben Der*

e^rung ber 5i^ön3ofen nod) frei fud)t er aus literarpatriot{f(f)em (Eifer nad)

guten Htuftern unb finbet mand)en neuen (Befici)tspunkt. — Kritifc^er im

l^erkömmlid^en Sinn bes tDortes gel)t (Erbmann Xleumeifter (geb. 1671

bei IDei^enfels, geft. 1756) in feinem Specimen dissertationis historio-

criticae de poetis Germanicis huius saeculi praecipuis (1694 als Vila-

gifterarbeit erfd)ienen) cor; fpäter roarb u)iber feinen IDillen bie „Hller»

neuefte Hrt 3ur reinen unb galanten poefie 3U gelangen" (1707) öeröffent=»

lid)t. — ITeumeifter, ber in bem ortl)obojen i)amburg ein paftorat beklei*

bttt, wax ein t^eologifd)er Kampfl)al)n ber alten $d)ule; mit Hamburger

literarifd)en Paftoren im Krieg töie £effings (Boe3e mit Hlberti ; lebenslang

ein unerbittlii^er 5^^^^ ^^^ pietiften unb vox allem bes oifionären Pegni^«

fd)äfer$ Peterfen; Bekämpfer ber von Sriebrid) IDil^elm I. burd)gefül)rten

Union. Über 200 Schriften l)at er ^interlaffen. Seine eigenen (Bebic^te finb

glatt, aber nad) IDalbbergs Urteil oon pietiftifd^en Hnklängen ni(^t frei;
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„ja in cin3clnen feiner £ieöer l^at er 5er familiär=DertrauIi(i)en Hrt 5er

3in3en5orfi(d]en £ie5er Dorgearbeitet." Um fo met^r fragt man jid), toas 5en

5ein5 5er pietiften 3U 5en [djarfen Urteilen feiner 3ugen5fd)rift 3n>ang. IPar

es bzv iDeItIid)e tEon 5er tEages^iunft ? (Empörte 5er opern^afte $d)mudi

5en literarifd|en Bil5erftürmer ?

Hllgemeiner faßt Burd)ar5 IHendie (geb. 1675 in £eip3ig, Profeffor

5ort, geft. 1732) 5en IDi5erfpruc^ gegen 5en 3eitgefd)madk. Der H!)n!)err

von Bismar&s HTutter rDar5 5ur(^ 5ie Begrün5ung 5er 5eutfcf)en (Belefjr*

tenseitung Acta eruditorum einflußreich unö fteigerte feine 3eitkritik in 5er

berül)mten $treitfd|rift de charlataneria eruditorum (1715) 3U einer I)eis

teren Derfpottung 5es oielfa^ fo IfolfUn $d|einu)efens un5 $d)einu)iffcns

5er (Bele^rtenkafte. HIs Did)ter l}at er in metI)o5ifd)er SoIq^ unter 5em

Hamen P^ilan5er uon 5er £in5e (Dalante — Sd)er3f)afte — (Ernftf^afte —
Dermifd)t2 (5e5id)te (1705, 1706, 1706, 1710) erfd)cinen laffen. Sein leid)«

ter beroeglidjer (Beift mußte fid) gegen 5ie Unn)a!)r!}eit 5er falfd)en Belefcn*

f)eit, gegen 5ie (Eitelkeit un5 Untüd^tigkeit 5er nod) immer 5ie £iteratur

neben 5en profefforen bef)errfd)en5en paftoren u)en5en. Übrigens ge!)ört er

feit einer Keife nad) (Englan5, aud) Ijierin ein fd)roäd)erer Dorläufer £i(^ten=»

bergs, 3U 5en erften PropI)eten Htbions in Deutfd)Ian5.

Daß es um 5en Hu!)m 5er $d)Iefier fd)led)t 3U fte^en begann, bcmies 5er

Hbfall 5es Sdjlefiers Benjamin Heukird) (geb. 1665 im Sürftentum

.(5Iogau, geft. 1729 in Hnsbad)). (Er gab £o^enfteins „Hrmin" f)eraus, 5ann

(1695) mit einer kritifd)en Dorre5e J)ofmannsu)aI5aus un5 feiner (Benoffen

(Be^id)te. Daß er fid) t)on £oI)enfteins Hamen abu)an5te, hvai5)k i^n in Hot

un5 Be5rängnis — fo mäd)tig u)ar 5er (Einfluß 5er 0pi^ianer. 3n Berlin

roar5 5ann (Eani^ fein Befd)ü^er, unter 5effen (Einfluß er feine Satiren

fd)rieb, 5ie aud) mit HlenÄes Hrt Deru)an5tfd)aft 3eigen („Huf unoerftän«

5ige Poeten").

(Balten 5iefe Hngriffe f)auptfäd)lid) 5er £t}rik, 5ie ja 5ie !)auptgattung

öer fd)lefifd)en $d)ule roar, fo tDir5 nun au^ 5er Roman 5er 0pi^ianer, un5

3ti>ar ^öd)ft roirkfam, angegriffen.

(E!}riftian Reuter tDar5 1665 in 5er Hä^e oon ^alle geboren; er ftu«

5ierte feit 1688 in £eip3ig, tDir5 1699 relegiert, 1703—1710 lebte er in

Berlin, 5ann gel)t feine Spur i>erloren. Daß feine Hutorfc^aft 5er mi^igften

5eutfd)en Satire erft fpät feftgeftellt tt)ur5e, fagten roir f^on. (Erft buräf 5ne5='

rid) 3am(^e warb fein £eben, fomeit wir es überhaupt kennen, aufgehellt.
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Por^anöen wax bereits öie allgemeine Stimmung gegen bie poetij^e

UntDal^r^^eit. tlun kommen perfönli^e (Erfa!^rungen eines bifjigen, {ungen

£iteraten ^in3U ; unb o^ne eigentlid)e Hbji(i)t [teigert er feine perfönli^e Sa-

tire 3U einem allgemeinen Hngriff gegen ben l)od^trabenben l)iftorifd)en Ro=

man unb bie Staatsaktion. (Ein fe^r beliebiges läd)erli(^es ^nbioibuum

toirb 5U einer frjmbolifdjen (Beftalt roie ITTolieres tEriffotin (ber Rhhe dotin),

bod^ mit Diel größerer Hunb^eit. Sd)elmuffslii} roirb 3U einem gebilbeteren

(Eulenfpiegel, ber bafür aber auc^ geprellt töirb ftatt 3U prellen
;
3U einem

5inkenritter, beffen £ügengefd)id)ten nid)t blog bem erfinberifd)en Spieltrieb,

fonbern 3ugleic^ aud) ber mimi(d)en Satire bienen. Der [tubierenbe Bauern»

[o^n geriet mit feiner IDirtin, ber tDitroe ITtüller im ©aft^aus 3um Roten

töroen, roegen nid^t be3a^lter Utiete in Konflikte oon keineswegs inbioibu«

ellem d^arakter. Sid) in perfönlidjen Pasquillen 3U rächen, roar in ben

£itcratenkreifen £eip3igs längft beliebt. Daß bie 5^ou löirtin unb i^re

beiben dö(^ter keine tlTufterbilber ber Sittlid)keit unb i^r So^^n ein oer«

U)ö]^nter Stubenhocker toar, u)erben toir rut)ig annel)men bürfen. Der ej«

mittierte „f)ausburf(i|e" nal^m erft bie Damen aufs Korn : in bem £uttfpiel

,,bie (E^rlic^e S^^ou 3U piiffine" (1695) toerben fie unter Benu^ung ITToliere«

fc^er tUotioe geprellt, inbem fie einen Backroarenträger für einen oorne^men

IDerber galten muffen. Dann kommt ber Sot)n (Euftad^ius bran in „S6)zU

muffski) curiöfer unb fe^r gefä^rlii^er Heifebefd^reibung 3U tDaffer unb £an^^

(1696); rafd) folgt ein 3roeiter deil („gebruckt 3U Pabua eine ^albe Stunbe

Don Rom"; 1677), ber gegen alle (Beroo^n^eit ber 3toeiten tEeile oon Ro«

manen bem erften ni^t nad)fte^t.

Sc^elmuffskt) ift 3unäd)ft biefer arme 3unge, ber mit feinen Reifeaben»

teuern lügenhaft geprahlt })dbzn muß. 3n unerfi^öpfli^er pi^antafie —
Brentano, bamit keinestoegs na^ XDunfd) ausgeftattet, konnte fie nic^t fatt^-

fam berounbern — läßt Reuter i^n balb oon ben nieberlänbifi^en (Beneral*

ftaaten bekomplimentiert merben, balb bem (Broßmogul bas Rechnen ber

'0ef^öftsbücf)er beibringen, balb ben l)auptfäc^lic^ oom Qeringsfang leben»

ben Papft ober bas l^od) oben auf einem Berg gelegene Denebig befuc^en.

Hlle Damen perlieben fic^ in i^n unb krebensen i^m fein £ieblingsgetränk.

Dies ift kein feines, ber IDiberfprud^ jtoifc^en ber breiten Rol^eit ber i^anb«

toerksburf^enfeele — toas keine tijpifc^e (Eigenfd)aft fein foll ! es wax bie

Seit, in ber lEerfteegen feibene Bänber roebte ! — unb bem Derfud^, fi(^ als

galanter Kaoalier 3U geben, toirkt ebenfo ergö^i^ roie ber 3U)ifc^en bem
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töölidjen (Ernft öes Dortrags unb öen rounöeroollcn Unmögli(i)kcitcn ober

(Erimalitäten. Unb halb fel)en roir hinter (Euftac^ius— $d)elmuffsfer}, feinem

Qer3bruber unb feinen Berounberern bie burd^Iaud)tige Srjrerin Hramena

ober bas blutig boä\ mutige pegu auftaucf)en unb bie ganse innere Untoal^r*

^it biefer pompl^aften Sdjilberungen Maler unb !)ittorifc^er S^rne. Die

tridalen teitmotioe, roie ber Refrdnflud) ,,ber Cebel ^oI)l mer" parobieren

bie feierlid]c Rebe 3efenfd)er J)elben. Selbft ber $tol3 auf bie beutfd^e Ur»

unb J)elbenfprad)e roirb oerfpottet, roenn bie „alleroollfeommenfte unb akkus

ratefte (Ebilion in J)od)beutfd)er S^^^ HTutter Spradje an btn tEag gegeben"

ift. — 3ule^t I)at nod) ein (Braf £ütti^au baran glauben muffen, ben bas

£uftfpiel „6raf (El^renfrieb" (1700) ^eran^olt; neuerbings l)at ®tto ßin=

nerk bzn (Begenftanb geiftreid) unb gemütooll erneuert.

3ur (Entfdieibung roirb ber Kampf um btn 0pi^ianismus bann burc^ bie

5e^be 3tDifd)en IDerniÄe unb poftel gebradjt. (E^riftian IDernicfee (ober

IDarnecke) geb. 1666 in Preußen, feit 1685 in Kiel; bänifd)er Refibent in

Paris, geft. 1725) roar roie Beffer unb König nur bürgerlid)er Qofmann.

Seine patriotifd)e (Empfinbung toirb burcf) bie berüd)tigte Bemerkung bes

Jefuiten Boul)ours, kein Deutfdjer könne ein bel-esprit fein, gerei3t. tDie

Xteukird) bur^ Cani^ roirb er 3U Boileau bekehrt ; ein kosmopolitifc^es (Ele*

ment fteckte übrigens bem So^n einer öornel)men (Englänberin fd)on im Blut.

— Hls bid)tenber IDeltmann gibt er feine „Überfc^riften ober (Epigrammata"

(1697) l)eraus. Hls (Befamtroerk finb fie mit bem oon £ogau 3U oergleid)en

:

eine epigrammatifd)e Überfidjt ber beutfd)en 3uftänbe, bod) mit ftärkerer

Betonung bes £iterarif(^en. IDernicke fe^lt bie J)er3ensgüte, bie bie Sinn^

gebid)te bes fcf)lefifd)en (Ebelmanns 3uroeilen gerabe3U li}rif(i) färbt ; es fe^lt

il)m bas pofitioe £ogaus überljaupt, feine IDeltroeist)eit, fein (Bottoertrauen.

Dagegen ift fein IDi^ oiel fi^ärfer enttoitkelt; er ^at fid) ni(i)t umfonft an

bem fran3öfifcf)en (Efprit gefd)ult. Den geiftreid)ften, feinften beutfd|en$d)rift«

fteller auf ber Sdjeibe bes fieb3el)nten unb acf)t3el)nten 3al)r^unberts" nennt

i^n (Exiä) Si^mibt, unb man barf bas £ob roo^l auf einen toeiteren Seitraum

au$bel)nen. (Er fügt bas 3itat aus ^ageborn bei : „IDer l^at nad)brüdili(^er

ben fd)arfen XDi^ erreid)t ? . . . Hn Sprach* unb IDol)llaut ift er leicE)t, an

i(Bcift fel)r fd)tDer 3U übertreffen."

Jn biefen (Epigrammen iabzlt er, noc^ mit Dorfid|t unb (Einf(^ränkung,

bie J)äupter ber 3rDeiten $d}lefifcf)en Sd|ule. (Ein beliebiger Dichterling,

C^riftian I)einrid) Poftel (aus 5i^^i^urg im £anbe fabeln, geb. 1658,
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Hbüokat in fjamburg, geft. 1705) griff if^n an, um I}ofmaTinstt)aI5au unb

£o^enftcin 3U fd)üfeen; ein fd)limmcrer, dl^riftian 5^^- ^unolb (geb. 1680

xn tDanöersIeben in lEIiüringen, 1700 £iterat in fjamburg, geft. 1721) Der«

falfer beöenklid^er Romane unb einer Poetik (Die allerneuefte Htanier l^öf^»

Ii(^ unb galant 3U fdireiben 1702) oon böfefter $(f|Ie|ierart, ging 3U einem

aHgemeineren Hngriff auf IDerniÄe über. Der rDel)rte jid) ; bas eigentli(^e

Opfer bes Kampfes toarb — ^ans Sa^s, ben IDerni&e (um einen größeren

'Parobiften, piaten 3U 3itieren) „gefalbt 3um Stelloertreter ber gansen tollen

Di(^terlingsgeno{fenfd)aft, bie auf bem i^ackbrett Steberträume p^antajiert

unb unfere beut)(f)e ^elbenfprad)e gan3 cntroei^t". (Do^ toarb ber treffe

Ii(^e alte Poet im gleid)en 3al)re burd^ IDagenfeils Bu^ Don ber Iltei(ter=

finger löblicl)en Kunft gegen bie Derad)tung ber geleierten Poeten gefd)üfet

unb für bie fpäte Der^errlidjung burd} Hid)arb IDagner bereitet.) $(^liefe=

lic^ blieb aber ber 0pi^iani$mus felbft auf ber Strecke. Denn als erfter ging

IDernidie, o^ne fid) 3U ber Plattheit ber I0ei[efd|üler 3U bekennen, gegen ben

ITTittelpunkt il)rer Stellungen oor : gegen ben üerjtaubten $(^a^ untca^rer

Bilber. „Sinnober krönte Htil^ auf i^ren 3udier=Ballen" — ift; ein Ders,

roelc^er nebft un3äl?lig anberen in (einen (Bebid)ten gefunben toirb, unb burc^

roeli^en er 3TDei fd)öne Brüfte be3eid)nen roollte. ttun betrad)te man bie

iDunberbaren IDörter, bie l)ier in eine Reil)e gebrängt finb. Sinnober,

ITTild^, 3ucker, Ballen unb gekrönet. Qätte fic^ nid^t Saffran 3U

ntild) unb Sudler beffer als Sinnober gereimt? fj'dik man nid^t beffer

getan, töenn man Sudierkaften für Sudier ballen gefegt ^ätte, roeil ber

Sudler ja ni{^t töie anbere Kaufmannstnaren in Ballen, fonbern in

Haften aus IDeftinbien gebrad)t toirb...?" Das lDillkürlid)e biefer Der-

löenbung oorrötiger Bilber, bie nie aus ber Situation heraus entfte^en,

fonbern im Haften bereit liegen, ift ^ier enblid} gepadit. So lüollte Srüift

fpäter eine £eil)anftalt einrichten, aus ber notleibenbe Poeten fid^ mit Ute«

tap^ern unb prunkroorten ausftatten könnten.

Die tErabition ber fd)lefif^en Sd|ule l)at nod) lange nac^geroirkt unb

noc^ in Un oulgären Poetiken unferer H^age finbet man il^re Spuren. Hber

(ie Ifat aufgehört, eine lebenbig roirkenbe IHadit 3U fein. Don all bem 6olb,

ntarmor unb Purpur belaftet finb bie Pappkuliffen 3ufammengebroc^en.

Stanb ®pi^ unter bem Seichen Honfarbs, fo ]^errfd)t je^t Boileau. Das Dor*

bilb ber danife unb IDernidie ift auc^ für bie Satiriker ber Dorklaffifc^en

Seit noc^ maßgebenb.
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(E^riftian £ubmig £iscorD (geb. 1701 3U IDittenburg in tlte&lenburg,

f}ofmetftcr in £übecfi, Sekretär, feit 1741 im Dienft bes in Sadjfen allmäd)=

tigen (Brafen Brü^I; 1749 öer^aftet unb abgefc^, ge|t. 1760) — man fielet,

fie ^eifeen nunmel)r alle d^riftian ! — fdjliegt fi^ ber Cedjnik an, bie Boi^«

leau r)on ffoxa^ übernommen, aber tDeiterentroickelt I^attc : für bie I)aupttäd)=

Iicf)en £after ober $d)rDäd)en ber Seit beftimmte roirMid^e PerfönIi(J)keiten

als Dertreter !}eraus3ugreifcn, lädjerlid) 3U mad)en unb 3U Dcrfolgen. (E^ri=

ftian Reuter toar ba3U burd) feine geniale Be^anblung gekommen, an fid)

toar bas Perfönlid)e bei it)m bas (Erfte ; £iscotD ge!}t roie IDerni&e Don bem

Hllgemeinen aus ; roes^alb aud) bie Hngegriffenen fo erftaunt roaren — roie

— roenn man Kleines mit (Brofeem Dergleidjen barf — B. 5^- Strauß bei

Ilie^fd^es Streitfd)rift. Hltgemein ge{)alten ift nur bie bekanntefte feiner

Satiren: „Die Dortrefflid)keit unb Itotmenbigkeit ber eknben Skribenten

grünölid} erroiefen" (1736). Die birekte 3^0"^^ ift f^inc beftänbige IDaffe,

bie erbod} rt>oI)l oon it^rem furd)tbarften Hteifter, Jonatljan Sroift, erlernt

l}at; es ift bie IDaffe «iner Seit, in ber Siegesgetoi^^eit unb (Ermübung

toedifeln, oor allem aber, roie bei Stoift unb löernicke, unb £iscorD, in il)rer

Durd)fü^rung bas Kenn3eid)en Ijarter, negatio unb rein oerftanbesmäßig

angelegter ITaturcn. Unb fo f)at £i$coms llnerbittlid)keit es benn aud) in

ben „(Elenben Skribenten" cigentlid) immer roicber mit „meinen brei 5t^ßiin=

ben, Sioers, pi)ilippi unb Robigaft" 3U tun.

£i$coro als erfter rid)tet fic^ gegen jenen (Brunbfe^lcr gerabe ber beutf^en

£iteratur, gegen ben noc^ (5oetl)€ 3eitlebcns mit (Erbitterung kämpfen mußte:

bie Dulbung bes Dilettantismus. Die t^eologifd}e Bercbfamkeit in ber

„Kläglid|en (5efd)id)te üon ber iämmerlid)en Serftörung ber Stabt Jerufa*

lem", bie toeltlic^e in bes Profeffors pi)ilippi in ^alle fed)s beutfd)en Reben,

bie fd)olaftifd)eRed)tspI?tlofop^ie bes Profeffors UTan^el in Roftodi, bas Crei*

htn btx elenben Skribenten überl)aupt — es finb cbenfo Diele Betoeife für

bas af)nungslofe ©ebaren ber Pfufdjer ; unb bie berounbernben Husrufe an

ben großen, teuern, außerorbentlid)en pi^ilippi ober bie Hnkünbigung ber

I}errlid)ften XDerke oon Siuers parobieren nur bie jämmerliche £obrDirt=

fd^aft, bie bnxdi bie opi^ianifc^en (Bratulationsgebid)te epib«mif(^ geroor»

bzn roar.

£iscort) gebietet nid^t über bie fatirifc^e (Einbilbungskraft Sroifts ; aber

toer !)ätte ben p]^antafiereid)ften aller Satiriker au6) je erreicht? (Bemiß

ermübet bie HTonotonie, bie immer nur bas Kläglid|e als glän3enb l^inftellt;
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aber an Brette toar man nun einmal getoä!)nt ; maä)t boäi £iscoro fogar öie

Hegifter 3um Huffinben ber f(f)önften Stellen bei £o^enftein in einem feljr

toi^igen Hegi(ter 3U [einem erften Pamphlet gegen Sioers na^ ! (Er fd|reibt

ein [0 gutes einfa^es Deutfc^ roie kaum ein anberer. (Er i(t in feinen Hn«

fd^auungen fe^r mobern, fo ba^ er bei aller Dorfi^t fid) toieber^olt gegen

ben Dorrourf fee^erif(f|er (Befinnung, offener Kir(f)cnf€inb|d)aft fd|üfeen mu^.

ntünblic^ toar er ni^t [0 t)orfid)tig, unb ein paar Spotttoorte gegen Brü^l

fyihen i^n um feine Stellung gebracht. 3um HTärti^rer tüar er nic^t ge»

fd^affen : feine Kampfesroeife ift no(^ gan3 öon ber nieberen Utoral ber ba»

maligen „geiftigen Kämpfe" bel)errf(^t; roie feine (5egner mit Denunsiatio*

nen unb Kan3elflücf)en arbeitet er mit tlennung falf(i)er Hamen unb inbis»

treten tUitteilungen. (Er verkörpert in fi^ ben neuen nationalen (E^rgei3,

im lOife es ben 5rcin3ofen gleic^: 3U tun, unb nod) £effings Satire konnte bei

i^m in bie Schule ge^en. Hber fcEilie^lic^ ift bo^ biefe Hrt ber Satire ein

Krank^eitsfr)mptom, minbeftens ein Stjmptom einer Krife im (Beiftesleben

:

tüie oiel l)öl)er ftel)t bei aller Rol)eit ber 5orm bie Satire ber Reformations^

3eit ober bie bes reifen £effing, in ber ein ^o^es 3beal unb fittlic^er (Ernft

auc^ bas übermütigfte IDort nod) mit innerer lOärmc bur(^glü^en

!

3m (Begenfa^ 3U £iscou) l)ält fid| (Dottlieb IDil^elm Rabener (geb.

3U XDac^au bei £eip3ig 1714, geft. in Bresben 1771) gan3 an basHllgemeine,

bleibt bei ber 3eid)nung oon linkifd)en r)ofmeiftern, groben Junkern, eiteln

IDeibern im tEi)pifd)en unb geftattet fid) ^öd)(tens in Briefen bie politifd)e

Satire gegen jenen Unglücksminifter, bzn ©rafen Brü^l, in bcm bie gan3e

aufgepu^te Qol)ll)eit unb galante £eere bes l)öfifc^en S^fttöefens, Hugufts

im £ager unb bes nad)gea^mten Derfailles in Dresben fid) felbft überfd)lug.

Die 3al)me Satire bes brauen tUannes — er mar Steuerbeamter mie (E^r.

5. tOeifee unb nad) Sd)erers S(^er3 „alle fäd^fifc^en Satiriker'' — bringt

es nid)t feiten 3U anfd)aulid)en (Ein3el= unb ©ruppenbilbern im Stile (E^obo»

miediis. Hber inbem er bie herkömmlichen £äd)erlid)keiten alle ]^ert)or^olt,

tt)o £iscou) bie ber Seit eigenen aufs Siel na^m, hebeukt er in feiner (5e*

famt^altung eben fo fel^r einen Rüd^fd)ritt toie in ber breiten S(^toäd^lic^*

keit feiner Rebe.

Sekretär bes (Brafen Brül)l roie £iscorD roar 3o^. (E^riftop^ Roft (geb.

1717 in £eip3ig, geft. 1765), ber rec^t gemeine erotif^e Dichtungen cerfafete

— 5i^ißbri(^ IDil^elm I. tou^te fel)r gut, toes^alb er btn jungen Kronprin3en

ni(^t 3um Befud) am Dresbener J}of mitnel^men toolltel — unb in feiner
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rein Iiterarifcf)en unb perfönltd)cn Satire ein Binbeglieb 3tDi[d)en dtjriftian

Reuter unb bzn Sdiönaidi, Pijra, $d)U)abe bilbet; [ein $(f)reiben öcs tEeufels

an (Bottf(f)eö (1755) ^at bzn Stur5 bes Diktators unferer $(f|aubü^ne be»

fiegelt. IDäre fein C^ron ni^t fd}on längft ange(ägt geroefen — bies abge»

fd)maÄte ITTadimerk If'dik 6ottf(^eb tDat)rIi^ nid)ts an!)abcn können.

IDo^Ituenb (tid)t oon biefen fatiri(d)en Kleinigkeitskrämern bcr originellfte

$d|üler ber fran3öfif(^en Satire unb Kritik ah : Hbra!)am 6ott^eIf Käft«

ner (geb. 1719 in £eip3ig, 1756 Profeifor in (Böttingen, geft. 1800). IDoI)!

l^at aud) er — außer unbebeutenben £e^rgebi(^ten altmobifd^er 5ärbung —
nur Kleinigkeiten gefdirieben, unb unter feinen 3a!)Irei(f)en „Sinngebidjten

unb (Einfällen" (1781) finb red)t kümmerli^e (Eintagsfliegen. Hnbere aber

fprecijen ttmas aus, was bei btn £iscotD, Rabener, Roft niemanb finben

iDirb : eine große (Befinnung.

Der berühmte unb too!)I auc^ überfd)ä^te Htat^ematiker, 6er feinen Ru^m
mel^r bem klaren Dortrag als tiefer 5orfc^ung oerbankte, ber aber bod) felbft

feinem Kollegen £i^tenberg imponierte, u>ar ein leibenfd)aftl1c^er Patriot

unb ein feuriger Betounberer S'^icö'^^s bes (Broßen, fooiel auc^ nid)t nur

feine ftrenge S^ömmigkeit an bem S^c^G^if^f fonbern au^ fein Patriotismus

felbft an bem (Bonner ber S^ansofen aus3ufe^en l)at. Sein Sinngebid)t, ba^

bie 5^Qn3ofen „J)ippokrene" fagen müßten, mir aber (in rDörtlicf)er Über*

fe^ung bes gried)ifd|en Hamens) „Roßbad)" fagen bürften, loiegt ein paar

pral)lerifc^e Derl}errlicE)ungen bes Hrminius ober IDittekinb auf. Seine bef-

feren (Epigramme — bie f d)le(i|teren finb oft bloß unanftänbig— flogen bux6)

Deutfcf)lanö ; Käftner ift feit ber Reformations3eit ber erfte Diel 3itierteHutor,

loenn man nid)t an gelehrte gebrühte 3itate benkt, fonbern an Hnfü^run»

gen unb Hnfpielungen in ber Unterfyiltung. Hud) bas ift ein ITToment 3ur

öerein]^eitlid)ung bes neuen Publikums. Unb beffen bebeutenbften (Er3ie^er,

£effing, I)at er bei i^rem Sufammenfein in £eip3ig beeinflußt: oon bem

klugen Rid|ter, ber (Bottfdjeb felbft in übler 3eit bie Creue ^ielt, o^ne aber

f}allers überragenbe Did)terpcrfönlid)keit 3U »erkennen, l)at fein größerer

Itadifolger in Kritik unb (Epigramm bie ITeutralität im Kompfe ber Sd)rDei»

3er mit (Bottfd^eb gelernt.

Hber ein Did)ter roar Käftner nid)t, ober bod) nur für kleinfte Htomente.

(Er ragte lange in eine jüngere Seit l)inein unb l^äik 5riebrid)nicolaisSd)ick«

fal teilen können, toenn er fid) aus bem literarifd|en Kampfe nid|t früher

3urüdige3ogen l)ätte. Dod) mußte er es nod) erleben, ba^ bie übermütigen

ineijer, CUerttur* 22
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jungen Romantiker feinen Xüife mit penfion in öen Hu^eftanb oerfefeten.

1800, als Käftner ftarb — toelt^e gan3 anberen bic^terifc^en Kräfte voaxtn

ba längft tätig getoefen unb felbft \6)on über!)oIt roorben

!

trtit ber Überroinbung ber erftarrten prunkbi^tung war bie Ba^n für bie

Calente frei gemacht. Die $(f|ablone kommt in Dera^tung, roenn au(^ ber

erfte mirklid^ inbioibuelle I)id)ter, (Bunter, nod) als 0pfer ber (Entroick*

lung fällt. Der neu \x6) regenben Hid)tung auf pertönlid)en Husbrucfe eigener

(Erlebniffe kommt ein (tarker auslänbijdier (Einfluß 3ugute: btn fransö*

fif c^en, bzn roir fd)on lange oorteill)aft toirken fe^en, fd)on feit IDeifes Seit,

ergän3t nunmehr ber englifd)e. (Er l)atte mit Defoes „Hobinfon" ja nur

ftofflid) geroirkt ; Smift, roie
f
^on früher ber (Epigrammatiker ®roen, ^atte

ein3elne Satiriker angeregt, o^ne bo^ eine breitere (Einroirkung aus3uüben.

Die t)iel ftärkere ber (Englifd)en Komöbianten u)urbe traniger ber oon i^nen

übermittelten Did^tung oerbankt als i^rer eigenen H^e^nik. 3e^t aber be*

ginnt bas englifcEje IDefen felbft mit feiner gansen breiten S^äc^e l/erüber«

Suroirken.

VOas an bem englifd^en tDefen Don allem Hnfang an am meiften auffiel,

tnar bie Selbftänbigkeitber ein3elnen perfönlic^keit, burc^ bie politif^en unb

fo3ialen Derl)ältniffe ebenfo fel)r geförbert toie biefe i^rerfeits in bem eng-

lif(^en Itationald)arakter begrünbet roaren. Utan kann es ausfpre(^en : bie

fran3öfifd)e £iteratur (unb ebenfo bie italienifd^e) l)at auf bie beutfc^e burd)

i^re IDerke geroirkt, unb burd) beren (5efamteinbruck ; bie cnglifc^e burd)

i^re Perfönlid)keiten, 3uerft bie, bie fie 3eid|nete, bann bie, bie fie ^eröor«

brad)ten. So ift es [a bis ^eute geblieben: keine 5igur einer fran3öfifcf)enDi(f)*

tung Ifai auf bie Dorftellungskraft unb Uac^a^mungsluft ber Deutfc^en ftark

geroirkt, aud) bie nic^t, bie es wolfi üerbient I)ätten, roie ITtolieres Hlceft unb

Preüofts (E^eoalier bes (5rieu£ mit tttanon £escaut. Kein fran3öfif^er Dic^«

ter ift uns eine oertraute Perfönlic^keit geroorben, felbft UToliere nur lite«

rarifd)en Kreifen; eine Husna^me ma(^t Doltaire, ber aber eben aud^ nid)t

als Sdjriftfteller populär geroorben ift. (Der Sali (Il/amiffos ift natürlidi

nid^t1^ier^er3U3ie^en.) Die Beliebtheit Diberots ober Berangers ober Dictor

{)ugos Ijat fie uns perfönlic^ nid)t fo nal)e bringen können roie £orb Bi}ron.

Dor allem aber— fjamlet ift unfer allernäc^fter Hac^bar geworben ; Othello,

Ittacbctl), Salftaff finb uns fo oertraut roie nur irgenb (Lell^eim, Sauft,

üDallenftein. — Originelle Charaktere unb originelle (E^arakter3eic^nung

:

bas bebeutet bie englifd^e £iteratur für uns, bie fran3öfifd)e : glän3enbe, aber



(Einfluß öcr fran3Öftfd|cn unö cnglifdjen Citcratur — lDo(i|cnj(i)rtftcn 339

ti}pi[^e dl^araktcriftik, unintereffantc Hutoren. tDir l^ahtn gctüife oft un*

re(f)t, nicE)t bloß zx\t feit ITTerimee unb S^^iubcrt betreffs 5er Cec^nik, md)t

blog er[t feit Derlaine unb Baubelaire roegen bcr Perfönli^feeiten ; aber fo

fte^t es mit ber I)iftorifd)en EDirkung.

Sie fe^te in Deutf(^Ian5 breit unb roeit ein mit ben ,,HToralif^cn IDo«

d)enfcf|riften".

Sie finb eine bemoferatifc^e (Einri(f|tung. Das Publikum roirb als tEat*

fad)e anerkannt; überall oor^er roar es nur in ber Si^^^o" ^^s geehrten

£efers ober ber fd)önen £eferin üor^nben. (Es roirb als tEatfac^e anerkannt,

inbem es in eine Hn3al)l tr)pif(^er Perfönlid)keiten serlegt roirb : ber £anbs

ebelmann ber alten Sd)ule, Sir Roger be (Eooerlr}; ber £anbpfarrer ; bie alte

Dame. Die Kluft 3ix>ifd)en Hutor unb Publikum roirb überbrückt : toir er«

^Iten eine Hrt (f)orifd)er Profa, einen üon bem Rebakteur geleiteten UTono«

log bes Publikums. — Hber au6) ba^ es Profa toar, ift toi^tig : für (Eng*

lanb toie für Deutfcfjlanb toor eine (Er3iel)ung 3ur Profa nötig, toenn aviä\

einselne oortreffli^e ITTufter nid)t gefel)lt I)atten. Denn and) biefe l)atten

meift als poefie in ungebunbener 5orm gelten u)ollen : in ber Berebfamkeit

(bie in (Englanb fe^r l)o^ ftanb), im Roman. 3e^t toarb i^r i^r ©attungs»

5(^arakter töiebergegeben.

Die englifc^e £iteratur ber „filbernen (Epodit" ^at einen oormiegenb kri«

tif^en unö profaifd)en (El^arakter. Don Defoe (1661—1731) nnb Str>ift

(1667—1745) bis 3U Samuel Jo^nfon (1709—1784) gel)t eine gan3e Rei^e

Don ftarken ober eleganten (Ealenten ber profa. Rec^t im UTittelpunkt fte^t

Hbbifon (1672—1719), „le plus sage de vos ecrivains" toie Doltaire i^n

nannte; £effing überfe^t: „Hbbifon, berjenige oon euern Sd)riftftellern, ber

uns ^armlofen, nüd)ternen Si^cinsofen am nädiften kommt." — Hbbifon roarb

ber Klaffiker ber nToralifd)en EDod)enfd)rift ; als er mit bem eifrigeren Ri*

d^arb Steele (1672—1729) 3ufammen btn „Spectator" Ijerausgab, befaß

€nglanb eine literarifd^e 3eitf(^rift, roie fie in gleid)er i)ö^e nod) nirgenbs

ejiftierte. Der „(Englifd)e 3ufd)auer" erfd)ien com 1. ITtär3 1711 an tag«

lid^, ol)ne bod) ben (El)arakter ber EDo(f)enfd)rift auf3ugeben. Diefer kann

als ber einer rDeltlid)en Prebigtfammlung be3eid)nct roerben, bie in burd|aus

folgere(f)ter IDeife aus bem ITlünblid)en ins Sd)riftlicf|e übertragen ift. (Ein

Sprid)roort, ein 3itat, eine Sentens geben ben tEejt an, ber bann in liebens«

tDürbigem piauberton über irgenbein allgemeines ober aktuelles tE^ema

unter rei(^li(^er Beifügung intereffanter (Ein3el3üge unterrici)tet. (Bern rairb

22*
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a\xäi bk (Emkleibung eines Briefes an,,ITTr.$pectator", „ITTr. (Buarbian'' ober

„trtr. Rambler" gert>ät)It, 6ie tatfäd^lidj [a nod^ je^t im cnglifd)en Seitungs»

loefen eine ungleid) größere Holle fpielt als bei uns 6ie „(Eingefanbts". —
Die päbagogif(^e Hbfid^t toirb nie verleugnet; aber töas unmittelbar ge-

geben tüirö, ift ^auptjäc^lid) oon stöeierlei Hrt: trjpifcfje C^arakterbilber, unb

fficnrebilber : brei JJerren, bie bei öer Tabakspfeife räfonieren ; eine beroutt-

berte $(^enkmamfell; bas £eDer eines einflufereid)en lUannes. Da3tDifd)en

toerben Befcf)reibungen neuer Baulid)keiten ober (Bemälbe eingefd)oben, ober

Hbbifons umfangreiche Kritik HTiltons. S^uil^^ton o^ne ben übrigen £eib

ber Leitung ; IDiebergabe einer angeregten Salonunterl^ltung, sroe^mäfeig

»erteilte (Effai)s — all bas pafet auf bie|c „lUoralifc^en }Dod)enfc^riften''.

3n I)eut(d)lanb maäit man 3unädE)[t bie ganse „Hufmad)ung" cbenfo un-

(elb|tänbig nad) lüie bie Citel. 1714—1800 finb über 500 Joldjer röodjen-

fd)riften in beut|^er Spradje erfc^ienen. S^on 1713 kam in Hamburg „btt

Dernünftler" ; 1721 bie bebeutenberen „Discurfe ber lUaler" oon Bobmer

unb Breitinger, in benen bie ITtitarbeiter als J}olbein unb Rubens 3ei(^neten,

1725 „bie üernünftigen tEablerinnen" unb 1727 „ber Biebermann" oon

ffiottfi^eb. (Einen felbftänbigen tEitel ^at nur BroÄes* {}amburger „Patriot*

(1724), ber fic^ au^ u>irklid) be(onbers gern auf allgemeine politifd)e S^<'^'

gen einlädt. Hber 3U literarif^er Bebeutung erl)ob \\6) bie tTtoralifdje H}o-

!^enf(f)rift ober toenigftens i^re Hrt er(t, als [ie in ber übrigen löelt längft

oeraltet toar, inbem unüergleid^li(^en 3ujtus Htöfer (geb. 1720 3U 0sna-

brüdi, bort £anbesabDokat, geft. 1794). (Er begann als iljr unmittelbarer

Itadja^mer; tx)ie in 3üric^ 1723 „Der lltaler ber Sitten" l^erauskam, fo

lieö er (1747) „Derfu^ einiger (Bemälbe von ben Sitten unferer Seit, oor-

mals 3U Qannooer als ein IDoc^enblatt ausgeteilet" erfd^einen. Seine ^alfU

rei(^en Huffä^e im 0snabrücker Jntelligensblatt gab feine tEod^ter, S^^^
üon Doigts, als „Patriotif^e p^antafien" (1774—1778) heraus. (Es ift eins

ber gefunbeften, kröftigften Büdner in beutfdjer Spra(f)c. HTöfer ift ebenfo

konferoatio toie (E^omafius fortfd)rittlid), ebenfo fid)er im Stil roie biefer

gefc^macklos fein kann; ebenfo beftimmt im £okalen unb partikulariftif(^en

— roie er benn au^ eine ©snabrückifc^e (5efd)ic^te auf breitefter (Brunblage

begann — tour3elnö toie C^omafius im allgemeinen. Dennod^ gehören beibe

in biefelbe (Enttr)id^lungsreil)e, bie bann (Ernft UTori^ Hrnbt — nid)t me^r

mit perio^ifc^en Deröffentlii^ungen — abfd|lie&t : unermübli(^e Berater bes

DolkS; auf jebes neue St)mptom ber Seit mit immer toac^er Hufmerkfamkeit
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fyyxä)<tnb, in tDed)feIn5cr (Einfeleibung bie BToral 3te!)cnb. Hrnbt ift ber größte

Rebner unb rr)of)l anö) bte Bebeutenbjte perfönlid^kcit unter i^nen ; aber 3u«

[tus HTöfer ber ^eroorragenbfte Sc^riftfteller — unb ber größte Sittenfdjil*

berer bes Bauernftanbes vox ^^remias (5ottI)eIf. 6oet^e ^at i^n betoun«

bert, unb mit i^m unb Qerber bilbet er — übrigens ungefragt — in ber

Slugf^rift „Don beutfcf)er Hrt unb Kunff' (1773) bie Dreif|eit ber Hnroälte

ber neuen nationalgejinnten Did)tung.

Juftus ntöfers Stil ift t)iellei(^t ber rcinfte im ganßen ad)t3e!)nten Ja^r^un-

bert. Hud} £e(fing unb (Boetlje !^aben fi(^ von bem (Belehrten ober bem „Poe»

tifd)en" nid)t fo freigemacf)t ; bie popuIarpI)iIo[op^en roie (Engel unb (baxvt

aber laffen in il)rem jel)r reinen Deutf(^ bie Kraft unb Urfprünglidfikeit oer»

miffcn, bie jidj bei bem advocatus patriae oon ©snabrüÄ unb Deutfc^-

lanb mit einer gan3 eigenen l)umoriftifd|en Hnmut oerbinbct.

IDie i^annooer — rD03U roir bas unabhängige ©snabrück woljl red^nen

bürfen — ftanb J)amburg unter unmittelbarem cngli[(^em (Einfluß. Die alte

f}an[efta51 ):}attt i^re eigene literarifd}e Crabition. Bejonberes (Setoi^t pflegte

man auf berebte (5ei[tlid}e 3U legen; ^ier ^at $d)upp, tteumeifter, 6oe3e

geprebigt. Dantbtn voax man ber HTufik günftig, unb l)ier follte ja aud) bas

beutf(f)e Hationalt^eater entjtel)en, bem roir tDenigftens£e|[ings Dramaturgie

oerbanken. 3nx übrigen finb bie Der^ältniffe in mand}er E}infi(^t bemn in

ben alten $d)rD^i3erftobten 3U oerglei^en. Patrisiat unb (5ei(tlid)lieit in

enger Derbinbung; ftarker £okalpatriotismus
;

größere IDol)l^aben^eit

;

unb als (Ergebnis biefer Umftänbe eine l)öl)er fte'^cnbe (Befelligkeit. 3^ biefen

Dom Dreißigjährigen Krieg nod) am meiften öerfc^onten ^eile Deutfd^lanbs

finbct bie neue titeratur mit Broc^es unb i}ageborn, mit ^aller unb Bobmer

il)re er(ten Stüfepunlite. Rnä) iionnte bas neue Drama in J)amburg tüenig-

ftens an btn Hpparat ber ©per anknüpfen; in ber $c^rDei3 aber ^attc (i^

5as Dollistümlic^e Drama nod) erl^lten.

(Eine eigentliche B)amburger $d)ule begrünben Brocfies, tDeidjmann unb

Rid^ei). (E^rijtian S^iebric^ n)eid)tnann (geb. Braunfdjroeig, geft. VOol"

fenbüttel 1769) als £iterat unbebeutenb, roar einer jener literarif^en ©r»

ganifatoren, bie je^t tt)pi!d)e (Er|cf)einungen toerben: bie (Bärtner, Boie,

ITIerdi. (5erabe ba^ er nad) Hamburg erft eingetoanbert ift, ftärkt feinen

lokalpatriotifd)en (Eifer; 1724 regte er bie „Patriotifdje 6efellfc^aft" an;

fd)on Dörfer, 1721, l)atte er bie „Poefie ber tlieberfad^fen" herausgegeben,

um bem oberbeutfc^en Dünkel mit ben £ei|tungen ber berü^mteften Ilieber-
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(ac^fcn, oome^mlic^ HTitglieöer ber ^amburgifd)cn tEeut(d)übenöcn (Bcfcll»

fdjaft, 3U imponieren ; aud) auf eine IDiberkgung bes breiften Bou^urs mar

CS roieber abgefc^en, roiber ben bie IDürbe ber tEeutfc^en $prad)e certeibigt

toirb. Daterlänbifc^e unb literarij({)e n;enben3en fliegen 3utammentDieein[tin

3incgrefs Sammlung ober fpäter in (Bottfc^ebs „Hötigem Dorrat". (Es jinb

aber fajt nur (5ratuIationsgebi(^te unb (Epigramme !)erfeömmlid}fter Hrt;

benn lTTi(^aeI Ri^et) (geb. 1678 in Hamburg, bort als Profeffor 1761

geft.), ber britte im Bunbe (benn oon ben Bokemetjer unb (Eifent^arbt i(t nid)t

üiel 3U reben), bejifet nicf)t einmal IDeid)manns (Betoanbt^it, toenn er bas

lDei^raudf)be&en Dor Brocfies fdiroenkt. (E^arakteri(tifd) finb l)öd)ftens ein

paar ptattbeutfc^e S^ftgebid^te (toie roir bod) aber Don Simon Da(^ unb

anbern aud) beji^en)
; fie ftogen fid) mit Überfe^ungen aus bcm Tateinifc^en,

Sran3öfi(d)en, Spanijd)en. Unb Brodies felbft ijt 3unäd)(t oor ben anbern

ntitarbeitern nur baburi^ l)eraus3uerkennen, ba^ i^m nod) ctroas me^r ber

J)of gemad)t tüirb.

Bart^olb Qeinrid^ Bro&es (geb. 1680 Hamburg, ge[t. 1747) toar in

ßalle S(^üler bes tEIjomafius unb Ijai bann als So^n reicher angejel^ener

(Eltern bie grofee Bilbungsrei(e na^ Italien unb i}ollanb gemad)t. (Es ift

be3eid)nenb, ba^ bie italienifd)e ITTalerei il)m 3U gemad)t fd)eint, „fd)ön,

bod) nur oon ferne", roogegen Ittieris ber UTaler nad) feinem J}er3en ijt.

üennod) ift es 3tcilien gercefen, bos bm bislang gegen bie poefie (Bleid)*

gültigen mit bi(^terif(^er Sd)affenslu(t erfüllte. Brodies ift ber erfte beutfd^e

Did)ter, in beffen £eben bie italienifc^e Reife (Epodje gemad)t i^at
;
gan3 ge-

miß megen ber munberbar opernl)aften (Effekte il)rer £anbfd)aft, ber tlem*

pelruinen, ber peterskirdje. Seine Did}tung I)at bauernb ITad)mirkungen

biefer Jugenbeinbrüdie bemal)rt. Die italienifc^en befte!)en nid)t nur in

feiner Überfe^ung oon tlTarinis Bet^le^emitif^em Kinbermorb (1715), fon«

bern aud) in ber „all3u!)äufigen Hnfü^rung oon (Ebelfteinen unb anberem

5littermerk, momit Brodies nad) bem ITIufter Utarinis bie Sorben öer Hatur

na(^a:^men, ja fogar, meil er (Bras unb Tautropfen ftets für fc^öner als

Smaragbe unb Diamanten erklärt ... bie Hrmut ber tlatur bur^ einen ent*

lehnten Reii^tum oerbergen mollte". Uatürlid) fpukt aud) bas (Brüne (Be*

mölbe ber opi^ianifd)en RTetap^ern no(^ na(^. — Don ben E}ollänbern aber

l^at er noc^ lDid)tigeres : bie nad)a^mung ber RTiniaturmalerei. Branbl be*

merkt, ba^ Brodies mit b^n ITTitteln ber Di^tung bas (Bleiche erreid^en mill

mie biefe I)ollänbifc^en Rtaler mit bem pinfel : mie ber Blumenmaler tEamm
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„bex Blumen £aub unb Kraut mit S^rb un^ pinfcl pflan3t nnb, too es

möglid) roäre, fie ried)enb mad)en roürb".

Der $d)aupla^ biefer Bemül)ungen ijt BroÄes* Berühmtes J^auptroerfe,

bas
,Jrbifdie Dergnügen in (bott" (neun (Eeile, 1721—1748). Künftlerifc^

fdimad) — benn Bro&es roar ein Did)ter nur ber Hbfid)t— i(t bas IDerk als

Sijmptom unb vor allem als man möd)te fagen bid)terifd)e (Ersie^ungsan*

|talt oort kaum 3U überfd)ä^enber Bebeutung.

3n feiner (Einricf^tung fie!)t es gar nidjt fo neuartig aus.. (Bern fe^t

Brotes ein biblifd)es ITtotto über bie ein3elnen (Bebid^te unb fü^rt es in

einer gereimten prebigt aus ; ober er nimmt einen Haturoorgang, eine Ita»

turerfdjeinung unb beutet fie finnbilblid) aus: bzn (Bolbkäfer, ber feinem

Jungen aus ber f)anb fliegt, auf bie $d)einfreuben bes ITTenfcf)en; roic ä^n*

lid) nod) ber £eip3iger (Boetl^e aus bem $(f)metterling ein $i}mbol gemad|t

!)at. nian fpürt es, ba^ Brockes in feiner Jugenb von Hrnb unb b^n ITTi)«

ftikern CEintüirkungen empfing, bie er in literarifcE)er J)infi(f)t nid)t fo üöllig

überroanb roie in religiöfer ; benn ba näl}erte er fid) bem Rationalismus. 3^^

er iDurbe burd) perfönli(f)e $d)ickfale, btn Zob feiner I)i)pod)onbrifd) fröm*

melnben S^^^, W Priefterfeinbfd)aft gebrad)t. Der $d)üler Hrnbs konnte

ber £el)rer oon Heimarus, bem „Ungenannten" ber IDolfenbütteler S^^Q"

mentc, n>erben.

Heu ift aber 3unäd)tt biefer gan3e energifd)c Derfud} ber rDirklid)en tla«

turnad)a^mung. Die Sormel Ifatk man oon Hriftoteles un3äl)ligemal

geborgt, of)ne il)re (Enge unb $d)ieff)eit 3U bemerken; aber u)ie roeit toar

gerabe bas tieb3e^nte 3al)r!)unbert oon ber nad)al)mung ber ITatur entfernt

gemefen ! 3ßfet r)erfuci)t ein Poet bie gefamte i^m 3ugängli(f)e tlatur in be*

f(f)reibenben Derfen nad)3ubilben — UTeer unb Sii^niament, Blumen unb 3ti»

fekten. ©eroig, es finb roädiferne Präparate, leblos ; aber es ift enblid) roie*

ber — tro^ jener CEinfd)ränkung, ba^ aud) l}ier nodj bie ttaturgegenftänbe

tljeatermägig aufgepu^t roerben — eine Hnerkennung ber roirklic^en ITatur.

Brodies fieljt bie Hlpen oor J^aller, unb bas Deild)en oor (Boet^e ; unb er fuc^t

fie nad)3ubilben.

Dies fü^rt nun 3U einer oöllig unerliörten $d)ulung ber Sinne. „(Bott

erl^alt uns unfere Sinne", fd)reibt ber junge (Boetl)e an V}^xb^x; „btn Sin»

neu barfft bu bann oertrauen", rät ber alte 6oetl)e. Dod) 3U bzn Did^tern

Dor Brodies f)ätte er fagen können roie Carlos im „(Elaoigo" : „Hber i^r

Ciebl^aber l^aht keine Rügen, keine tlafen !" Brockes bringt als erfter alle
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Sinne in öen Dicnjt öer Did)tung ; unb roenn bk Brüber (Boncourt im neun»

sehnten 3a^r]^unbert ficf) rühmten, bie „nicbcren Sinne" als erfte jo oer«

toanbt 3U ^aben, fo kannten fie natürlich bas ,,3i^^if<^^ Dergnügen in (Bott"

fo toenig roie bie (Bebi^te ber Hnnette oon Drofte. — (Es ift geroiß fd^led^te

Poefie, toenn Broc^es ben (Bejang ber tladitigall bef(^rcibt

:

3tDit|(^crn, fcuf3en, ladjeti, fingen

(Birren, jtöljncn, gurgeln, Mingen,

Co&cn, f(f)mcid)cln, pfeifen, sudien,

5Iöten, jc^Iagen, 3ijd)cn, glu&cn
3|t öer l)oIöen Itaditigall

IDunberbar gemijd^ter $(f)an:

ober roenn er ben 6eru^ ber Diole befc^reibt als eine lUift^ung

Don ^onig, Iltanbelmil(^, ITXo|t, Pfir|(^ftem, Simmetrtnbe —

aber roie grofe ijt ber So^-tft^ritt Don btn oerroanbten Spra(^[pielereien ber

pegnifeer — bei benen Brocfies au^ feine künftlid^e Be^anblung ber Spra(^»

klänge gelernt ^at — 3U fol^er faft roilfenfi^aftli^en Hnalijfe

!

Das töieber 3U)ingt 3U bem Dritten : 3U bem Durd^arbeiten bes ©bjefets.

IDie^er (inb bie pietiften feine £e^rer, unb Scriöer mit „(Bott^olbts 3U«

fälligen Hnbac^ten" nennt er felbft als üorbilb : bie Kunft, ein UTotio aus»

3ukoften, aus i^m jebe Stimmung ^eraus3ul)olen, ftammt oon ^ier. Hber

BroÄes überträgt biefe UTet^obe nun oon bem inneren (Erlebnis auf btn

äußeren (Begenftanb. (Er roill in ber Blume ni^ts laffen, tüas irgenb oon

©ottes IDeis^eit 3eugen könnte; tourbe bo^ eines englifc^en (Theologen

„Hftrot^eologie", bie göttli^e lOeis^eit in btn (Ein3el^eiten ber Sternentoelt

offenbaren toollte, oon bem Überfefeer mit Red^t Bro(kes als ;,Qimmlif(^es

Dergnügen in (Bott" 3ugeeignet. IDie piatens unglü(kli(^er £ieb^aber ben

Cob, roill er bie Hnba^t aus jeber Blume rie(^en. Dies mikrofkopifc^c 3er*

legen ber lOirkung jebes Objekts kann parobiftifi^ roirken, unb fc^on J^agc*

born ^t biefe lUanier parobiert ; aber Brockes Ijat benno^ babur^ geholfen,

[tbzs (Dbjekt ber Poefie 3ugängli(^ 3U mad^en. Htinbeftens im Prin3ip; benn

tatfä(^li^ 3eugt er gegen \iäi felbft, toenn er ben S^cif^tarif (Branbl l^at es

^eroorge^oben) in Derfe brad^te

:

man konnte ®d)|cnflei|d| um roenig Pfennig ^euer

Unb ein pfunö Sdjnjeinfleijt^ um ebenjooiel Raufen —
Don KrommetsDögeln galt ein fjaufen

Don aroanaig Stüc6 yoti (Brojc^en unb jroei Dreier.
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Xtlan fie^t aud) l^ier, ba& Brodics bas n)id}tigfte oöllig abgebt : öas 5i(^«

terif(^e (Erlebnis. Seine Di(f|tung ift nur ein Derfu(^ 3um (Erlebnis 3U gc»

langen. Die Befdjreibung i(t besl^lb bie ^auptform : bie Befd)reibung als

Si^tbarmadjen beffen, loas jeber fonjt überfielet. 3i^^«Tn man gan3 langfam

lefen mufe, roie er ben Duft ber Blume in langfamen Htem3ügen ein3ie^t,

Iteigt toirkltd) i^r (5erud) in unfer Rieci)organ. (Ein Did)ter, l^at ^^eop^ile

(Bautier erlilärt, i[t ein Ittann, für ben bie fid)tbare tDelt cjiftiert. 3n biefem

Sinn roar BroÄes fa(t feit IDalt^er oon ber Dogelroeibe roicber ber crfte Dich-

ter. Die Danlibarheit feiner ^örer, bie bie IDelt toieberfa^en,rDargren3enlos.

Der cin3ige Punkt freiließ, in btm er au^ nad) unferer ITTeinung ein Did)*

ter ift, ift feine mufikalif(^e Begabung. Seine Dersprebigten gipfeln gern in

Hrien; aber au^ an fic^ |inb fie in mufikalifd^er Solgc aufgebaut. lOeniger

u)erben mir jene künftlid^e Bel^nblung ber (Einscllaute f^äfecn, auf bie

lX)eid)mann als Herausgeber noc^ befonbers aufmerfefam ma(^t: ba^ von

3rDei fid) folgenben Derfen ber eine gar kein U aufroeift, jic^ in bem anbern

bafür befto mel)r finben.

,

IDir roerben nad) alle bem nid)t mit ^rm (5eorg 3acob i}oefft in ber „Poe-

fie ber Hieberfac^fen" fagen : „IDer ift Dollkommener roo^l als BR©(EK(ES

je getoefen" ? (Die 3eremoniölluft biefer 3eit ^t bie e^rfurd^tsoolle Schrei-

bung bes (Bottesnamens in lauter großen Bud)ftaben glüdili^ auf belie»

bige 3U feiernbe perfonen übertragen !) Hber roir roerben in i^m eins jener

n)erk3euge ber literarifd^en Dorfe^ung erblidien, beren IDirkung 3U i^rer

Bebeutung in einem unerklärlid)en IttifeDer^ältnis fte^t. Die literarifd)e

(Entroicklung roürbe o^ne (Brijp^ius, S^^^ning, £ogau, felbft ol)ne Hn»

gelus Silefius, Jacob Bö^me, .(5rimmelsl)aufen fi^ kaum anbers geftaltet

l^aben — Brockes ift eine bur^greifenbe (EntroiÄlung gegönnt roorben.

(Etwas nä^er ftel^t Karl 5i^ißbri^ Drollinger (geb. 1688 in Durlac^,

feit 1703 in Bafel, geft. 1742) ben S^Q^Sofen unb befonbers roieber bem

Boileau. Htit Brodies, freilid) aud) mit Rift teilt er bie Blumenlieb^aberei.

,,€r oerbanb n?ie Brodies bie oerfd)iebenen (Eigenfdjaften bes Rtalerif^en,

nTufikalifd)en unb £e^r^aften", fagt (Beroinus ; inbeffen braucht man neben

(eine (Bebid^te boä) nur Brodies* „Dergnüglid)e Betrachtung über Bäume
im 5i^ü^ling" 3U l)alten, bie bort abgebruckt ift, um ben Dorfprung bes JJam-

burgers 3U erkennen. Hber fein Bafler S^^^unb ift ein (Begner ber (Belegen*

leeitsbid)tung unb be^anbelt roürbigere Stoffe als er ; er oerfaßt neben btn

übli^en £e^rgebic^ten Pfalmen. Hu^ bur^ feine t^eoretif^en Bebenken
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toiber ben Heim näl)ert er \\ä) Späteren ; boä) liegt feine Bebeutung, bie an

fid) nid)t groß ift, ^i[tori((^ barin, ba^ er bas Binbeglieö 3tDifcf)en Broi^es unb

Malier bilbet.

Die Seit forberte einen ed^ten unb gan3en Did)ter — unb roar bod) no(^

Ttid^t reif bafür. Dies rourbe bas Der!)ängnis jenes lUannes, ben auc^

0oet!)e als ben 3eitlicf) erften roirklidien Did)ter (einer eigenen periobc nennt

:

bas Derl^ängnis (E^riftian (Büntl)ers. Die früheren kannten kein (Erlebnis

als bie äußeren bes S^t^^s unb bes (Bottesbienftes. Brockes fud)t bas bxfy

teri[c^e (Erlebnis mit $d)rauben unb Sangen 3U cr3a)ingen. (Dünt^er erlebte

es ; unb ging baran 3ugrunbe.

(If)riftian (Büntl^er (geb. 8. Hpril 1695 3U Striegau, geft. 15. lTtär3

1723), ber le^te I)erDorragenbe Did)ter $d)le(iens auf lange Seit, i(t roie

£en3 unb (Brabbe 3um ProgrammI)eIben ber „oerkannten (Benies" getoorben.

So ^atte es (Boett)e nid)t gemeint. „(Ein entfd)iebenes tEalent", jagt er, „be»

gabt mit Sinnlid)keit, (Einbilbungskraft, (Bebäd)tnis, (bah^ bes S^ff^^s unb

Dergegentoärtigens, frud)tbar im {)öd)ften (Brabe, r!)r)t^mif^ bequem, geift«

reid), roi^ig unb babei oielfad) unterrid)tet : genug, er befaß alles, tüas ba3u

gehört, im Zthzn ein 3tDeites £eben bur^ poefie ^erDor3ubringen, unb 3tDar in

bem gemeinen u)irklid)en £eben." 3ebes IDort Ijat f)ier, toie in allen allge«

meineren Partien üon „Did)tung unb VOal}xl\z\i" , einen boppelten Be3ug --

auf (Boet^es (EtTtcoicklung I)iftorifd), unb päbagogifd) auf bie Der!)ältniffe

feiner (Begenroart. (Büntl)er, beutet (BoetI)e an, brad)te oieles, roas erft bur^

bie Klaffiker (Bemeingut ber beutfd)en Did)ter rourbe : Sinnlid)keit, roorunter

^ier ber Befi^ unb (Bebraud) offener Sinne 3U oerfte^en ift ;
3U ber Beoba^*

tung ber IX)irklid)keit bie aus bem 5^^*^^^ unb Dergangenen aufbauenben

Kräfte ber p^antafie unb (Erinnerungskraft; ba3U bie tEatente bes poetifdjen

Husbrudis unb bie Husrüftung mit Kenntniffen. Hll bas finb Dinge, bie, bis

auf bas lefete, üor (Bünt^er noc^ burc^aus fet)lten: S^^^i^Ö f^^^t nid)ts,

£ogau ^at keine pi)antafie, ber gan3 an bie (Begenioart gebunbene Brodies

kein „(Beöä(^tnis" unb fo fort. Den Romantikern bagegen, an bie fid) (Boe*

t^es bele^renbe XDarnung r)or3ugsri:)eife ridjtet, toirb biefe (Bähen unb Kennt«

niffe geroiß niemanö abftreiten. Hber gerabe i^nen rief (Boetl^e 3U, „ba^

bie lUufe 3U begleiten, bod^ 3U leiten nid^t perfte^t". (Er tüollte keine blinbe

Eingabe an Temperament unö Jnftinkte, auc^ poetifdje. Unb fo fc^ließt er

feine Kritik (Bünt^ers : „Das Ho^e unb tDilbe gehört feiner Seit, feiner £e''

bensroeife unb befonbers feinem (E!)arakter ober, toenn man will, feiner (E^a*



<Ef)rt|tian (Büntljcr 347

rafeterlofigkeit. (Er toufete (id) nid)t 5U 3ä!}men, unb fo 3errann fein £ebcn

wk fein Did)ten." IDie bas (Elemens Brentanos ober Sadjarias lücrner^,

möd)te man f)in3ufügen.

(Il)riftian (Büntl)er ift ein ecf)ter Did)tcr ; aber nod) ]^t ein fold^er feeinen

Raum in £eben unb (Befellfdjaft. Seine Sc^ulb allein ift es nid)t, ba^ fein

£eben unb Did)ten 3erran; fo toenig roie bzs oiel größeren f}ölberlin, ba^

nur fein Did)ten beftanb. 6üntl}er, ein früt)er Romantiker, oerroedifelt

Tiod) 3U fe^r menfd)lid)e unb poetifdje Ungebunbenljeit ; öod) loäre bas ni^t

fo oert)ängnisDoIl geroefen, roenn nid)t feine 3eit oon i!)rem Stanbpunkt aus

gleid)falls beibes 3ufammengeu)orfen unb oerurteilt ^ätte. Hber Don roem

l}äth ©untrer, öon roem feine Seit ein (BIeid)gerDid)t 3roif(^en Zzhzn unb

Did|tung lernen follen, toie Klopftodi unb ^aller es anbaf^nten, (boztlfe felbft

aber es erft IDal)rI)eit roerben liefe? du ftark toirkte nod) bie bid)terifd)e

UnxDal)r^eit ber Jmaginärpoefie nad). Unb bafe pi)i]llis ober (Il)loris leib«

l}aftig auf ber öicl)terifd)en Bül)ne auftraten, bafe ber rDirklid)e Dichter mit

feinem Kopf unb ^er3en, aud) mit feinen $d)roäd)en fid) banebenftellte, bas

erfd)ien bzn Deutfdjen bamals nod) faft als Rol^it; roie bie angelfäd)fif(^en

Rationen nod) je^t Bi)ron üerroerfen, roeil bie Jnbiskretion feiner Poefie

il)n bes Red)ts beraube, ein (Bentleman 3U l^ifeen. IDir neljmen ben Kampf
um bie (Bren3en ber bid)terifd)en Bekenntnispflid)t, um es etroas juriftifd)

3U formulieren, bei Kleift, (Brillpar3er, Hnnette oon neuem rDal)r, aber in

einem oiel enttoidielteren Stabium ; bei (Büntl)er liegen feine Hnfänge.

Dies ntifeDerl)ältnis 3roifd)en bem (Ein3elncn unb ber 3eit erklärt aber

andf, toes^alb (5üntl)er, tro^ Dielfad)er frül^r Berounberung, 3unäd)ft oer=

ein3elt blieb. (Er I)at im Derl}ältnis 3U feiner Begabung faft ebenfooiel 3U

toenig geroirkt, roie Brodies 3U oiel.

3n told)en perfönlid)keiten geroinnt jebe S^gung bes $d)idifals allgemein

nerc Bebeutung. (Büntl)er l)at feine £eonore leibenfd)aftlid) geliebt; felbft

ii)x Ramc toarb Rad)folgern roie bem il)m nid)t unäl^nlid)en (B. H. Bürger

tt)pifd) für ben ber (Beliebten. (Büntl^rs Dater, ber fromme aber ^arte

IRann, ber als angefel)ener Hr3t feft in ben ntoralanfd)auungen feiner Hm*
gebung rDur3elt unb für bie Derirrungen bes Sohnes nur graufames Der-

ftofeen l}at, roirb nun ein Sinnbilb ber (Befellfd)aft, bie i^n oerftiefe. Dafe bie

(Beliebte il)m untreu roarb, biefe f(^reÄlid)e Jronie bes $d)idifals l)at no^

£ubröig lll)lanb unb feinen S^eunben 3U öem Kampfgefpräd) über bas tE^ema

,,£ieber tot als untreu" Hnlafe gegeben. Ja, felbft bas furd)tbar (Eragiko^'
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mifdje biefer (Ejiftcn5 erinnert an bic bürgerlid)c (Eragikomöbie 6cr ttcuseit

:

tDcnn bcr Did)ter, ber in Sdiroeibni^ Sd^molt^e, in £cip3ig Burc^arb lUenhe

3U teurem ge!)abt unb bie Übung ber (5elegen^eitsbid)tung ni(i)t öerfd)mä!)t

l}aite, in feiner Hot eine ^ofpoetenjtellc oor fi^ jie{)t, bei ber entf^eibenben

Hubiens aber t)on einem UntDo{^I|ein befallen toirb, bas too^l boä) roa^r*

f(^einli(^er einem [tarken Crunfe als gegnerifdjer Dcrgiftung 3U3ufd}reiben

fein roirb . . . (Eilert £öDborg l)unbertunbfünf3ig 3al)re vor 3bfen !

(5üntl)er ^at ben ITTut, im Did)ten fi(f| felbft 3U geben. Die Jnnigkeit bes

religiöfen (Erlebniffes, bie allein bei ben Si^ü^r^" poetifi^ proöulitit) loarb,

überträgt er ins n)eltli(f)e unb, roas nocf) tr)id)tiger roar, ins Perfönlicf|e.

Hber nun ift feine Perfönlicf)feeit no^ ni^t reif genug, no(^ nid)t genügenb

6urd)gebilbet, um bie (Erlebniffe ebenfofe^r 3U poetifdjen oor3uformen, t»;c

fie 3U tr)pifd)en rourben — 3um (Entfefeen ber bid^tenben unb nid)t bid)tenben

P^ilifter. IDie Bürger ftedkt er nod^ tief im (Brobianismus unb mit Der-

SroeiflungsDollen IDeltanlilagen, bie 3urDeilen üöllig fauftifcf) klingen, töed)-

feit Hoheit im Stil ber Übergangslijrik. (Er polemifiert in oft 3itierten Der-

fen gegen £o^enftein; er ma^t l)öfit^e (Belegenl)eitsgebid^te in ber Hrt

Königs; aber er fprid)t auä) in (Eönen, toie fie nur (5rt}p^ius angeftrebt,

keiner oor il)m erreid)t l)atte. (Es ift keine Übertreibung, roenn man (Bün»

t^er ben erften beutf(l)en Dichter nennt, ber inbioibuellen Sd)mer3 aus3ufpre»

d}en tougte; unb au^ aufeer^alb unferer (5ren3en ift il)m e^er ber oiel ältere

geniale Dagabunb Dillon als irgenbein 3eitgenoffe 3U Dergleid}en. Wo er

fein 3nnerftes ausfpri^t, jene (Erlebniffe, bie il)n innerlid) unb äufeerlic^ aus

ber 0rbnung ber Dinge Döllig l)erausrDarfen, ba ift fein H^i}t^mus ftark

unb 3rDingenb ; aber aud| bei il)m brängt fid) leid|t nod) falfd)e prunkrebe

ein. „(Er n>ar ein Did)ter unb empfanb bie $d)läge ber böfen Seit, aus

xD^ld}^x er entfproffen" — biefe $elbftd)arakteriftik einer anberen be»

beutenben literarifc^en Übergangsfigur, piatens, bürfte aud) auf bem (Brab^«

ftein b^s erften ftarken roeltli^en £r}rikers fielen, ben Deutfd)lanb nad) lDal=

t^er t)on ber Dogelioeibe erlebt l)at.

lOenn aber piaten fortfährt : „unb auf bie Sprache brüdit i^ mein (Be*

präge", fo folltc es ein gan3 anberer fein, bem biefe Hufgabe 3ufiel; kein

ntann bes perfönli^en (Erlebniffcs, fonbern, loie (Bunbolf treffenb gefagt^at,

einer, bcffen !)errf^aft auf ber unbetougten 5i^tion beruhte, ba^ es über^

l^aupt keine Sinnlichkeit, keine £eibenf^aft, kein (Bemüt, kurs keine irra-

tioncllen Dinge gäbe. Kein Dieter, fonbern bas (Gegenteil. Kein „bohe-
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mien", öen öcr innere IDiberfprud^ gegen öie eingemauerte tOelt 5es p{)i«

lifteriums 3um „IDalbläufer", 3um Derbannten ma(f)te, fonbern ber i)ofrat

(5ottfd)eb in Perfon, toie (Boet^e nocf) ben gefallenen Diktator gefc^ilbert l^at

:

ni^ts o{)ne feine majeftätifcfie perü^e, mit il)r unter all bzn fd)tDäd)li(^en,

engbrüftigen, ängftlid)en Poeten tDenigftens eine imponierenbePer[önlid)keit.

3o^ann d^riftop^ ©ottf(^eb (geb. 1700 3U Jubit^enliirdjen bei Kö«

nigsberg ; um einen Begriff oon ber Sdjnelliglieit unferer literarijd^en (Ent-

rüiÄlung 3U bekommen, bebenke man, ba^ kaum 50 Ja^re nad) i^m (5oet^,

nod^ nid)t 100 Jaljre nad) i^m J)eine geboren rourbe!; 1723 ITTagifter in

Königsberg, [eit 1724 in £eip3ig, too er Dor 1726 Senior ber Poetif(^n

(5efellfcE)aft rourbe, bilbete bieje 1727 3ur Deutf(f)en (Befellfd)aft um; 1730

au6erorbentlid)er, 1734 orbentli(f)er Profe|(or, geft. 1766) i[t neuerbings oon

bem oftpreu6ifd)en £okalpatrioti$mus unb ber tapferen Hettungsluft (Eugen

Reid}els für einen üiel größeren tTTenfd)en, Did)ter, Denker erklärt roorben,

als in ^en jaljxzn feiner J)errfd)aft feine ergebenften Hnl)änger fid) !)ätten

träumen laffen. (Es roirö rooljl bod) babei bleiben, ba^ er ber engfte unb für

Did)tung unb pi)ilofop^ie unbegabtefte Diktator voax, ber je bie £iteratur

eines großen Dolkes kommanbiert I)at; benn bas fyit er roirkli^. (Bleid^«

3citig aber roirb man anerkennen muffen, ba^ er in ber Kunft ber 0rganifa-

tion ber £iteratur nid)t nur (Dpi^, fonbern felbft £ut^er um ebenfooiel über-

traf, roie er an Hnfd)auung unb pijantafie, an5ormgetoanbt^eitunb(Empfin«

bung felbft hinter biefen, bie bod) beibe große Did}ternid)trDaren,3urüdiblieb.

Der riefengroße ITTann entflog als Dierunb3rDan3igiä^riger6er preußifi^n

J)eimat, um nid)t für S^iebrid) IDillielms I. Riefengarbe gepreßt 3U roerben;

aber in il)m felbft roar ettoas oon „Preußens größtem inneren König" —
nur baß feine ©arbe tüal)rl)aftig ni^t aus Riefen beftanb ! IDenn (Earlijle

bzn Dater bes (Broßen 5i^iebrid| für einen „ftummen Didjter" erklärt ^at,

ift mir biefe £iebeserklärung immer fo unüerftänblid) geroefen toie Zxtxi\6)»

kes Umbid)tung Snebrid) IDill^elms III. in eine ^eroifd)e S^gur; mir fd)eint

Sriebrid)IDillyelmI. bie Derkörperung bes ununterbrüdibaren (Brobianismus,

bes Unbilbungsbünkels, ben id) bem Bilbungsbünkel nid)t vox^n^klfzn r)er»

mag, unb einer Deradjtung für alle nidjt unmittelbar praktifd)en3beale, beren

tTa(^tDirkung gerabe bie beften unter unfern preußif(^en i)eeresbid)tern, bie

«Eroalb unb i)einrid) Don Kleift, bie £iliencron immer roieber l^ahzn koften

muffen; roälirenb gerabe unfere größten S^^^^^^^^^t ^^^ $d]arfi!)orft unb^

(Bneifenau, bie UToltke für poefie ein leb^ftes Derftänbnis Ratten, ber Sie»
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ger oon IDaterloo feurige Sreimaurerreben t}ielt unb ber $d)öpfer ber Zanb»

tüe^r (Beöic^te f(f)rieb. Hber bte(e l)arte Hüd)krn^cit unb graufame Strenge,

6ie uns fo Ieid)t um Preußens unb Deutfd)Ianbs größten König !)ätte brin=

gen liönnen (unb können tüir es 5i^iß^i^i^s II. Dater mirklid) je t)er3eil}en,

roie beffen 3ugenb roar ?), fie toaren oielleidit nötig, bamit Preußen von bem

Hepräfentationsprunk feines erften Königs 3U ber inneren ©röße bes britten

er3ogen toürbe. Das nur (Blänsenbe mußte aus bem IDege gefdjafft roerben,

bamit bas (Broße Raum geroinne. Das aber ift genau aud} bie (Entroicfilung

ber beut|d)en Poefie im gleichen Seitraum. C5ottfd)eb trennt unb oerbinbet

bie leere r)ofpoefie unb btn ausfterbenben ©pi^ianismus mit £effing, tüie

Sriebrid} lüil^elm I. feinen Dater mit feinem So^n. Unb (Bottfd|eb, ber fei*

nem tE^ronfolger aud) gan3 gern ben Kopf Dor bie Süße gelegt ^aben roürbe,

ift toirklid) in me^r als einem Sinn eben biefes £effing (Er3euger getoefen

!

(5ottfd)eb Dereinigt in fid) bie meiften antiopi^ianifd)en (Elemente. Do(^

fte^t er ber ^ofpoefie in ber Praxis unb ber Hufklärung in ber tEl}eorie am
näc^ften. XDeife ift i^m 3U grobianifc^ unb ber Pietismus 3U ungele^rt —
unb 3U innerli^. (Er ift Dor allem (5elel)rter unb fte^t mit (Belehrten im

Bunbe; feine Deutfdje (5efellfd)aft erneuert ben Derfud) ber Sprac^gefell«

fd)aften, aus (Belehrten unb abeligen (Bonnern eine ibeale, in \i6) einige

£efe* unb Did)tergemeinfd)aft 3U bilben. Hber bie Kolonifation oon bem

£eip3iger lUittelpunkt ^at er oiel energif(^er betrieben unb überall Deutfd^e

(Befellfd)aften als S^ftungen geftiftet unb unter ftrenger Huffic^t gehalten.

Hn bie Poetik glaubt er fo feft toie 0pi^; ber Sd)üler (El)riftian IDolffs

fe^t beffen HTet^obe fort, über jeben (Begenftanb klare, nü(^ternc te^r«

büc^er 3U oerfäffen (Rebekunft 1728, (Eritifd)e Did)tkunft 1730, Deutf^e

$prad)kunft 1748 — IDelttoeisl)eit 1734) unb l)ält gut fokratifd) jebe tEu«

gcnb für le^rbar. Der lernbegierigen Seit konnte niemanb roillkommener fein ;

t>on 1729 bis 1739 l)at er tatfä(^lid) regiert. Hber er roar kein Boileau,

unb feine Deutf(^gefinnte (Befellfd)aft keine Parifer Hkabemie. Hls feine

negatioe, aber freili(^ immer nod) l}öd)ft notmenbige £eiftung : bie enbgül«

tige Überroinbung bes S^tüulftes überl^olt roar, mußte er bie (Erfüllung

feiner bebeutenbften pofitioen Sorberung, ber nad) einer roirklidien ttatio«

tionalliteratur, einem Sd)üler überlaffen, ber i^m außer in ber Kunft, fi(^

eine impofante Stellung 3U üerfd)affen, in allem überlegen roar : in ber Klar=

^eit, ber (Energie, ber polemifd)en Stärke — unb ber Kraft eigener (Empfin^

tung : jenem (Bott^olb (Ephraim £effing, ber fic^ über (Bottfd^ebs £eic^e ben
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XDeg halfnte. Denn graufam \\t bk geiftige (EntroiÄlung, unb kein ©cbipus

löft 5as Rätfei 5er Sp^inj, ber ni^t oorl^er feinen Dater getötet ^ätte.

(Bottf^ebs geftrenger, aber grunbgelel^rter unb gefd)eiter erfter tüirklic^er

Biograp!^ Dan3el, ^at 3uerft erkannt, roas bem £eip3iger ffiefe^geber oor«

f^roebte. (Er ftrebt eine beutfd)e (Befamtliteratur an, bie aber erft bei

£effing oollenbs 3ur tlationalliteratur roirb. Dod) aucf) (5ottfd)eb fc^ei»

öet fd)on üon btn frül)eren Dertretern ä^nlid^er piäne, von bem einflufe«

rei(f)ften, (Dpi^, oor allem jener ^iftorifdje Sinn, ben man bem Rationalismus

mit Unred)t abfprid)t, unb ein oiel lebhafteres ttationalbetüufetfein. (Er will

bie Regeln als (Er3iel)ungsmittel ; roürbe bas einfad)e Übernehmen unb Über-

fe^en genügen, toäre feine Hrbeit oerfd)roenbet. Unb im Hnfang oereint er

gan3 glü&lid) bie Crabition mit ber (Erkenntnis, ba^ Sortfd)ritte nötig feien;

bamals toeift er ni(f)t blo^ auf bie fran3öfifcf)e £iteratur, fonbern aud) auf

bie englifc^e — 3o^. (Elias $rf)legel kommt burd) i^n 3U Sl^akefpeare !
—

unb (roie fd)on Ö)pi^) auf bie altbeutfd)e — loenn aud) mit großen (Einfdirön«

kungen. Dann üerengt er fid) rafd), eine fo I)äufige (Erfdjeinung gerabe auc^

bei beutfd)en Reformatoren, unb es ift ein tragitd)es (Befd)idi, roie er bann

feine eigene Saat 3ertreten möd)te roie tlicolai unb — roie i)erber

!

Dasfelbe naioe Sutrauen 3U ber Hllmai^t ber rid)tigen t^oretifc^en (Er*

kenntnis, bas l)eute ettoa einen Paul (Ernft (beffen Kunft roir burd^ biefen

Dergleii^ fonft fo roenig kränken roollen roie feine tE^eorie !) 3U ber Über^

3eugung bringt, feine „Hriabne auf Hajos" fei bramatift^er als $d)illers

„tEell", läfet il)n nid)t nur überall Rtufterftücke fuc^en, fonbern aud^, roo er

fie nid|t finbet, fie felbft f^in3ubid)ten. Den Si^on3ofen befonbers, bem gel)afe=

tzn Dorbilb, foll ber Beroeis üor bie Rügen gehalten tüerben, ba^ bie beutfd)e

£iteratur fo „oollftänbig" fei roie bie iljrige. IDie unter £ubu)ig XIV. bort

ber berühmte Kampf um bie Bebeutung ber „Hlten" unb ber „Heuen" ge-

tobt l)atte, fo l)anbelt es fid) l)ier um eine beftänbige Dergleid)ung ber Sr^n»

3ofen unb Deutfd^en. Dor allem aber galt es besl^lb, ein beutfd)es Drama
3U ertoeifen. f)ier roaren roir o^ne S^^Q^ ^^ ärmften, bie 5^^<in3ofen am
reic^ften. So fammelt 6ottfd)eb l)öd)ft oerbienftooll Dramen unb Had)ric^ten

(„Deutfd)e S(^aubü!)ne" 1740—1745 „Hötiger Dorrat 3ur (5efd)id)te ber

Dramatif^en Did)tkunft" 1757—1765) unb bii^tet, toeniger oerbienftooll,

felbft jenem „3al)men nü(^ternen Hbbifon" einen „Sterbenben dato" (1732)

na^.

XDenn nun £effing an einer berül)mten Stelle ber „Dramaturgie" ffiott«
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fc^cös Derbicnfte um 5as öeut(^e Drama gera53U geleugnet J)at, \o mhb
man bas (tro^ 6er Klägltd)feeit öes ,,Sterbenden (Lato" !) nur als eine große

Ungerechtigkeit beseic^nen können. $d)on ^as fpricf|t für 6en (Erfolg feiner

Bemü^ngen, bafe oon nun ab, faft plö^lid), bas Drama innerhalb 5er lite»

rari[^en Beftrebungen öen erften pia^ einnimmt. Die Zv\xxk unb Dibaktik

roirb in bie 3rDeite £inie, bie (Epik gan3 in ben Qintergrunb gefd)oben. Dann
aber ift es roi^tig, baß (5ottfd)eb mit ber gan3cn (Energie feiner jüngeren

Ja^re bas Drama als rDirklid)e Bü^nenerfd^einung faßte. (Er erft mad)te

fi(^ oon ber Hnf(i)auung gan3 frei, als fei bas Sc^aufpiel auc^ nur 3um

£cfen beftimmt; eine Hnfi^auung, oon ber eigentlid) nur bas Sdjulbrama

bisher ausgenommen toar, benn bie 5aftna(i)ts(piele re(i)nete man überhaupt

nid^t 3ur £iteratur. Dagegen fe^te (Bottfd)ebs tätiges ttaturell aucE| ^ier

gleid) alles in Beroegung. Der Dornel)me Qerr Qofrat ftieg 3U ben Komöbi«

anten l)erab ! Das roollte etmas fagen ! 6ottf(^eb tourbe ber erfte gebilbetc

Dramaturg Deutfd)lanbs.

Das (E^caterroefen tüar im raefentlidien no^ basfelbc roie bamals, als fid^

aus ber tTad)al)mung ber (Englifd)en Komöbianten 3uerft ein einl)eimifd[)er

S^aufpielerftanb gebilbet l)atte. Ilml)er3iel^nbc tEruppen ober aud^ bie bes

ntagifters Delt^en in Dresben, ber bort 1685—1692 mit feinen J}ofkomö-

bianten feft angeftellt toar, boten bem (Befdjmack bes Publikums, loas es

©erlangte. (Es rourbe fd)on beffer, unb Delt^en konnte oiel UToliere auffü^«

ren. Hber als lebenbiges 3eid)en, toie ausfd)ließli(^ bie Büfjne no^ als J}of-

ober Dolksoergnügen biente, ftanb ber J}arlekin im ITtittelpunkt, bie komifc^

5igur ber italienifc^en Stegreifkomöbie, oon Jofep^ Hnton Stranifeki) (aus

S^tocibnife), bem Päd|ter bes erften fte^enben beutfd)en ^^eaters, bzs IDie»

ner tE^eaters am Kärntl)nertor (feit 1708) als J)ansu)urft aus $al3burg ein»

gebeutfi^t. Xio6) konnte bie gebemütigte unb gebrückte Beoölkerung nic^t

all3Uoiel (Ernft auf ber Bül)ne oertragen ; ber Spaßmacher mußte btn gan«

3en Spaßoorrat ber englif(i)en (Elotons in bas ernfte Drama ^ineinretten.

3n IDien, bem klaffifc^en Urfprungsort ber beutfcf)en Sc^aufpielkunft, aber

au(^ ber feftfi^enben Routine, ift noc^ teffings „lltiß Sara Sampfon" mit

Qanstourft gefpielt roorben.

IDenn fid^ nun (Bottfc^eb mit ber beften tEl^eaterprin3ipalin feiner 3eit,

mit (Earoline Xteuberin (geb. 1697 in 3roickau, 1717 Sd^aufpielerin, 1727

mit (Bottfc^eb in Derbinbung, geft. 1760) oerbünbete, um bem tE^ater Stil

3U geben, fo toar bas kein geringes Derbienft ; unb toenn auf feine Deran»
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laffung bk Iteuberin (1737) öen EjanstDurJt öon öer Bü^ne oerbannte —
nid)t, wk bk £egen6e fpätcr meinte, il)n oerbrannte — fo I)at bas in äft^c«

ttfc^er £}infi(f)t etroa öasjelbe 3U bebeuten, roic rocnn Ric^arb IDagncr bas

Ballett aus ber ©per entfernte. Juftus ITTöfer mod)te ^{ter=u)e^müttg für

ben ]^an$tourft eintreten; (Boet^e mo^te nid^t blo^ bie äufeerlt berbe Bur«

leske „{}anstDurfts J}ocE^3eit" beginnen, [onbern au6) in ITTepl^iftop^cles bie

genialfte (Erneuerung ber Clornnfigur oornef)men
; für ben Hugenbli(fi roar

bie Befeitigung ber £ad)en forbernben Stillofigkeit ein Bebürfnis forool)! für

bas Drama roie für bas ^^eater. — Da3u kam bann bie üerbefferung bcs

Repertoires, oor allem burcE^ bie Rü&fid)t auf bie beutfd)en Dramen. Dag
.(5ott(c^eb bas ^l)eater toieber von ber beutfd^en £iteratur abljängig machte,

liat Sd)erer für fein größtes Derbienft erklärt.

Die Iteuberin mad)te nun für feine d)eatermeinungen propaganbareifen

nad) Qannoöer, ITürnberg, Strasburg, I^amburg. (Es roar bie Seit ber !)öd)*

ften Criumpl)e für fie roie für iljren (Bonner. Dann gerieten beibe (1739)

in Streit, unb bie Heuberin lieg (Bottfdjeb fogar auf il)rcr Bü^ne Derl)öl}tten.

Sie ging nad} Rufelanb, mugte (1743) i^re 6efellf(^aft auflöfen unb ift im

(Elenb geftorben; nid)t forool^l, roie (Boebeke meinte, „ein toarnenbes Bei=

fpiel unbankbarer Überl)ebung", als Dielmel)r ein crfter Beroeis für bie an

UnmöglidE)keit grensenbe Sd)roierigkeit längeren Sufammenroirkens oon^^e*

oretikern unb Praktikern ber Bül)ne.

Hls ntenfd) ift (Bottfdjeb felbft nidjt 3U retten. 5ür bie RüÄfiditslofig«

keit, mit ber er für feine Hnfd)auungen arbeitete, roarb, intrigierte, ent«

fd)äbigt nirgenbs eine Spur roärmeren (Befül)ls. (Es liegt in biefer madiia«

Delliftifd)en £iteraturpolitik geroig ettoas von bem (Beift ber 3cit, bie immer

nod} bie Staatsraifon 3ur '(Bottl)eit ^atte; aber felbft bie Politik fing mit

ben preufeifi^en Königen an, ^btah 3U befi^en. Bei (Bottfcf)eb jebod) ift nod^

nid)ts ju merken oon jenem (Blauben an bie Htac^t groger 3been, ber bie

erften grogen Sd^aufpieler, (Ek^f unb Sdjroeber ober bie erften bebeuten»

ben Did)ter, i)aller unb Klopftodi, befeelte. ITüdjtern unb rationaliftifd) aud^

l)ier, kannte er nur inenf(^en, lUenfdien auf bie er töirken roollte, bie er ge»

iDinnen ober bekämpfen mugte. Don feinen Hnfängen fd)reibt 1727 ber

üble f}ofpoet König : „ITTagifter (Bottfdjeb, ein ITTenfd), ber fein gan3es (Blüdi

büx6) mid) 3U mad)en fud|t — toas Ijättt id) benn für menagement für einen

fold^en jungen ITtenfd)en nötig 7" Später ift es ber 6raf ITTanteuffel, polni*

f(^er nXinifter in Dresben unb eifriger Hn^änger (ri)riftian XDolffs, ober es

I1tct)<r, £itcrotur* 23
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jinb bk Rauptet öcr beut(d}en (Befcllf^aften im Hei(^c, feine Hgcnten in

Königsberg ober 3üric^, 6ie alles ma^en feilen. Unb natürlid) ging es i^m,

toie es Propheten nur 3U leicht gel)t : feine !)errfc^fu(^t unb (Eitelkeit üer-

tDe^felte bie $a(f)e mit ber perfon. Unb fo i(t er oon feiner eigenen $a(i^e

übermunben roorben, als bk 3bee, bie er no(^ gans äufeerlid) aufgefa&t^tte,

in £effing klar unb mä^tig geroorben toar.

Hber er toar ein gefürc^tetes S^ul^aupt unb kein f^le^ter £e^rcr.

3n öer V}a\t, gegen ben (Englänber ITTilton unb feine St^roeiserifc^en Der»

e^rer einen öeutfd^en (Epiker aus3ufpielen, beging er freiließ bie £äd)erli(^«

keit, ben armen 5^^^^^^^^^^ (ri)rift,op^ ®tto von S^önaid^ (geb. 1725

in Hmti^ in ber £aufi^, geft. 1807) roegen feines „i)ermann" (1751) ganj

toa^rl^aftig mit bem Di^terlorbeer 3U krönen; er mufete bas Qoc^gefül^l,

Didjter 311 kreieren, auskoften. Hber $^önai(^ roar für i^n bod) aud) eine

Hoffnung, bie fic^ allerbings in bem 3tDeiten (Epos „J}einric^ ber Dogler ober

öie gedämpften r)unnen" (1757) nid)t erfüllt I)at — $(f)önaid^ felbft nannte

bef^eibener bies nur ,,Derfud) eines E}elbengebid)ts", toä^renb er „fjermann

ober bas befreite Deut|d)lanö "einfad^ „ein J}elbengebic^t" getauft ^atte;

aber bas \\t anä) ber ein3ige 5ortfcf)ritt. S^önaii^ roar aber ferner für 6ott«

f^eb ber Dertreter ber abeligen (Befellfc^aft, auf bie er für feine piäne Jtark

red^nete; unb enblid) ein treuergebner, roirkli^ kampfluftiger Hnl)änger.

3n feinem „tleologifd)en IDörterbud)" : ober „bie gan3e Hfti^etik in einer

ttu^" (1754), bie Köfter mit glän3enber (Erklärung herausgegeben l^at, finb

alle überfpannten IDenbungen ber „fe^r affif^en" („ferapl)if(^en") Si^ule

Klopftodis gefd)idit aufgeftod)en, freilid) baneben aud} bie glüdilic^ften Heue«»

rungen, roie öas oon (Englanb eingeführte „Sd^öpfung'' (im Sinne oon „(Be*

fdjaffenem", „IDelt"). Hber natürlich konnte felbft ber (5ottf(^eb ergebene

Käftner über biefe Di^terkrönung nur lad)en, roä^renb fonft bie gan3 an-

td)auli^=malenben Hlejanbriner bts „^ermann" als ein gemaltiger 5ort=

f^ritt gegenüber J}o^bergs abgefc^tnaditem „0ttobert" roo^l l^ätten gelobt

roerben bürfen:
muntre üölfecr oon ben Ufern, fo bie ftalte Itorbfee ne^t,

I}atte UTaDors aud| in Slümmen, in entbrannte tÖut gefegt.

Selten jafjen jie b^n ?Eag in btn unburd}|tri(f)nen IDälbern.

Itun oerlor i^r Blicfe jid) aud) ouf ben glanserfüllten ^^Ibern.

Die erjtauntcn Hugen gaben firf) einanber 3U oerftefjn,

Unb bie Süfec jd)ienen jdjneller auf bem fjolben ©rün 3U gel^n.

UXunter trat ber nac&tc $u^ auf bie röeidjcn Blumen nieber:

Hber Äaum entfernt er |i^, jo erhoben jie jic^ toieber.
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lOcnn aber $d)önaic^ anä) einer unoerbienten £ä(^erlici)keit oerfiel, öie

nur (5ottfd)e5 oerbiente, fo finb bod) — von Käftner unb £ef(ing abgefel)cn,

bie frül^ felbftänbig rourben — 3roei anbere üor allem als Per[önlid)iieiten

an3ufpred)en, bie ,(5ott(d)ebs $d)ule (E^rc madjen : feine (baitin unb Johann

€ltas $(f)legel. £oui[e Hbelgunbe Dictorie 6ottfc^ebin (geb. dulmus, in

Panaig 1713 geb.; Derl)eiratet 1735, gefl. 1762) roar i^m nid^t nur bei

feinen erfolgrei^en Derfuc^en, fran3Öfifd)e HufMärer roie Bai)le unb Son^»

tenelle in Deutfd)lanb burd) Überfe^ungen 3U popularifiercn, feine »^gefd^icfete

©e^ilfin", fonbern fie l^at aud) feinen bramatifd)en Bemühungen bur(^ eigene

£uftfpiele gebient. Bei aufklärerifc^er tCenben3 unb nod) immer überroiegenb

ti}pitierenber (E^arafetcriftik 3eigen fie größere Beroeglid^lieit unb lUunter-

feeit als bie ber meiften 3eitgenoffen ; f»^on ber pointierte ditel: „bie pie«

tifterei im Sifc^beinrocfee" (1736) — roir roürben l^eute fagen: „im Korfett''

— ift für bas frifi^e Zugreifen be3eid)nenb. IDie ftark fie freilid) bei ber Be«

arbeitung ITToliere oergröbert unb i^n faft; in b^n Stil ber (Englifc^en Ko«

jnöbianten rüdiüberfe^t, I)at il)r liebenoller Biograph $d)lent^er ^übf^ ge-

3eigt, unb abfdiliefeenb eine geijtreid^e (E^arakteriftik beigefügt: „IDie fid)

Kinber 3U (Erroad)fenen vtil^alkn, fo vtxljäU fid) S^au 6ottfd)ebs Stil 3um
Stile ber £effingtd)en ITTinna oon Barn^elm. Jene brollige Sc^merfällig^

fecit in 6angart, Rebe unb tEun, bie müfeiggängerif^^e (5efd)äftigkeit, mit

rDeI(^er biefe £uftfpielge(talten burd) fünf lange Hkteoon morgens bis abenbs

einem ein3igen (Begenftanb na(^I)ängen, biefer bei fonft guter Hrt in einem

'Punkte ungebänbigte unb närrif^e (Eigenfinn, bas unabläffige Sdiroa^en

über eines unb basfelbe, bas altkluge Hac^plappern ^albcerftanbener lDeis=

^eit . . . aud^ bas H^ppif c^e, dljarakterlofe, inbiüibuell Unentioidielte : alles

bas ift Kinberart ..." Hllerbings l)at S(^lentl)er bamit in bem ^eroorragenb«

ften (Exemplar bas Dorleffingifd)e £uttfpiel überhaupt d)arakterifiert.

IDie bie (Bottfc^ebin für bas „bürgerlid)e Drama", fo ift Johann (Elias

Striegel (geb. 1719 in ITTeigen; Sd)üler unb 6e^ilfe (Bottfd)ebs in £eip*

3ig, 1743 Sekretär in Kopenl^agcn, 1748 burc^ i}olbergs Dermittlung Pro*

feffor an ber Ritterakabemie Soroe, geft. 1749) unter bzn Bahnbrechern

für bas neue l)eroifd)e (Erauerfpiel 3U nennen. Die S^milie gehörte bem

beften Bürgertum an unb oersidjtete in bered)tigtem Selbftbetüußtfein auf

bie Sül)rung bes il)r t)erliel)enen ungarif^en Hbelspräbikats : l)ö^ere 6eift*

lid)e unb Richter, mit lebl^aften Bilbungsintereffen. Don Johann (Elias*

Brübern roaren 3roei literarifc^ tötig : 3o^onn Hbolf, ber Dater ber beiben

23*
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Romantiker, über 6em Durc^fd)nitt als £t}riker unb Cl^oretiker, 3o{)ann

I^einri^ als Überfe^er öes 3a^res3eiten6i(^ters C^omfon, ber au^ für Brofe»

Jies ein ftark benagtes Dorbilö gemejen roar. — 3. (E. $(f|legel entbeckte

löiber IDillen S^afeefpeares (Sröge, als er oon (Bott((^cb Un Huftrag er-

I^alten l^aiie, bur^ einen Dergleid) 3tDifd)en ffirtipl^ius unb S^aJiefpeare ben

(Englänber gan3 3U vtxmä^kn, bef(en „3ulius (Eäfar" foeben iafp. löil^elm

Don Bördle, preufeifi^er (5efanbter in £onbon (1741) überfe^t ^atte —
„bie elenbefte Qaupt* unb Staatsaktion unferer gemeinen Komöbianten",

!)attc barauf^in (Bottfdjeb geurteilt, ,,ift kaum fo 00II S^ni^er unb S^W^
roiber bie Regeln ber Sc^aubü^ne unb guten Dernunft, als biefes Stüäi

S^kefpeares ift". Hber $d)legel roarb nun getoa^r, ba^ Sl}a^c\pzaxt „feine

Ittenfd^en fetbft gema(^t I)at" ; ba^ er in ber Kunft ber C[{)arakterfc^ilberung

nid^t bloß ben armen (5ri)p^ius roeit überrage. $d)legel f)attc fc^on frü^

felbft einen 3ug 3ur inbioibualijierenben C^arakteri(tik ; toic er in feiner

„£ucretia", bei ber (Bottfd^eb fdjon ben Stoff mißbilligt Ijatk, neue 3üge

etroa 3ur Seid^nung bzs tEarquin bringt, I)at (Eugen IDolff ge3eigt : bas bloße

Scf^eufal genügte il}m nicf|t. Hud) feine £i)rik 3eigt Spuren ber Selbftbeob*»

ad^tung, töie toir fie bei ben pietiften unb i^ren Sd)ülern fanben; tt)ogegen

fonft (5ottfd)ebs Kreis fic^ gegen biefe (Eintoirkungen, aud) roo fie rein lite»

rarifc^er Hrt roaren, Döllig able^nenb oerl)ieIt — fel^r 3um Schaben i^rer

£t}rik ! — So oorbereitet toirb 3- (E. Sd^legel 3um (Entbecker bes eigentlid[)en

UTittelpunkts ber Sl)akefpearifd)en Kunft: ber ntenfcE)enfc{)öpfung. ?iatte

il)n bodf bie Kraft ber (Ef)arakteriftik aud) bei I)olberg angesogen, i^rem

beften germanifcEjen HTeifter cor £effing, Don bem Sd^legels £uftfpiel ganj

bel)errfdit ift.

löiffenfd)aftlicl} toar unter (i)ottfd)ebs Hn^ängern ber bebeutenbfte 3o^.

C^riftopl) Hbelung (geb. in Spantekoro in Pommern, geft. als (Dberbiblio»

tl)ekar in Bresben 1806). 3" ^ß" allgemeinen Hnf^auungen, ber Dielge«

f^äftigkeit, ber Unfähigkeit 3ur (Entu)icklung, bem biktatorifc^en tEon ftim»

men fie fo genau überein, ba^ man glauben könnte, bie Seele fei öon bem

einen 3ol)ann (E^riftop^ in ben anbern getoanbert. Hber Hbelung tüar roirk«

lic^ ein bebeutenber (Belehrter, rDä!)renb (5ottfd)eb nur ein popularifator

war. Itlit ungemeinem 5leiß unb großem S(^arffinn ^at er bas beutf(f}e

Sprad^material burd)gearbeitet unb ift in feinem „(5rammatifd)*kritif(^en

IDörterbud^ ber ]^odP/beutfd}en Ittunbart" (1774—1786) ber befte beutf(^e

£eEikograpi^ getöorben; benn fo roeit ber (Erfinber bes Kunfttoortes „(Be»



Höelung — <bott]ä]tb unb Mc Srf|tDci3cr 357

}ci}i(f)te bcr Kultur" hinter 5cm großen beutfd)cn ^,(5cmütsp!)ilologen" Rubolf

fjilöcbranb 3urücfiblcibt, wo geiftigc 3ufammen!^ängc 3U erfajfen ftnb, jo

toeit übertrifft er i^n in prafitifc^er Hnlage unb klarer bur(^fi(f)tiger I0ort=

befd)reibung, „£e!)rbüd)er absufaffen roar er.!)öd)|t geeignet", fagt Sdierer,

öer bem Dielfdjreiber fon|t nicfjt gered)t roirb : jene gan3 befonbere (Bab^ ber

toirMid) er3ie^erif^ angelegten Kompenbien, bie ficf) von (E^r. tDolff auf

,<5ottfcf)eb oererbt ^atte, erreicht in Rbelung ben (Bipfei („Deutfcf)e $prad)=

Cei^re 1781, „Stiliftik" 1785). (Beroig crleid)iert aud) i^m bie (Enge bzs

<5e|id)tspunlits bie Hrbeit : (Bellert i[t fein Klaffiker unb bk tüirklii^ (Broßen

le^nt fein erftarrter (5ott[c^ebianismus ab ; bie fä(f)ti[(i)e ITTunbart ift allein

berc(i)tigt unb alles proDin3ielle erklärt ber Pommer für üulgär, gerabe wk
fein oftpreufeif^er ITteiJter alle anbern Dialekte oerroorfen ^atte aufeer bem

nteißnifd^en ; bzxrn man las blog unb ^örte nic^t. Hber roas er roollte : b^n

S^riftttellern braud)baren Spradjftoff an bk J}anb 3U geben, bas l^at toeber

Samuel 3ol)nfon in (Englanb nod) £ittre in 5i^ankrei(^ in gleid)em (Brabe

crrei(^t. So konnte er als Spra^meifter unb Kritiker bk JJerrfc^aft 6ott=

\di^bs nod) für 3a^r3e^nte oerlängern, roenn auc^ nur unter ben kleineren

Sc^riftftellern ; un6 feine Hnfd)auungen oon ber einen rid)tigen Sprad)art,

in irriger aber begreiflid^er IDeife oon btn toten Sprad)en auf bie Uhenbzn

übertragen, jinb erft bur^ 3acob (Brimm cnbgültig übertounben roorben.

3a, nid}t einmal enbgültig; benn aus bemfclben Sad)fen ^r finb fie toieber

Don einem Bibliothekar, oon IDuftmann in feinen bekannten „Spra^»

öumm^eiten", einfeitig unb bal)er roirkfam aufgefrifd)t toorben.

Hber o^enn Hbelung als Spradjle^rer au^ nod) lange (Bottfd)eb fortfe^en

konnte — bas Hnfe!)en bzs Diktators felbft voax längft gebrod^n. Hbelung

\iü^k fi(^ auf 2^z^n unb Kenntniffe ; (Bottfd)eb auf ein rDo^Ieingerid)tetes

(Eliquentoefen, bas bem ber Sprad)gefellfd)after in oeroollkommneter 5^^^"^

na^gebilbet mar. Deshalb ift er me^r noc^ bnxä) perfönli^e als burd) prin=

3ipielle Polemik geftürst roorben.

Der berühmte Kampf 3tDif(^en 6ottf^eb unb btn Sd)mei3ern ift

un3äpge tUale mit einer Breite bel)anbelt roorben, bie 3U feiner lDid)tigkeit

ni^t gan3 inöem rid)tigen Derl)ältnis fte^t. Ulan l}at eine natürliche S^^^ube

5aran, an bie Stelle ber bumpfen £ob^ubelei einen frifc^en frö^lic^en Krieg

treten 3U fe^en; größere prin3ipielle S^^^gen roagen fi^ ^eroor; ein paar

toiyge Streitfc^riften künbigen £effings „Dabemecum" an. Hber fc^lie^lid)

[te^en fi^ bk 5einbe boc^ 3U na^e, um fi^ ernftlicb befc^iefeen 3U können.
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ffBobrntr voai ebenfo einfeitig auf Stoffe unb (Befinnungcn eingefc^ränkt rote

®ottf(f)eö auf <5e[efec unb Regeln", fagt (Bunbolf mit He^t. Unb oklleidit

könnte man aü6) an D. 5^*- Strauß* geiftreid|en Dergleic^ oon Sdjelling

unb Qegel erinnern: Bobmer roar beffer als fein $i}ftem, aber (Bottfd^ebs

Sijftem toar be((er als er, öes^alb ift feine Ittad^tftellung eine üiel anhalten»

bere getoefen.

Johann Jacob Bobmer (geb. 3U '(5reifenfee bei dixtiäf, bem Si^ oon

Kellers £anbt)ogt Salomon £anboIt, 1698; feit 1725 profeffor in Mxidf,

85 3a^re alt 1783 geft.) roar keine fo liebensmürbige (Erf(f)einung wie feine

£anbsleute Keller unb Jctcfi aus i^m l^aben macf)en toollcn. IDirklic^ lie«

bensroürbig ift an il)m ber (Ent^ufiasmus, ber oaterlänbifd^e tuie ber litera«

rif^e. Don ba kam auc^ fein glückli^fter ITToment: ber Jubel über öen

„nteffias" unb ben HTeffiasbid)ter, ber leiber bei Klopftocks Befuc^ in Bob=»

mers ^jaus (1750) 3U einer rafc^en (Erkältung führte; benn anä) Bobmer

kannte nur gebruckte Did^ter unb konnte einen lebenbigen nid)t oerfte^en. —
Das Schlimme toar nur, ba^ biefer (Ent^ufiasmus immer gleich probuktip

röuröe, löie es (Boet^e als Kenn3eic^en bes Dilettanten fdjilbert. ÖErft fte^t er

auf bem Stanbpunkt ®ottfci)ebs, roill mit feiner Ittoralifci)en lDo(^enf(^rift

für bk $(^rDei3 beffen IDirkfamkeit roieber^olen, kämpft roiber ben „oer-

öerbten (5ef(f)mack" ber Qa.mburger. Dann löft er fi^ unter bem (Einbruch

ITtiltons, ben er (1732) überfe^te, oon bem £eip3iger Sdjul^aupt unb roirb

felbft Kunftlel^rer, roobei er fid^ um btn gefreiten Johann Jacob Brei«

tinger (geb. 1701 in Süricfj, 1731 (Bt^mnafialprofeffor bort, geft. 1776)

Derboppelte (Bobmers Kritifc^e Hbl)anblung t)on bem IDunberbarem in ber

Poefie 1740, Breitingers Kritifci)e Di(f)tkunft im gleid^en Jai^r). Dann
6ur(^brang i^n immer mel^r bie Über3eugung, roer fooiel von poefie oer-

fte^e, muffe aud> Di(^ter fein. Klopftocks „UTeffias" gab i^m rounberlic^cr-

toeife ben tltut 3U feinem „tloal^" (1750), \tati iljn ab3ufd)recken; unb nun

rourben in ftetiger 5o^9^ ^^^ übrigen Patriarchen unter bas IDaffer feiner

reim= unb kraftlofen Perfe gefegt („bie $i)nb=5lut" 1751, „Jakob unb

JofepV', „Jakob unb Had^el" 1751—1752 ufto.). löo er ni(f|t abfid^tslos

parobierte, tat er es mit Hbfid)t, Sc^önai^ unb anbere i&egner mit toenig

DOi^ karikierenb. Jmmer nur ttac^a^mer, kam er bann bur^ bas Bebürf«

nis, £effings „pi)ilotas" 3U berichtigen, 3U einer gleid) ftetigen Dramenbic^»

tung (oon 1760 an), in benen roieber „Stoffe unb (Befinnungen" bie man-

gelnbe (Beftaltungskraft erfe^en mußten. (Eine ^öd^ft erfreuli^e Hbipec^f»
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lung brachten in Mefe ftertk probulitioität nur bic Bemühungen um bie alt*

beutf^e £tteratur. Hud) !)ier begegnete er fid) mit (Bottfd^eb, Ifaik aber bas

(Blücfe; bie üon ©bereit entbedite nibelungen!)anbfd)rift als cr|ter üorlegen

5U können : „(E^riem!)ilben$ Ha(f)e unb bie Klage
;
3tüei ^elbengebii^te aus

bem f(^rDäbi|d)en Zeitpunkte" (1757).

Don biefen Deröffentlid|ungen abgefef)en f)at er aber aud) fonft nod) um»

faffenb unb eingreifenb geioirkt. (Er rourbe für feine E}eimat ber Prophet bes

neuen Jbealismus, ein roarm^ersiger Dorkämpfer für bie (Erneuerung bes

Dolkes oon ber Kultur I)er — in biefem Streben röie in bem tltangel poe»

tif(^er Begabung bei ent(d)iebenem kritifc^em tEalent ein er[ter Dorläufer ber

3ungbeutf(^en. Unb me^r nod) burd) feinen (Entl)ufiasmus als burd) feine

Kritik töarb er — roeniger ber Daoib, als bie $d)Ieuber, burd} bie bie neue

Richtung btn kritifd)en (Boliat^ in £eip3ig erfd)lug.

lOas Bobmer mef)r al)nte, als erkannte, wax ber neue Did)terbegriff.

Per Dichter als Perf önlid|keit, ni(^t mef)r als namentofer Derfaffer von

®ebid|ten — bas fd)tDebte üor. (Eine ^o^e Konseption ; unb um il)retu)illen

Derbienten es bie S^xoeiser, ba^ i!)re (Erfüllung Klopftodi roarb toie bie

!(5ottfd)ebs — $d)önai(^. Hud) in ITTilton roar es roieberum bie perfönlid)»

keit, bie eroberte ; unb freilid) mußte ber fromme Republikaner in ber $d|roei3

anbers jünben als in Kurfad)fen. Hur roußte man ben Begriff ber perfön«

lid)keit nod| gar nid)t 3U packen, roie gerabe bie Hufna^me Klopftoc^s burc^

Bobmer 3eigt: man^atte einen Selber crmartet, ber augenrollenb toeltenfern

(Epen unb (Dbtn bid)tete, unb fanb einen tlTenfdjen, ber fic^ nid)t nur über bic

Sdjön^eit bes 3ürid|er Sees freute, fonbern aud) über bie Reise l)übfd)er

ntäbd^en. Das fc^ien ein IDiberfpru^, faft ein Derrat; als ob ber jugenblidje

nteffiasbid^ter oerpflid)tet gemefen roäre, toie Utilton blinb 3U fein ! — So

griff man in bie Bekunbungen ber perfönlid^keit siemlii^ roal)llos hinein.

(Ein J}auptgegenftanb bzs Kampfes gegen £eip3ig rourbe bas „löunberbare".

ffiottfd^eb Dertoarf es als Hufklärer, ber Don bem IDunberbaren in ber poefie

eine Derftärkung aud) bes allgemeinen Hbcrglaubens fürd)tete. Bobmer unb

Breitinger f)ielten es ^od) aus ber richtigen (Empfinbung ^raus, ba^ ber

Did)ter eine ^ö^ere Dernunft unb eine "^ö^ere Hnf(^auung befi^en muffe als

ber Dur(^f(^nittsmenfd). Selbft ber Krieg um ben (Enbreim liattt l)ier feinen

Husgangspunkt. Reimlofe Derfe ^atte (Bottf(^eb frül)er felbft erlaubt. Hber

nun gehörte einmal bie Reimted)nik 3U ben roefentlid)en Stücken bes poeti»

fc^en Kate(^ismus. Der päbagog in ®/)ttfd)eb für^tete roieberum, nid)t o^ne
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(Brunb, öag bie (Erleid)terung in einem Punkte 3ur DertoaI)rIofung fül)ren

könnte. Die S^tüeißer fal)en bei ITtilton öen Bexoeis bes (Gegenteils unb in

ber Heimlofigkeit, tüieberum mit Hed)t, gefteigerte nTöglid)keiten inbioibu*

eller So^^nigebung : man btrike an Klopftodis unb (Bbet^es freie H^i)t^men.

3n Qamburg, bas, fromm unb republikanifd) roie Bern ober Sürid), oielfad}

mit ben Sc^töeisern ging, !)atte \6]on IDernicke bie Überfc^ä^ung bes Reims

mit berbem IDi^ oerfpottet : man folle ben Ders nid^t, u)ie ein 0d)fen!^änbIer

feine löare, nur na(^ bem Qrnterteil beurteilen. Der reimlofe Ders forberte,

loenn er zbtn nidjt formlos toerben follte, ein genaueres IDägen unb Dur(i)=

arbeiten feiner Ceile, ein feineres „ponberieren", töie bie (nid)t unbebingt

reimfeinblic^e) $d)ule bes „€l)aron" es neuerbings genannt ^at; oor allem

aber bodi bie 5äl)igkeit einer geroiffen (Emansipation oon bem l^erkömmlic^en

Ders= unb Heimf(^Ienbrian. Hber bas blieb (Epifobe ; eine rückläufige Ben)e=

gung com reimenben 3um reimlofen Ders i^ätte bie ganse (Entwicklung feit

(Dtfrieb aufgeben muffen; fie konnte ben Doktrinären oon 1740 fo tüenig

gelingen roie bzmn üon 1890.

Sule^t öerfd)ob fid) ber (Begenfafe gan3 ins äufeerlidie : englifdjer (Einfluß

gegen fransöfifc^en ; Ejejameter gegen Hlejanbriner ; unb bann roarb er ein

gan3 unb gar perfönli^er ber oerle^ten (Eitelkeiten — ber normale Ausgang

äft^etifd)er 5^^^^^- ^^^ olk Bobmer roar fo oerknöc^ert roie ber gealterte

(Bottfd|ei), unb l^atte oiel länger Seit es 3U bleiben ; er erlebte u)ie ber tEit^on

ber ^ellenifcE)en Sage bas ironifd)e (Blück, ni^t 3U fterben, aber immer roeiter

ein3ufd)rumpfen. Hber er l)atte roie (Bleim bas (5lück, fi(^ bis 3ulefet für

jugenbfrifc^ 3U galten, roie ber grofee (Breis mit btn biegten ^erab^ängenben

Hugenbrauen, bk i^m eine unoergefelic^e p^i}fiognomie oerlei^en, es kör*

perlic!^ unb in feinen geiftigen Jntereffen bis 3U allerle^t blieb.

Der Kampf felbft tourbe fo unerfreulid| roie möglich geführt; es fd)eint

eine (Eigen!)eit ber äft!)etifd|en Kämpfe befonbers in Deutfd)tanb, ba^ fie um
ber l^ol^en Sa6)t toillen a\x6) bie politifc^en an (Bei^äffigkeit unb Unn^al^r*

I)aftigkeit nod) überbieten unb bie religiöfen l^äufig crreidjen muffen. jlBott'

fd)eb ^atte burd) J}errf^fud)t, 3ntrige, (Eitelkeit feine Stellung gefä^rbet.

Kaum bilbete fic^ in Deutf^lanb eine Hrt S(^roei3erlager, fo mel)rten fi^ bie

Defertionen : 3ol)ann (Elias Sd)legel unb fein Bruber Johann Hbolf ftiefeen

3u ben ,,Bremer Beiträgern". So nannte man na^ i^rem 0rgan, ben

„Bremer Beiträgen" (1744—1759) eine ffiruppe junger Sc^riftfteller, bie

ettoa bas ITeue, roas JSBbttfd^eb gebrad|t ^atte, mit ber Art ber IJofpoefie 3U
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Dcreinigen fud)ten : Korrc^tt/eit, (Blatte, innere Durd)bilbung mit nationalen

unb and) politif^en (Befid)tspunkten ; bie aber aud^ oon bzn Sd^roeiscrn Iern=

Un unb antike 5ormen unb bidjterif cf)e perfönlid)feeit gegen bas fran3öfierenbe

Regulbud^ ftellten. UTilton Ijattt auf öie 3ürid)er als per|önlic^fecit getoirkt,

unb biefer ben Deut(cf)en oöllig neue tEi)pus bcs Did)ters, ber politijc^e S^^=

gen mit religiöfer 3nbrun|t ergreift, Ijat auf 6Ieim, Klopftocfe, Ramler,

Kleijt eingemirfet. Das nationale (Erlebnis toirb 3um perfönlic^en ; unb es

konnte es, benn es Ijiefe 5^i^^^^i<^ ^^ (Brofee.

Die Bremer Beiträger als (Bruppe roirken freili^ nur als Htmofpl)äre

;

perjönlic^ l^ben roenige oon i^nen ettoas 3U bebcuten. Konrab Rrnolb

Sd] miö, (geb. £üneburg 1716, 1760 Profeffor am (Earolinum in Braun=

fdiroeig, geft. 1789) unb 3o^ann Hrnolb (Ebcrt (geb. 3u Hamburg 1723,

1748 am (Earolinum, ge(t. 1795), 3U3ei gute unb treue 5^^^^^^^ ^efjings

in IDolfenbüttel, ähneln \\ä) in ber $id)er^eit eines kräftigen H^r)tl)mus,

ben $d)mib in gei[tlid)en, (Ebert mel)r in loeltlic^en (Bebic^ten ertönen läßt,

jd^riftlob Hti)lius (geb. 1722 3U Rei(^enbac^ in ber £aufi^, geft. in £on=

bon 1754), £ef[ings entfernter Detter unb JiiQ^nbfreunb, ^at fi(^ als un=

Itjrifdje Hatur balb oon ben anbem getrennt; als Profaiker gehört er 3U

ben erften, bie roif[en[c^aftlid)e tE^emata gemcinoerttänblii^ unb anregenb

3U be^anbeln tougten. S^^i^^i^^ I0ill)elm 3ad)ariae (geb. 1726 in

Srankenl^aufen^ 1748 am (Earolinum, geft. 1777), ber £)auptpoet ber Braun«

fdiroeiger (Bruppe, roirb megen feines „Renommiften" (1744) no(^ je^t 3U'

roeilen gelcfen ; aud^ er ift ein entfc^iebenes 5oi^nitalent unb feine na^a^=

mung ber komifd)=parobiftifd)en (Epik popes gab i^m 3U roi^iger Derfpottung

ber alten Prunkbic^tung (Belegen^eit, ettöa in ber Umfc^reibung für ben

Kaffee: „ber burdifüfete $d)aum, ben man aus Bol^nen koc^t, bie bie £e=

Dante fc^idit". Der (Begenfa^ bes „renommiftifdien", gan3 auf ben Rul^m

bes $(^lägers angelegten Jenenfer Stubenten 3U bem Sturer in bem £eip=

Siger Klein=paris ift luftig burd)gefül)rt; all3UDiel ^at fonft biefer ein3ige

gemeinfd|aftli(^e S^^^u^^ ^on (Boetlje unb £effing ni^t 3U bebeuten. Hber

ber „Renommift" blieb bas befte komif^e£}elbengebic^tberDeutfd)en,bisnad^

Dier3ig Jahren ber Hr3t Karl Hrnolb Kortum (geb. 3U RTül^eim an ber

Ru^r 1745, faft genau im (Beburtsja^r bes „Renommiften" ; geft. als Berg^-

ar3t in Bod)um 1824) feine „Jobfiabe'' fc^rieb {„Z^^^n, Rteinungen unb

5:aten Don Jjieronimus 3obs bem Kanbibaten" 1784). Seinem Portrag kam
bie Schulung an ber in3U)if^en buxd\ Bürger, Zövotn unb anbere gepflegten
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burlesken Ballabc 3ugut, jetnem ^umor ein Übermut p^antafttfc^er (Erfin=

bung, tüie i^n DieIIeid)t kein 3meiter beutfd)er Qumorift aufeer (E^riftian Heu»

ter befaß, feinen parobiftifd)en Iteigungen 5ie Seitkrank^eit öer Senttmentali=

tat, unb feiner Ce^nik bas neue Spiel ber grotesken Reime (;,Sa(kuI)^r"

:

„$d)nack nur"). So konnte ber (5efd)ic^tsfd)reiber bes etoigen Kanbibaten

ben Biographen bes Henommiften überflügeln. Die Jobfiabe lebt nod^ —
löil^elm Bufd^ Ifat als (allerbings red)t t)erfe"^lten) HusbruÄ bes Dankes

neue Bilber für bie unfterblid^en Cabaksbütenoignettcn ge3eid)net. Die einft

berühmten komifc^^epifd^en Dii^tungen Ittori^ Hugufts oon tEl)ümmet

(geb. 1738 in Sc^önefelb bei £eip3ig, Sci|üler (Bellerts, S^^ii^^ Rabeners

unö Kteifts, 1768 tUinifter in Sadjfen-Koburg — 1783, geft. 1817) ba-

gegen finb nur noc^ oon {)iftorifc!)er Bebeutung : bie ]^öd)ft frioole aber fe^r

^^^^9 gefcJ^riebene „n)ill)elmine" (1764), bie gerabe in b^n 3tt)if^enraum

3tr)ifd)en bem „Renommiften" unb „Jobs" fällt, unb öor allem bie „Reife

in bi> mittäglichen prooin3en üon S^^onkreii^" (1791—1805), ooll feiner

pfi)(^ologif(i)er Beobai^tungen unb berber Bebenklid)keiten, bercn litera«

rifd)e Bebeutung in bcm Hufge^en ber älteren UTobeform ber „fcntimentalen

Reife" in bie neue ber romantifc^en Selbftironie liegt: tarorence Sterne

auf bem Rtarfdie 3U I}einrid) feines Reifebilbern ! — 3a(^ariae l^at aud}

ntiltons (Epos in ^ejameter überfcfet (1760). — Soft ausfi^licfelid) ber geift-

lid)en Dichtung toibmete fid) tlikolas Dietrid) (Biefeke (geb. 1724 bei

ffiüns in Ungarn, (Er3iel)er bes rDertl)er Jerufalem, geft. als Superintenbent

in Sonbers^aufen 1765). K. (ri)r. (Bärtner (geb. 1712 in S^^iberg, 1748

am (Earolinum, geft. 1791) ift nur als Rebakteur ber „Reuen Beiträge 3um

Dergnügen bes Derftanbes unb IDi^es" 3U crtoä^nen. Hnbere toie bie preu«

ßifdie (Bruppe ber Kleift, (Bleim, Ramler unb Klopftock gingen i^re eigenen

IDege. Hber als bie eigentlid)e Blume bzs Kreifes, il^ren feinften IDo^lge«

xndf in (Effen3 ausftrc^men^, ertöu^s il)m (Bellert.

Über (E^riftian 5ür(^tegott (Bellert (geb. 1715 in E}aini(^en hn 5rei«

berg als So^n eines Pfarrers, befud)te bie 5ürftenfd)ule Rteifeen, too er mit

(Bärtner unb Rabener Jreunbfc^aft fdjlofe ; ftubierte in £eip3ig, J)ofmeifter ;

1744 Do3ent, 1751 Profeffor in £eip3ig, geft. 1769) laufen bekannte Hnek«

boten utn : oon feinem Dere^rer, bem ungarif(^en Rittmeifter ; oon bem 3a^s

men Sd^immel, ben i^m Prin3 Qeinri^ gefc^enkt, populär ift aud^ feine

Hubien3 bei 5i^ißbri(^ bem (Brofeen unb feine Hntroort auf bie S^(^Q^, ^Ci^

roem et fic^ gebilbet: „RTa}eftät, i^ bin ein 0riginal!" (Enblicf) loieber ein
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ITTanTt, für bcn roeite Kxd\t fid) pcrfönlid} intereffieren ; öer allöere^rte

praeceptor Germaniae; für öen 0e[er ein (Brabmal cntmarf, öas (Boet^e

mit einem Ders begleitete ; nod) für bas jungbeutfdie Drama ein J}eI5, öer in

£aubes „(Bottfdjeö unö (Bellert" alle Srjmpat^ien geroinnt. Seine 5^beln

unö (Er3ä^Iungen (1746, 1748) finb ßum Ceil noc^ !)eute oolkstümlid), einige

öer geiftlic^en £ie5er (1757) \ttlftn in öen (Befangbü(f)ern ; öas bleidje ßarte

;(5e[id)t fdjrDebt oor oieler Hugen, toenn öer allbekannte Itame genannt roirö.

(kellert, öer in £eip3ig (5ottfd)eös Sü^rerftellung erbte, o^ne fie gewalttätig

ausßuüben roie er, öer mit einem ausgeöe^nten Briefroe^fel über gansDeutfd)«

lanö ^in faft öie Beöeutung öer geiftlicf)en Hutoritäten unö mit feinen Be*

fdjeiöen beinal)e öie it)rer „Hefpon|en" geroann, (Bellert !)at tro^ all öiefer

Berül)mt^eit kaum einen (Begner ge!)abt — in einer jeöerßeit 3ur literari^

[^en unö perfönlid)en 5^inöfd)aft bereiten Seit unö Umgebung. „(Bemife

!

öer irtenfc^ befi^t öen ungerööl}nlid)[ten (El)arakter — oöcr keinen I" ruft bei

ä^nlid)er Botfd)aft öer grofee ITTen(cf)enkenner König pi)ilipp. Der einfache,

fd)li(f)te dl^arakter, öen man aus 6ellert gemad)t Ifat, war er u)0^l kaum.

Dag öer e^rtnüröige teurer, öer öurcf) (ein Bilö nod) ungleid) me^r als

öurd^ feine Briefe unö $d)riften geroirkt Ijat, öer HTuftcrdirift roirklid) roar,

als öen iljn feine 3eitgenoffen feierten, bas ift keinen Hugenblick 3U h^^voeU

fein. Rhtx, ßs roar es gerooröen ; roie Sokrates geftanö, eine bösartige tlatur

in fi(^ unterörü&t 3U l^aben. Unö öas lUerkmüröige ift, roie in öem ängft^

li(f)=frommen, ^r)po(^onörif(f)=tugenö^aften ITTann öie Unterftimmung fort*

öauerte. Bekannt ift aud) öie Hneköote, roie Darnl)agen von (Enfe einem

Kreis oon (Begnern öes jungen Deutfd)lanö große Siü^t aus einem Roman
Dorlieft unö als fie fid) über öie fd)reienöe Unmoral öiefer mit Blutfd)anöe

fpielenöen (Befd)id)te entfe^en unö öarin ein neues 3eid)en öer unerhört Der«

öorbenen (Begentoart erblicken, fie mit öer ITIitteilung überraf^t, öas fei

aus — (Bellerts „£eben öer $d)roeöifd)en (Bräfin oon (B— " (1747) ! UTan

lefe öod) einige öer Säbeln — öer £eip3iger Perleger Breitkopf roollte fie

nid)t übernel)men unö ließ einen anöern öaran reid) toeröen — unö frage

\\6), ob „£ifette" an £üftern^eit, „öer 3ärtlid)e IlTann" an fittlic^er Roheit

leid)t 3U übertreffen fei? UTan roüröige öie S^^iöolitöt im „Betrübten lDit=

roer", öie nTenfd)enoerad)tung im „Sterbenöen Dater", öen fo3ialen J)od)*

mut öes Bürgers im „Hmtmann unö Bauern", unö öann frage man fi^, löie

öas alles 3U öen Cugenöpreöigten ftimmt, roas man einem Ijagcöorn, ja

einem £angbein Dielleid)t kaum oer3eil^n roüröe

!
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tlod) einmal: es ift Tii(^t bie Hebe üon i)eud^elci. Hud^ bas gilt nid)t, tDas

t-amals ber S^^önsofe 3ßcin Baptifte RouKeau — nid^t ctma ber grofee 3ean

3acque$ !
— auf bie 5^ö9^ antroortete, i»ie er 3U gleid)er Seit fo fromme (Dbtn

unbjo frioole (I)ebid)te l^aht jd)reiben können: er ^be \\&i bei beiben nichts

gebad)t. Dielme^r ift (Bellert roirklii^ eine „problematifc^e Xlatur", bie erfte

unter bzn oielen in unferer £iteraturge|ci)id)te. 3um IDeltmann geftimmt,

muß er beftänbig bie Derfu(^ungen feiner ITatur burd) ^^eilmittelmäfeige Hn*

töenbung ber Religion nieberMmpfen. Das gelingt bem Utenfd^en, b^n frü^

ein überftrenger (Er3ie!)er ßur frommen SelbftüberrDinbung ge^toungen I}at,

roas (Bellert i!)m 5eitleben$ mit tEränen bankte. Dem Dii^ter gelingt es nid)t.

(Er Derl)errli(^t bzn englif^en Romanbic^ter Ri^arbjon : um feiner tugenb<=

f)aften Romane toillen fei er „unfterblid)er bei (n)riften" als fjomer. (Das^

felbe Ijattt pt)ra roenigftens oon ITlilton gemeint.) Hber er felbft fle&t nod^

immer in ber friöolen Übung ber Dieter, bie \i6) alles glaubten erlauben

3U bürfen, toenn nur neben ber ausgelaffenen ITtufe ein fittfames £eben

ftänbe. — Hufeer in feinen Kir^enliebern, bie bzn frommen Rationalismus

fingen („lebe töie bu, roenn bu ftirbft, toünfc^en tüirft gelebt 3U ^ben") ift

er in feiner Dichtung niemals er felbft, fonbern ^hzn ein geroanbter Perfifi»

kator angenehmer mel^r ober minber „moralifc^er (Ersäl^lungen".

Jene tttittelftellung aber, bie für bie Bremer Beiträger (^arakteriftifd) ift,

geigt fic^ in feiner (Empfel^lung bes natürli(^en. Sie ift fo aufrid)tig, unb

(0 er^roungen roie feine Hskefe.

3m BU6c öiejer S^ouensimmcr
Scigt m bie Kunjt unb bie Itatur;

Die erjtc pral)lt mit toeit gefud)tcm Scfjimmcr:

Sie fejjelt md\t, fic hltnbtt nur;

Die anbete fud|t burd) (Einfalt 3U gefallen,

£ä&t |i(^ bejd|eiben jeljn, unb fo gefällt fie allen.

Das ift bas ttatürli(^e (Bellerts, bas burc^ (Einfalt 3U gefallen fuc^t I Hber

bas ift au(^ ber ffiottfd)ebianer, für ben „Kunft" glei(^bebeutenb getoorben ift

mit ,,rDeitgefu(^tem Schimmer", roeil bie Kunft ber Sc^lefier tüirklid} nur

bamit pral^lte. Unb es ift ber Utann ber neuen (Beneration, ber 3um Hatür^^

liefen kommen mö(^te, 3U bem cinfa^en Husbruck b^s Perfönli^en, loie er

i^n am erfolgrei(^ften als Gegenmittel gegen bzn gef^raubten Briefftil,

roirkfam aber aud) in feiner (Empfehlung ^er comedie larmoyante pertrat.
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5es bürgerlid)en $d)aufpiel$, bas Diöerot gegen 5as Pat^s 6er Kla||t3iften

ausgefpielt !)atte.

(keltert ma(^te öie 5^^^^ toieber ju einer tieblingsgattung. (Eine Heine

3ugefpiyc (Erßä^Iung mit tr)pi(d)er dl^arakteriftik un6 einer no(^ lieber ber

IDelterfa^rung nnb ITTenft^enkenntnis als 5er (Eti^ik öienenben HToral, beren

elafti[d)e So^m 3iemli(^ tief in bie Profa unb 3iemlid) ^o^ in bie £t}rife 3U

ge^en geftattete — bas wav gerabc was bie ^albtalente brausten, bie

Don innerer Itotroenbigkeit nid^ts ahnten. Hud) bcm gefelligen Unter^al^

tungsbebürfnis biente man unb reimte Hnefeboten in S^^^In um, roie fpäter

in Ballaben: lebiglicf), um fie in biefer Konferoenform 3um tägli(^en 6e=«

hxau6) aufgeben 3U können, ntandje S<^^^^ entftanb fo, bie mir nocf) ^eute

gern 3itieren roie £id)ttDers „Blinber (Eifer {cf)abet nur" ober E)ageborns

„HTunterer $eifen[ieber", roof)! basjenige (Ejemplar ber Gattung, bas bem

berounberten Dorbilb, £afontaine (von bem es aud) entlehnt i(t) am näd)ften

kommt. — UTagnus (Bottfrieb £id)ttüer (geb. in IDur3en 1712, 3urift,

Hegierungs» unb Konfiftorialrat in Qalberftabt, ge(t. 1783) ift bertErockenJte,

(Bottl. IDilfielm Burmann (geb. 1737 in £auban, gejt. 1805 in Berlin)

ber I}eiterfte, ber frül) erblinbete (5 ottlieb Konrab Pfeffel (in Kolmar

1736 geb., 1773 Stifter unb £eiter einer Dielbefud)ten „Academie mili-

taire", ge(t. 1809) ber S^^^tbarfte unter il)nen. Die Hnakreontiker unb

i^re Ilebenridjtungen (inb befonbers burd) (Bleim an ber 5ö^elbid)tung (tark

beteiligt, rDäl)renb anbererfeits bie 5cibelbid)ter aud) leidste £i}rik unb £el)r='

gebidjte Derfaffen — (o £id)tu)er ein unfäglid) plattes „Hed)t ber Dernunft"

(1758). „5abelbäume", bie mit Itaturnotroenbigkeit Säbeln tragen roie ber

„fablier'' £afontaine (inb jie alle nid)t

!

Selbftänbig kam bas S^^^unbespaar Prjra unb £ange 3ur Stellungnal^me

gegen 6ottfd)eb.

Jacob 3ntmanuel prjra (geb. 1713 in Cottbus, geft. als Konrektor in

BerliTi 1744) ift eine Hrt oorläufiger IDackenrober, unb Samuel (5ott«

I)olb £ange (geb. in f}alle 1711, So^n bzs pietiften Joachim £ange, geft.

als paftor in £aublingen 1781) fein nod) öiel geringerer tCiedi. Prjra ift

eine kränklidje, empfinblidje Hatur ; er foll aus (bxam über (5ottfd|ebianifd)e

Hngriffe geftorben fein, roas röol^l aber eine literar!)iftorifd}e £egenbe ift.

IDie ^äufig oerbanb fid) mit biefer (Empfinblidjkeit eine groge f}eftigkeit ; btn

Reim bel)anbelt er toie einen perfönlid)en S^inb. — Samuel £ange £effinga

f(^en Hngebenkens ift mit Selbft3ufriebeni^it gegen fold)e Hngriffe mattiert;



366 I>er tDcg 3U (Boctf)e. 1700—1750

als ber S^^^unb geftorben war, blieb aber nur ein fd)Ic(f)ter Überfe^r übrig.

3ufammen öic^tcten fic „^^r)rfis unb Dämons freun6f(^aftti(^e tieber";

Bobmcr gab |ie (1745) in 3üri(^ I)eraus.

Pi}ra fpric^t in (einem, englifc^en ITTuftern nad^gebilbeten, ,,n;cmpel ber

magren Di(^tkunfl;" (1737) feine Dera^tung ber (Belegen!)eitsbid^ter aus;

bie beiben pieti(ten mußten auf öie Stoffioal^l großes ©eroic^t legen, roeil

i^nen eben ber innere 3ufammen^ang oon Stoff unb 5orm mel)r als (Bei«

lert beiutli(^ rourbe. Ptjra regt Klopftock 3U feinem ^riftlic^en (Epos and-

ränge 3ur reimlofen ©benbi^tung. Doc^ au^ für Sad^ariaes „Renommi*

ften" xDeift man i^m bie Hnregung 3U. prjra ift aber fc^Iießlid) au^ ber

gcroefen, ber in bem „(Erroeis, ba^ bie (B*ttf(^*bianifc^e Sekte ben (5e=

fd}madi oerberbe" (1743; au(^ ber S^er3, Hamen bur^ IDeglaffen ber

Pokale „unkenntli(^" 3U maci)en, kam aus CEnglanb herüber) bie ricf)tigen

IDertungcn fanb, inbcm „IDernicke als Hnfang einer gefunben Kritik, J}aller

als Hnfang einer neuen gebankenfi^roeren poefie berebt geroürbigt mxb",

roie (Eri(^ Sdjmibt fagt.

(Enbli(^ aber kommen toir oon bzn Borläufern unb Porboten, UTanifeftan«

kn unb proteftierenben 3U btn Dii^tern — langfam toie bie beutfdje £ite«

ratur felbft, bie fi(^ Don ber Schöpfung eines S(^effler ober Sl^niing, eines

(Berl)arbt ober (Büntl)er immer tnieber erl^olen mußte, um bie Brockes unb

£ange ba3töif(^en 3U pflan3en. tlun aber kamen, roie fie es liebt, bie Dic^«

ter gleich in Stoillingspaaren ober gansen Sternen^äufd)en angerückt : f^ah

ler unb I)ageborn, bie preußif^e (Druppe, bie Hnakreontiker.

Pon jenem erften paar ift nun 3tDar nid^t mie oon 3rDei (Bleichen 3U reben.

ßaller könnten roir ru^ig btn Klaffikern 3U3ä^len
;
^ageborn fte^t über bie

pielen Hnakreontiker nic^t toeit l^eraus.

5riebri(^ Pon J}ageborn (geb. 23. Hpril 1708 in f)amburg; lebte bort

als oermögenber Prioatmann; geft. 1754) toill no(^, roie bie dani^ unb (Be*

noffen, nur nebenher als Did)ter gelten („Perfud) einiger (Bebid^te, ober (Er»

lefene proben poetif(^er TIebenftunben" 1729, „Perfu^ in poetifc^en Säbeln

unb (Ersä^lungen" 1738, „Sammlung neuer Oben unb £ieber" 1747, „Xtlo-

ralifd^e (5ebid)te" 1750). Por allem fül}lt er fi(^ als eleganten IPeltmann;

bie Poefie ift eine l^eitere Befc^äftigung, ein ftiller Sport, in bem fi^ zhtn

audi bie gan3e Hrt bzs bürgerlid)sDorne^men UTannes ausleben roill. Diefe

f)eiterkeit ift bas f^roäcEilii^e Surrogat für bie ^oci)gemute Stimmung ber

ITTinnefinger ; aber fie beroegt fid^ bo(^ immerl^in in ber gleicf^en Rid)tung.
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Dann aber : öcr l}citerc UTann gibt \\6) l^eiter ; es i[t eine, toenn au(^ nur

re(^t allgemein gehaltene, Bekenntnislr)rife.

2n fittlid)er f)infii^t ift f^ageöorn no(^ fo unfi(^er toie feine ganse Seit,

unb roie }e5e 3cit es fein roirb, bie i^re ITToral oon Kirche unb poli3ei fertig

3ugefd)nitten erl^ält. Das crotif^e Derl)ältnis feines Daters 3U feiner oer*

tnutli^en IEod)ter kann für i^n noc^ (Begenftanb eines Spaces fein; roieoiel

feinfü!)liger ift unfere Seit in fold^en 5tagen gctoorben ! Hber bie metrif^e

Reife ift, an ben Dorgängern gemeffen, erftaunlic^ ; knapp unb brall fi^t ber

Ders bem Jnfyjlt auf bem £eibe ; unb bie (Ergä^Iung bringt fiaum ein über»

flüffiges IDort.

Hber von ben beiben Dioskuren, bie fi^ freunblic^ anerJiannten, ift boä)

J}ageborn ber fterblidje, Vfoikv ber unfterblii^e.

(Es roar Hlbrec^t oon J^aller (geb. 16. Oktober 1708 in Bern; läßt

fic^ naä) feinen Stubienreifen 1729 als Hr3t in feiner Daterftabt nieber;

1736 Profeffor in (Böttingen, von voo er 1753 nac^ Bern 3urücfefee^rte
; geft.

12. De3ember 1777) gegönnt, auf 3rDei roeit auseinanberliegenben ffiebieten

unoergänglii^en £orbeer 3U ernten : als Begrünber ber pi^t}fiologie, unb als

lUitbegrünber unferer klaffif(^en £iteratur. Bei einer fo gef^loffenen per=

fönlii^feeit aber toirb man nad) einer inneren (Einl^eit feines Dii^tens unb

Denkens fu(^en muffen. Sie liegt nid)t nur in bem p^iIofop^ifd)en Charakter

feiner Poefie, über ben er fid) felbft mit faft unheimlicher Klarheit ausfpri^t

:

„3^ ^^^^^ inbeffen bie englifc^en Did^ter mir bekannter gemai^t, unb r>on

benfelben bie £iebe 3um Denken, unb ben Dor3ug ber fd^roeren Di^tkunft

angenommen. Die pl)ilofopI)if(^cn Dichter, beren (Bröfee i(^ berounberte, per*

brangen balb bei mir bas gebläßte unb aufgebunfene IDefen bes £o^enftein,

ber auf ITTetap^oren toie auf leidsten Blafen f(^u)immt. Ejieraus entftanb bei

mir bie neue Hrt 3U bi(i)ten, bie fo oielen Deutf(^en 3U mißfallen bas Un«

glück gel)abt Ijat,.. Uaä) meinem Begriffe mufe man bie Hufmerkfamkeit

bes £efers niemals abnel)men laffen. Diefes gefc^ie^t o^nfeI)lbar auf eine

nied)anifd)e IDeife, fobalb man i^m einige leere Seilen oorlegt, toobei er

ni^ts 3U benken finbet" ... Die „f(^triere Di^tkunft", bas p^ilofop^ifc^e

ober pl)ilofop^if(^ fein löollenbe £el)rgebi(i)t tüar 3. B. bei J)allers Döter«

liebem Si^ßunb Drollinger oor^anben, ol)ne ba^ er ein Denker ober Soi^f^^r

ll'dit^ I^eifeen bürfen. — Umgekehrt könnte man fagen, es fei p^ijfiologie,

toenn J^aller bem Urfprung bes Übels toie einer Krankheit, bem ber Sitten^

oerberbnis roie ^iner (Epibemie nac^ge^t. Dos käme fd^on nä^er, aber es



368 Der tDcg 3U ®oct!jc. 1700—1750

trifft nod| mdit bzn Kern. Qallcr, glaube lä), barf otelme^r feit bcn bid)ten«

ben p^ilofop^en 3onien$ ber erjte Did^ter feigen, bem bie poefie ein ITtittel

ber 5orf(^ung rourbe — jenes Zx)püs, bcr mit Qebbet [eine reiffte Husprä»

gung erhalten Ijat (Er bebarf bes $d)tDungs, in Un i^n bie bid)teri|d)e

Begei(terung perfekt, u;m jid) an Rätfei 3U icagen unb an eine Hntroort, bie

er in feiner pietiftifd)en Demut unb Selbftcrniebrigung nicf)t toagen töürbe.

(Eine fauftif^e Hatur, oerfenfet er fi^ in bie ©el^cimniffe ber lOeltregierung

in biefen UTomenten ber mt)ftif(f|cn Befd|aulid)keit

:

Die Rul)' bcr (Einjamhctt, 6ic ITTuttcr bcr (Erfinbung,

fjicit bcr Begriffe Reif)' in |d)Iic§cnbcr Derbinbung,

Unb nadi unb nad) ocrftnüpft kam mein ücrtoirrtcr Sinn,

Uneinig mit jic^ Iclbjt, 3U bicjen tOorten f|in.

Dies aber erklärt aud) feine bid)terif^e J)aupteigenl)eit : ben bef(^reiben*

bzn Stil. 3^^^ Stellen befd^reibenber Botanik, bie £effing im „£aofeoon"

als ITtufterbeifpiele einer oon il)m mißbilligten Kunftübung 3ittert, finb nur

im Kleinen, roas bie (Bebid)te im (Broten finb. Hein lijrifd) finb in bem „Der*

fudj fc^roei3erifc^er (5ebid)te" (ober, roie es in ber erften Huflage 1732 no(f|

bialektifd^ ^ieß: „fd)rDei3erifcf|er (bzbidikn") neben ein paar altmobifd|en

(Bratulationsgebi(i)ten nur bie überrafd)enb innigen unb perfönli(f)en ^rauer=

gebid]te, Dor allem bas berül)mte „beim Hbfterben meiner geliebten nta=«

riane", feiner erften (Battin, bie balb na^ ber Überfiebelung nac^ (Böttingen

Derf(Rieben tüar

:

Hcf| ! t)er3lidj liab* id| bid| geliebt,

XDeit mel)r als id} bir feunbgcmadjt —

toas man bem ernften fc^roerblütigen tttann geroi^ glauben muß. Hber bie

eigentlidje Bebeutung geben ber kleinen, oon J}aller aud) fpäter nur fpär*

l\6) oerme^rten Sammlung bod) gerabe bie £e^rgebic^te. Sie finb alle be«

fdjreibenb. Das grogartige S^öQ^^^nt „über bie (Eiöigkeit" befdjreibt bas

(E^aos, ^as (5ebi(^t com Urfprung bes Übels (Bottes Sd)öpfertätigkeit mit

mt}tl)ologif^er (Bemalt. Unb bann taud|en aus ber poetifdjen IDiebergabe

ber Dinge moralifdje Sä^e Ijeroor röie met^obifdjc Sd^lufefolgerungen aus

einem tDiffenf(^aftlid)en Befunb. Hidjt anbers bie partikulariftifdjspatrio"

tifd)en Did)tungen: bas (Blüdk ber einfadjen ITTenfc^en in bzn „Hlpen",

bie Sd)anbe ber öerborbenen Sitten.

Die Bef^reibung felbft ^ebt fid) oft 3U ergreifenber Dergegentöärtigung,

toie in ber berühmten Sdjilberung bes Q}afferfalls. (Brogen Stil Ifdb^n aud)
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feine $enten3en: „Was Übles t(t gefc^e^n, bas nid)! ein priefter tat?" (Der

^i}po(^on5n((f)e pietift, 5er feine tägli(f|e Selbftergrünbung in einem (Eage*

bud) toie in einem roiffenfi^aftlic^en Beobaditungsjournal nieberlegte, ftanb

an ITTißtrauen gegen 5ie Priefter feinem teurer Brodies nid^t nad).) „Un»

feiig niittelbing von (Engel un5 von Die^ — " öie oft angefüljrte Beurtei»

lung bes nTenfd)en. „Jns Jnnere 5er Xlatur bringt feein erfd)affener

(5ei[t
—

" tro^ 6oet!)es migDerfte^enber Huflel^nung 5ie prad|tDolIe 3ufam*

menfaffung 5er fauftifdien He|ignation un5 rDal)rf)aftig feein pi^ilijterrDort 1

mit feinem tiefen Iei5enfd)aftlid)en (Ernft fte^t E}aller neben J)age5orn un5

Iöielan5, ja aud| neben (Bellert un5 Klopftocfe roie ein Bürger einer an5eren

löelt. (Er Ifa^tt 5en IDi^, 5er ein Qauptbe[tan5teil 5er neuen Did)tung iDur5e,

unb fd)rieb, öiesmal toirfelid) pebantifd), eine Hbl)anblung üon 5en ITa^tei*

len 5es IDifees. Den romanti[d)=p^antaftifd)en Staatsromanen ftellte er feine

5rci feü^Ien poIiti(d)en (Ejperimentalromane gegenüber: „Ufong" (1771),

über 5ie Defpotie; „Hlfre5 König 5er Hngelfa^fen" (1773), über 5ie be«

[d)ränfete lTTonard)ie
; „Sabius un5 dato" (1774), über 5ie Hri(toferatie —

ITtontesquicu in Romanform, intereffant nur in 5er tCen5en3. Hu^ 5ur^

feine Befpre(^ungen — 6eren er angeblid) 3el)ntaufen5 gefdjrieben l^atl

freilid) ßumeift tDi(fenfd)aftlid)en unb p{)ilofopt)ifd)en 3nt)alts — Ijat 5er Prä»

fi5ent öer (Böttinger (Befellfd)aft 5er n)iffenfd)aften un5 £eiter il^rer (Beleljr»

ten Hnseigen — neuer, englifd)en (Einrid)tungen nad)gebil5eter ©rganifatio*

nen — (Einfluß ausgeübt. (Er ift 5ie ftörfefte Vdadft, 5ie 5ie Religiofität, aber

aud^ bie met^o5i|d)e IDiffenfd|aftli(^feeit in Deutfd)lan5 üoltaire un5 5en (En*

3i)feIopä5i(ten glaubte entgegenjtellen 3U feönnen ; 5enn mel)r nod) als Köjtner

blieb er ftrenggläubig un5 lel^nte (1749) fogar eine Berufung naä) Berlin

ah, meil er ni^t in 5iefe $ün5enfta5t gel)en toollte. Don 5er Diplomatie eines

£eibni3 l)at öer berü^mtefte (Belel^rte Deuttd)lan5s in 5er (Epoche 5er auf»

fteigen5en Haturroiffenfdiaften feeine H5er ; c{)er feann man feine Dorurteils*

oolle llnerfd|roÄenl)cit mit 5er eines Dird)orD Dergleid)en.

J)ier roar benn en5lid| jener „6el^alt", 5en (Boetl)e an 5en 5eutfd^en Poeten

fo lang Ijatk oermiffen muffen. V\alkx roirfet bnxdf 5ie Perfönlid)feeit ; er

I)ebt 5as Hufeisen 5es gan3en Did)terftan5es un5 mad)t 5as Sclbjtgefül^l eines

Klop(to(fe, 6oetl)e, $d)iller erft mögli^. Der beutf^en Did)tung aber gibt er

5en Begriff 5es Utonumentalen 3urüdi, 5er il)r oöllig verloren gegangen

oar, fajt feit 5en tEagen 5er Ilibelungennot, 5es Parcioal un5 5er IDeltbe*

tra^tung rDaltI)ers oon 5er DogelrDei5e.

in CT} er, Citcratur* 24
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Um ötejen (Bipfei lagert fi(^ ein breites Beet oon £el)röt(^tern : neben Drol«

linger, Käftner, U3 öer noc^ t)on f}erber als „göttli(f|" gcpriefene unb oon Kant

Sitierte Rx^i 3o^. pi)il. £or. rDitE)of (geb. 1725 in Duisburg, gelt. 1789

— (Bebidjte 1751 „Die moralifdjen Ke^er'' 1760, „afeabemif(i|e (5ebid)te"

1782), ©ottlieb n)erIf|of, ebenfalls Rx^t (geb. 1699 in rjelmftebt, geft.

1767 in ^annoDer — (5ebicf|te 1749, mit einer Dorrebe Maliers) unb ber

an poetifi^er (Empfinbung fie ein roenig überragenbe S^iebrid) Karl da«

fimir üon dreu^ (geb. 1724 in ^omburg üor ber Qöl)e, Hei(i)sI)ofrat, geft.

1770 — „Oben unb anbere (Bebic^te" 1750, „Die (Bröber — (Ein p!)iIo«

fop^ifc^es (Bebid)t" 1760). Um 1750 i(t biefe Richtung, mie man fie^t, am
ftäriiften; HTebi3iner, Juriften, auffällig feiten lE^eoIogen fu(^en bie IDeis*

^eit (Bettes unb bie Dergängli^keit ber IDelt in glatten HIejanbrinern i^ren

bankbaren Qörern oor bie Rügen 3U ftellen. ^alters (Ergriffenheit mangelt

t^nen : öer grofee 5orfd)er mußte innere Sroeifel nieberfeämpfen, bie biefen

Derfifikatoren fertiger driienntniffe nie aufgcftiegen finb. IDären fie htben^

tenber, man müßte auf fie bie Kenn3eic^nung Boffuets als „Klaffiker ber

(Bemeinplä^e" anroenben. Hber nod) nac^ einem toeiteren falben 3a^rl)uns

bert bauerte bie Übung fort ober tourbe bod) Don bem gerabe in ber BIüte=

3eit bes £e^rgebi(^ts geborenen (EI)riftopI) Huguft Ciebge (geb. 1752

in (Barbelegen bei UTagbeburg; feit 1801 als Begleiter ber Sd^riftftellerin

(Elife Don ber Hecfie in Dresben, geft. 1841) fogutrDieunoeränbertaufgenoms

men: feine „Urania über (Bott, Unfterblic^keit unb Si^^i^^it, ein It)rif^'bi=

baktifc^es (Bebi^t" (1801) le^rt bie Kantifclje P^ilofop^ie toie bk Köftner

unb (Treufe bas rationaliftifd) gemilberte £utl)ertum ; innere unb äußereSorm

^aben keinerlei Sortfc^ritte gemad)t. Hber nod) bei Begrünbung ber großen

$(i)illerftiftung 1859 töurbe oon beren ^auptbegrünber tEiebgic aIs€in(BIei(^s

bered)tigter neben $d)iller geftellt

!

Sinb biefe £e!^rbi(^ter oon Qaller bebingt, fo gilt bie Hbl^ängiglieit oon

I}ageborn für bie „Hnakreontilier". Die preußifdjen Did)ter aber I)aben oon

beiben gelernt unb bringen bas ftarke er^ebenbe ITationalgefü^I bo(^ no(^

in einer gan3 neuen (Beftalt ^in3u : bei Qaller nur als Sorge um bie et^ifd^e

I)öl)e feines Paterlanbes u)irkfam, ojarb es erft bei (Bleim, Kleift, Klopftock

oon bem politifi^en nTad)trDillen befeelt.

Die „Hnakreontiker" nel^men bm Saben raieber auf, ben bie „Übergangs«

Iijrik" fpann. „(Befellf(!|aftslieber" biegten aud^ fie ; aud) fie oerbinben oolks=

tümlic^e Sormgebung unb Singbarkeit mit gebilbeten Hnfpielungen auf bie
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antike ITti}tI)oIogte. Hud^ |ic finö nid)t gan3 fo f)eiter roie fie fein möd)ten

nnb machen es umgeke!?rt tüte jene, von benen J}eine rief: ,,2^ roeig, il^r

tränket ^eimltd) IDein unb prebigtet öffentlid} tDaffer !" Die $d|toäc^e ber

Hnakreontiker ift, roie bie ber Did)ter frül)erer Pertoben, eine „überfe^te

IDeItanfd)auung" : (ie konftruieren fid) ein Bilb bes ITTuftcrpoeten unb erl)i^en

ji^ in 5iefe UTaske !)inein. Diesmal ift es bie Hnakreons, bes ^eiteren San«

gers von tDein unb £iebe ; ba man fic^ i:)or3ugsrDeife an uned^te Hnakreontea

^ielt, erfd)ien er t)iel fpielerifdjer als er roar. Dod^ roar biefer Derfuc^, bie

Hntike [tatt Donau^en üon innen ^er 3U erneuern ein 5ortfd^ritt; bef(er bocf),

man erseugte in fid) eine oorgefd)riebene Stimmung unb lie^ fie probufetio

roerben, als roenn man oI)ne alle Stimmung bie Rüftkammer ber Reminifsen»

3en ausplünberte.

Die Soxm voax gleichfalls oon gegebenen HTuftern mitbebingt: t)on ber

großen Hnmut ber fran3öfifd)en „poesie fugitive", in ber bas Salonmäfeige,

(Epigrammatifd)s$entimentale ber fran3Öfifd)en Did^tung 3um le^tenmal eine

zdih £i)rik in größerem ITtaßftab !)erDorbrad)te. Don ben 5ran3ofen lernte

man bie £uft an ber Pointe fomo^l vok mandje te^nifc^e Befonberljeiten

:

bzn öon 3. (5. Jacobi oirtuos geübten Übergang aus poetifd^er profa in

Derfe, btn (id) entroidielnben (nid)t unoeränberli^en) Refrain toie ettoa in

bem bekannten £ieb : „Der Pap(t lebt I)errli^ in ber IDelt" ; aud) felbft bie

Rüdific^t auf HTufik unb Singbarkeit, bie bann aber felb[tänbig unb fe^r

crfreuli(^ tDeitertoirkte. — Der (Einfluß biefer ©ruppe roar groß. Hn i^ren

(Eigen!)eiten ^aben bie „preußifd^en Did)ter" faft alle Hnteil; £effing unb

(Boet^e finb burd) biefe Sd|ule gegangen unb (Boet!)e nid)t ol^ne roirklidjen

(Beroinn. IDas if)nen biefe ITTad)t gab, roar 3rDeierlei : bie ^eitere Stimmung,

unb bie £eid)tigkeit ber Sorm. Perioben "kommen immer roieber, in bzmn bie

Überroinbung t)on peffimismus un5 ^t}po^onbriealsfittli(^e Pflid)t empfun«

ben roirb — ober als pl)t}tifd)e Hotroenbigkeit ; nTir3a Sd)affr) biesfeits,

(Dmar Kt)ar)i)äm jenfeits bes Kanals finb oon ben IDogen fold)er Stimmung

^od^getragen toorben. Unb bie anmutig=gra3iöfe 5orm eines toi^igen Hirink*

liebes fd)meid)elte auc^ bem nationalen (El)rgei3 : bas gerabe j^atte man am
toenigften ber beutfdjen Sprad)e 3ugetraut.

„(bxa^k" — bas ift bas £ieblingsroort ; no^ bzn Hriftop^anes Ijat (Boet^

mit bem Kompliment „ber unge3ogene £iebling ber ^xa^kn" e^ren roollen,

bas man fpäter auf ^eine übertrug. Ilii^t feiten aber ift man t>erfud)t,

ein anberes (Boet^eiüort 3U 3itieren: „all3U nieblic^ bift bu bod)!" felbft

24*
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roenn ni^t 5cr uralte (Bleim nod) rote ein oertroÄneter €an3mct[ter einher«

tän3elt.

Johann Peter U3 (geb. 1720 in Hnsbac^; 1739 in f^alle mit (Bleim,

(5ö^ unö Hubnic^ befreunbet, Sekretär, ricf^terlidjer Beamter
;
ge|t. in Hns«

bac^ 1796) l^ai vor ben meiften anbern bie 5<i^ig^^it ooraus, au(^ [tarfee

tEöne ansufc^lagen, roie in bem „Bebrängten Deutfd^lanb"

:

tDic lang 3erfteijd)t mit eigner I^anb

(Bermanien fein (Eingeroeibe ?

Bejiegt ein unbejicgtcs £ati6

Sidj jelbjt un6 feinen Rul)m 3U f(^Iouer S^inbc $u\ibi7

Der allem ift er bod) ein anmutsooller ^orasianer, ber bie J}eiterfeeit feiner

Dichtung roirlilicf) aud) im E}cr3en trug unb in langer (Enge ber (Eji(ten3 nic^t

untergeben lieg. Berül)mt mad)te il)n befonbers fein £e^rgcbid)t „Derfuc^

über bie Kunft ftets frö^li^ 3U fein" (1760). Der fpanifc^e Jefuit Sarafa

Ijatk eine „Ars semper gaudendi" gefc^rieben, beren Überfe^ung Brodies*

„S^toanengefaug" getoefen toar; U3 felbft aber erklärt, mel^r als biefer 3U

erftreben; nid)t blog „tEroftgrünbe für alle Hrten ber IDiberrDärtigkeitcn''

toill er geben, fonbern oor allem pofitio 3ur S^^^ube er3ie^en. f^ai boä^ fein

(5ebid)t „Hn bie Sreube" nod) $d)iller begeiftert: „Sreube, Königin ber lOei«

fen !" IDie Sa^ariae l}at er aud) Pope ein komifd)es Qelbengebid)t na^ge«

fungen: ben „Sieg bes £iebesgottes" (1753). So roarb er 3um Patron Wei-

terer IDeltroeisl^eit, oon bem jungen pietiften IDielanb als friool benun3iert

unb Don bem aufgeklärten Papft dlemens XIV. fo ^oc^gefdjä^t, ba^ U3ens

Tanbes^err, ber ITTarkgraf oon Hnsbad), aus beffen HTunb 3U feinem (Er-

ftaunen erfuhr, es lebe ein berühmter unb WocW3ulobenber Didjter in feiner

Refiben3 . . . U3 ift mit (Befener einer ber erften beutfi^en Dichter geroefen,

ber über bie (Bren3en brang ; unb all3U Diele finb i^m nid)t gefolgt. „Z^ ^olt

es mit bem 3opfe, toenn foldje HTänner bran!" — 3oW- ^ili- (5b^ (geb.

1721 in lOorms, geft. 1781 als Superintenbent in IDinterburg — „(5e»

bi^te" (1785) — „6ebid)te eines IDormfers" 1792, oon Ramler rebigiert)

unb 5^- Hnbr. (Ballifd) (geb. 1754 in £eip3ig, Profeffor ber nTebi3in in

^^iP3i9r Ö^ft- 1783 — ®ebid)te l)er. Don 3ünger 1784) ^aben nod) ^erber

cnt3üdit, als er fie roieber WerDorl)olte, um bie Seitgenoffen burc^ frühere

Dichter 3U befd)ämen. Unb mirklid) gel)ört namentlich ber in antiken IlTagen

gemartbte (Bö^ 3U ben 3arteften Sängern, unb feine (5ebi^te finb, bei einiger

Sentimentalität, oft ron be3aubernber ITtelobie. Hber Jol^ann (Beorg
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Jacobi (geb. in Düffelöorf 1740, Profeffor, gcjt. 1814 in Srciburg) ijt

boäi roo^I öer König biefer (Bruppe. „3^m roar öic (Brasie, öic fo mand)cr

Hnakrcontikcr jicf^ mül)fam anlernen mufete, angeboren; freilid} aud) 6ie

(5efal)ren biefer ^aht, eine ITeigung 3U füfelid)er KIeinli(f)keit unb affektier«

ter Spielerei. CEin darlo Dolce öer Hnafereontife ^at er ben Kupibo auf por»

3ellanene Derfe gemalt unb burd) fein läppifdjes Sr^unbfdjaftgetänbel mit

(5Ieim bas Derbienft feiner oft reißenben (Bebid)tcf)en gefc^mälert." (Samt«

tid|e rOerfee 1770.)

Die Biegfamfeeit ber Derfe, ben melobifd)en Klang, bie freunbli(^e (Emp»

finbfamkeit unb btn gedämpften S^ft^lcing ber Hnakreontiher nal^m UTat-

tf^ias (Elaubius (geb. 5U Heinfelb in Qolftein 15. Huguft 1740, rebigierte

1771—1775 ben „IDanbsbecker Boten"; geft. 21. 3anuar 1815 in Qam«

bürg) in feine fromme Di(f)tung hinüber. Hber fd)on biefe S^^ömmigfeeit,

oon ber feine £ieber getragen roerben, ift ein Betoeis feiner perfönlic^eren (Emp«

finbung. Der d)riftlicf|e Hnakreontiker, ber Sänger bcs Rl^einroeinliebes,

ift aud) ein 3arter £anbfd|aft$bid|ter, roäljrenb für bie eigentlichen Hnakreon«

tiker faft nur ber konventionelle Rafen mit Klee (gereimt auf „Kanapee")

Dor^nben ift. Sein „Hbenblieb" l^aben toir mit bcm oon Paul (Berl^arbt

fd)on oerglidjen. — Hber Hsmus, roie er fid) als „IDanbsbecker Bote"

nannte, ift auc^ toie 3acobi ein getoanbter Profaift, freilid) aud) ^ier oon ber

HTanieriertl)eit nid)t gan3 frei, bie bas Hmte^men kinblic^er (Einfaltsfpradje

mit fi^ bringen mufe.

Rn bie kräftigere Hnakreontik £effings fei nur no^ einmal erinnert ; toie

(Elaubius toirb aud^ er nod) gefungen („6eftern, Brüber, könnt i^r^s glau«

ben !") Unb cbenfo baran, bafe (5leim unb Kleift anakreontifd}€ Didjtungen

gefd>rieben l)aben, (Bleim fogar nad) feinem gan3en IDefen — mk insbe«

(onbere in feinem Der^ältnis 3U anbercn Hnakreontikern roie Jacobi unö

bem unbebeutenben Klamer Sd>mibt (1746—1824; „Sröp(^e (5ebid)te"

1769 uftD.) f)eroortritt — ein (Er3anakreontiker ift.

Hber f^on bie Rührigkeit unb 6efd)äftigkeit biefer „Fjenne für (Ealente"

gibt i^m einen eigenen 3ug. 3o^. H). £ubrDig (5leim (geb. 1719 3U

^rmsleben bei f)alberftabt ; Sekretär bei Prin3en unb Surften, feit 1747

6es i}alberftäbter Domkapitels, geft. 84 3al)re alt 1803) barf too^l ber er^

folgrei^fle (Bonner beutfc^er Did^ter l^eifeen : unermübli^ unb uneigennü^g

fyit er feinen (Einfluß für bie oerfc^iebenften jüngeren Poeten, feiten gan3

Dergebli(^, aufgeroanbt, aud) btn Überfd)u6 ber be^glic^n Pfrünbe, bie
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5en üerlicbten Junggefellen be^aglid} ernä!)rte, töillig aufgeroaubt, um 3U

l^clfen. Die (Butmütigkcit in pcrfon unb auc^ eigcntltd) nur fo toeit eitel,

rx)ie es bie (Butmütigkeit gegen \\di felb|t forberte, ift er in bem oölligen Vdan-

gel an Selbftkritik nur mit S^iebrid) Hubert, einer alterbings oiel ftärkeren

Begabung, 3U oergleii^en. ,Derfud) in f(^er3f)aften £iebern" (1744), „Ho*

man3en" (1756), „£ieber nadi bem Hnakreon" (1766), „(Dbtn nad) bem

Vjoxa^" (1769), „(Bebi(^te nad) bzn ITtinnefingern" (1773), „$inngebi(^te,

(Epifteln, (Ersä^lungen, Seitgebi^te oor unb nad) bem ^obc bes f)eiligen

£ubtDig$ XVI." (1793), f^liefelid) Hntijenien unter bem bebenMid)en ©tel

„Kraft unb S^nelle bes alten Peleus" (1797) — bas finb nur einige oon

feinen faft ^unbert 3um Ceil eine ftattlid)e Rei^e oon (Bebic^ten umfaffenben

Deröffentlid^ungen. (Er l^at im Stil bts Koran eine rl^etorifc^^lijrifc^e £el)rs

bi(^tung oerfagt („^allabat ober bas rote Bud|", 1774—1781) unb Diel*

leidet me^r Briefe gefd)rieben als irgenbein Privatmann [eit £eibni3. Hber

Bebeutung liat bo6) nur eins: bie Kraft unb S^nelle, bie einft bes (Brena=

öiers l)errlid^e Saiten „belebt".

IDie Bobmer ift (Bleim fajt ftets genötigt, [i(^ an irgenbein Dorbilb an3U=

lehnen, in irgenbeiner ITtanier 3U blä^kn ; ein Künftler o^ne Qanbf^rift, roie

ber belgifd^e Htalcr IDierfe, ber in jeber {(^reiben konnte. Hber ben guten

preujgifc^en Patrioten, ber fonft red)t unkriegerijc^ roar, ergriff einmal bie

Stimmung ber friebericianijd^en Kriege fo mädjtig, ba^ fie i^n in einen fin»

genben Solbaten toanbelte: „preußifi^e Kriegsliebcr in bzn 56lb3ügen 1756

unb 1757 gelungen t)on einem (Brenabier" (1758). Der tEon ift ausge3ei(^net

getroffen ; nationales unb perfönli(^es (Erlebnis fielen 3ufammen, fo ba^ ber

Stil bes Dolksliebes erreid)t roerben konnte; unb fo kam 3um crftenmal

etiüas 3uftanbe, roas tlationallieb l)eifeen burfte.

Hber Diel tiefer faßte (T^riftian ^rnalb Don Kleift (geb. 1715 in 3eblin

in Pommern, geft. 1759 in Si^cinkfurt an ber ®ber an ben in ber S(^lad)t

bei Kunersborf empfangenen lOunben) btn preufeifc^en ©eift. Hur barf man
biefen nid)t fo auffaffen, toie Derserrenber Qafe il)n barftellt — unb mz fce»

lenlos l)artnädiige Übung i^n ^in unb roieber aud^ leiber löirklic^ erfd^einen

liefe. Der preufeifd)e (Beift ift kein (Beift bes Krüdiftodis. Dann freili(^ u)äre

K. VO. Hamler (geb. 1725 in (Eolber^, 1748—1790 Profeffor ber fd|önen

£iteratur an ber Berliner Kabettenfd)ulc, geft. 1798 — „(Dben" 1767 ufu).

— Poetifc^e lOerke 1800—1801) fein red)ter Dertreter, ber aus bem Sd)ema

antiker Stropl)en ein (Ejer3ierreglement für bie eigenen Derfe mad)te unb
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als J}erau$geber toter Poeten iljnen bk Korrelit!)ett mit öem tTTafeftab nad)=

maß iDie öer £an5graf Don i)ef[en ben Solbaten bk oöpfe ; obtüo!)l ein fejter

Daterlän5ifd)er Sinn au^ biefem antiiiifierenben Unteroffißier nid)t abge*

ftritten roerben foll. Der preu6ifd)e (Beijt ift feein 6ei|t ber fid) in ber Sub»

orbination berau[(^t, fonfttüäre 3oI?. (Bottlicb XDiflamoD (geb. 3U Ittol)«

rungen 1736, 1767 Jnfpektor ber beutfd)en $d)ule in St. Petersburg, ge(t.

1777) fein S^^^ß^träger, ber So^n bes Pfarrers, beffen Küfter Berbers

Dater roar; in be3ug auf bie geiftige Bebeutung toar bas Der^ältnis aU

lerbings umgefee^rt! IDillamoo na{}m aus ber anafereontifd)en S^Wtim^»

mung in feünftlic^er IDeife ben Begriff bes „(Ent^ufiasmus" heraus, über*

3eugte \\6), ba^ bie Riten in foId)er Stimmung Dithyramben gebid)tet Ifathn

und fdjrieb bemßufotge in „freien reimlofen ITtetren oljne irgenbtoelc^e Re*

geln" pinbarifc^e Dit!}t}ramben (1763). (Er ^at einige Dorgänger — unb

in Schiller einen großen ttadifotger; aber als Spesialift für reimlofe Begei*

(terung rourbe ber fanfte pebant berü!)mt. Sd)abe nur, ba^ toeber fdne „(En*

komien'' nod) bie „Ditl)i)ramben", roeber bie „(Db^n" nod) bie „£ieber" ficf^

in^Itlid} über bie alte (Bratulationsbegeifterung ergeben, mag il)r Stoff

nun „Sriebricf) ber Sieger" fein ober ein fo erhabener roie „bie IDiebergene»

fung 31)^0 Huff. Karjferl. ITtaieftät unb bes ©rogfürften oon (Einimpfung ber

Blattern".

Hein, loenn mir Don bem preufeifc^en (Beift reben unb Don feinen bicä^teri-

fd)en Dertretern, bann muffen roir fd)on etroas ^öl)er greifen. Rn ben großen

König felbft muffen roir denken, ber ^xoax fein E}eer unb fein Sd)iciifal nur

in fran3öfif(^en Derfen befang, aber bo^ in ber berühmten S^rift ,,de la

litterature allemande" (1780) bei aller Unkenntnis unb Derliennung £ef=»

fings, Klopftodis unb bes alle n)üftl)eit S^akefpeares nod) überbietenben

„(Bö^ Don Berlid)ingen" bie Sel)nfud)t na^ einer großen beutf^en Poefie

bekennt. Dor allem ift bas 3U bebenken, roie toenig bas Sinnen bes (Großen

Königs felbft fid) auf (Ejer3ierpla^ unb Domänenkammer befdjränkte. (5e=

roiß roollte er sunädift ein ftarkes Preußen, unb mußte es roollen. Hber bies

follte nur bie Unterlage bilben für dn in allen IDiffenf^aften unb Künften

blül)enbes Zanb. Der Preußenkönig fd)müdite feinen ^of mit Poltaires

Hamen unb fein Sd|loß mit lOattcaus Bilbern, roie QIl)omafius fid) aus Pa*

triotismus an bk Stan3ofen l)alten mußte ; unb bas einfame Sansfouci toar

nur ein notgebrungener (Erfa^ für bas gefellige Rl^einsberg. Diefe Sel}n«

fu(^t, aus ber ftrengen, ja garten 5orm aus3ubred)en 3U künftlerifd)er Sülle
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ift für Un ec^t prcufetfdien (5cift bejcic^nenb. Kant fogar »errät i^n, tDcnn

er mit (Ent3üc&en Houfteau lieft; (E^eobor 5ontane befi^t i^n unb ni^t [ein

enger £e:^rer (Beorgc Ejefefiiel; klaffifd^e Sovm aber fanb er in C^rijtian

(Eroalb oon Kleifts großem Berufs*, (Befehle (i)ts« unb Did^tergcnoffen E)ein*

ri(^ Don Kleift.

Hur Don l}ier aus, glaube i^, ift bcr „männli(j^fte unfcrer Didjter'' 3U oer»

fte^en, roic man il)n genannt ^at, Diellei(^t nid)t ol)ne (Ernft ITtori^ Hrnbt

unre^t 3U tun. Seine „0be an bie preufeifdie Hrmee" (1757) ift getoig fein

fc^önftes (Bebid)t. „Jn einer fdjiöeren, rouditigen Rüftung", fagt Sauer fc^ön,

„tritt bie ©be auf, beren 3eilen ein^erfdjreiten roie bie bröl)nenben S(i)rittc

ber Bataillone, bie fie befin^t. Hber fic ift ber ntorgen'^r)mnus ber ermac^ens

btn beutfdjen Di(i)tung an bas erftarkenbe bcutfd)e E}eer ; es ift bie jungfräus

lic^e (Erftlingsgabe btx preufeifd^en Dic^terfd)ulc an Un großen König."

Dennod} ift Kleift nic^t forDol)l um biefer ©be toillen berühmt getoorben

als bur^ ben „5i^ül)ling". Die ©be fd)ließt mit ben prop^etifc^en IDorten:

3(^ jcTj 6t^, |tol3er $iinb, btn Meinen Raufen flieljn

Unb finb (E^r' ober tEob im rafenben (Bctümmel.

tüie bie ernfte Kriegsf(j^ilberung „(Eiffibes unb Packes" (1758) 3eigt au^
bie große ©be nur bie eine Seite, bie kriegerifdje, tapferentfc^loffene, l^ero»

if(^e. Daneben aber blül^t in bem tapferen Qer3en bas Derlangen na^ bem

5rieben ber Hatur. „löie roirb^s mi(^ bal^eim nad) ber Sonne frieren", fd^rieb

ber geroiß ed^tbeutf^e Hlbrec^t Dürer aus Jtalien. Hu^ Kleift friert nac^

ber Sonne ; beim Hnblidi einer gemalten n)interlanbf(f)aft fd)aubert er oor

5roft. So roar es il)m unter btn ©ffi3ieren kalt unb ein kur3er Hufent^alt

in 3ürid) 3U löerbe3rDe(fien — erfüllt il)n mit Ueib über bie große 3a^l ber

£eute öon (Benie unb (Bef(^macfe in ber Jileinen S(^rDei3erftabt. So roar aud)

fein großes 3bt)ll perfönlid) erlebt, mochte er auc^ no(^ gans altmobif(^ bie

nötige 3al)l oon (Bleid^niffen auf ber „Bilberjagb" fangen. Das Ders-

maß rupfte er aus einer Stropl^enform oon U3 heraus: ban fonberbaren

IJejameter mit Huftakt, ben (Erid^ Sd^mibt als „oerkappten Hlejanbriner"

be3eid)net l:\at unb ber fo in fi(^ fd^on ein Sijmbol bes Übergangs oon fran«

3öfierenber 3U antikificrenber poefie ift. Do(^ laffen fi(^ bie Derfe Kleifts

oft einfa^ als ^ejameter lefen:

Unb in bin Riefen bes tOaffers bie unabfefjborc $lää\t.

Das unmittelbare Dorbilb gaben C^mfons berühmte, oon Brockes über*
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\^W „3a^res3€iten" ; aber ber „5rü!)ling" Tta!)m Kleijt gan3 in Hnfprud^.

Hus 5er obiektioen Befd^reibung bes englif(f)en ITteifters tüirb eine fubjefetioe

Betrachtung, faft eine Ir)rifc^4^ntimentale Reife, roie jie in Ittifi^ung oon

Profa unb Poefie 3. (b. Jacobi mit oielem Beifall oerfagte. (Er |u^t \\ä) bas

$d)öne ber S^ütllingsnatur ansueignen. Den breite(ten Raum nimmt bie un«

belebte Itatur ein, mit feiner Si^ilberung aucf) ber HtmofpI)äre: „Die Sonn*

eilt hinter ben Sür^ang von baumtDoIIäI)nlid)em Dunft." Don gieren töer«

ben faft nur bie ttjpifc^en dl^rakterfiguren ber (Eierfage unb bes pi)r)fio»

logus ^erange3ogen : bie Bären, ber Pfau, bie Sdimetterlinge ; aber fie

iDerben anfd)auli(^ unb neu befd)rieben.

Kleift roar txn iDirklid}er Dicf|ter; auc^ ba^ bie diarakteriftifdie (Erfdjei»

nung tDedjfetnber poetifdjer S^i^t unb (Ebbe fid) bei il^m 3uerft beobad)ten

tä§t, fyxt man mit Red^t bafür geltenb gemalt. Hud) bei iljm roar ber (5e«

fc^madi nod) bis an bie moralifdje (5ren3e ^in unfid^er. IDenn ein bebräng*

ter $(^iffer oon 3roei mit i^m fal)renben lTläbd)en bie graufamere, aber me^r

geliebte — ins IDaffer roirft unb bafür gerettet löirb, niÄt ber Dieter i^m

Beifall 3U

:

Den, ber gcfjorjam ift, rocnn öie Dcrnunft gebeut,

?iat öer ©ctjorjam nie gereut . .

.

Daß ein Bruber, ber ben fdiroeroerrounbeten Bruber töttn mufete, um i^n

aus ber (Qual 3U erlöfen, bie £eid)c ni^t beraubt, roirb als befonberer (Ebel»

finn gefeiert, löibrige $inngebid)te (toie „auf f}ircin") l)at er roenigftens

nid|t brudien laffen. — Hud) ber Poet felbft mußte fi^ aus ber ITTobe ber

UTif^ung Don „Schnee mit Rofen" erft befreien. Hber biefem tapferen Sol*

bakn unb Iöerbeoffi3ier ber perfönlid)en £i:)rife gelang bod) am (Enbe (1757)

bas „6rablieb", kur3, fc^toer, gebrungen, inbioibuell — bas Beifpicl einer

glüdili^en Umroanblung bes £el)rgebid)ts in bie Bekenntnisbi(^tung I

(Benies entftel^n nid)t roie d|emifd)e ntifdjungen burd) Kombination Dor-

l)anbener $ubftan3en. Hber faft möchte man jagen: inbem bie Hrt Kleifts

mit bem IDefen f^alkxs 3ufammenfloö, roarb Klopftodi. Unb geroi^, ^xotx

bebeutenbc Did)ter roaren fd)on minbeftens nötig, um biefen einen 3U bil-

ben ; noc^ trafen toir keinen feit IDaltl^er unb löolfram, ber feine Dorgänger

fo roeit Ijinter fid) gelajfen Ijätte roie er.

Sriebrid^ (Bottlieb Klopftodi (geb. 3U dueblinburg 2. Juli 1724,

geft. 14. nTär3 1803) toar bas ältefte Kinb eines mit ac^t Söhnen unb neun

Cöc^tern gefegneten Daters, eines Rbookaten, ber in Derarmung geriet.
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Huf 5cr 5ürftenfd)ule Pforta (fett 1739) war er ein t)ortrefflt(f)er Schüler,

las baneben eifrig Bobmer, Breitinger unb unter i^rem (Einfluß UTilton unb

Mnbigte fi(^ in feiner Hbfd)iebsrebe (21. September 1745) als ben künftigen

beutfc^en UTilton an. (Er ging 3um Stubium ber tE^eoIogie nad) Jena. „J}ier

arbeitete er bie erftcn brei (Befänge bes nteffias in Profa aus, a)äl)lte bafür

aber in £eip3ig, rooI)in er im Juni 1746 gegangen roar, ben bis baf)in 3U

einem größeren (Bebic^t nod) niemals angcroanbten JJejameter." V}kx ge«

roann er in ben Bremer Beiträgern bic crften S^^eunbe : fie maren ja u)ie er

ntiltonianer, überroiegenb tüie er fromme Proteftanten ; aber bie ITTac^t fei*

ner Daterlänbsliebe fel)lte i^nen roie bie (Brogartiglieit feiner Huffaffung

üom Dii^terberuf. Jene brei erften (Befänge erfcE)ienen in bzn Bremer Bei»

trägen (1748) unb mai^ten einen (Einbruch, roie no(^ keine Did)tung feit bzn

(Tagen ber Reformation. Don Bobmer eingelaben ging ber Jüngling, beffen

poetif(^c Stimmung eine unerrüiberte £iebe 3U ber Coufine „Sannt}" er^ö^te,

na^ 3üri<^ (1750) — um, töie toir es fd)on er3ä^lten, buxdi feine natürlid)-

menf(^Iid)e J}altung, feine offenen Sinne, feine Ji^ßi^^it öon pofe bzn Gön-

ner aufs grünblid)fte 3U enttäuf(^en. Der Itlinifter Bernftorff veranlagte ben

König Snebrid) V. oon Dänemark, i{)n mit einem Did)terge^alt na^ Kopen«

^agen 3U laben — Dänemark tat 3um erftenmat, roas es an Sd)iller unb

Hebbel 3U feinem eignen Hu!)me roieberI)olen follte ! Seine (Battin tlTeta VdoU

ler, „dibli", roarb i{)m (1758) nad) üierjäl^riger (E^e entriffen. (Er lebte

nun gan3 feinen bid)terifd)en unb nationalpäbagogifdien Hbficf)ten, erft in

Kopen!)agen, bann feit 1770 in J)amburg, wo er 1791 3um 3roeitenmaI I)ei»

ratete. Sein Hufeisen als Deutfd)Ianbs berü^mtefter Dicf)ter rourbe burd^ bas

Huffteigen bes jungen (Boet^e nic^t geminbert. (Boetl^e, ber fc^on als Knabe

mit Begeifterung im „lUeffias" gelefen, ber Klopftock in einer frönen Ssene

bes „IDertf)er" ein Denkmal feiner Derel)rung gefegt ^atte, eröffnete felbft

i^re perfönlid)en Be3iel)ungen burd) einen oerelirungsDollen Brief, unb bei

^(Belegen^eit oon Klopftocks Befu(^ in (Boet^es Dater^aufe roarb ber Dieter

bzs „IDert^er" 3um erftenmal in einer Leitung mit ttamen genannt: „^err

Klopftock, ber £iebling Deutf(^s unb Huslänber tüie ^öi^fter Surften, ift am
Dienstag abenb l)ierfelbft angekommen, trat bei feinem J^^ßunbe unferem

E}errn Dr. (Boetl^e ah unb fe^te Donnerstag frü^ feine Reife na6) Karlsru^

roeiter fort" (1. Oktober 1774). S^^ai^^urt füllte fid^ gef(^mei(^elt, einen

5teunb Klopftocks in feinen UTauern 3U befifeen. Hls er am 14. nTär3 1803

f|arb, toarb „feine Begräbnisfeier bie el)rent)ollfte, bie einem beutfdjen Di(3^«
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ter jemals 3uteil gerooröen". Bel)öröen unb Bürger folgten bem Sarg. ITTiU*

tärifd)es (Ehrengeleit er[t Don reid)s(tänbifd)cn, bann oon bäni(d)en tEruppen

hxaäik unter (BlocJiengeläut ben Did)ter bes „ntejfias" 3U (Brabe, mäljrenb

man feine lieber fang unb aus feinem gciftlidjen (Epos oorlas.

Keine (EI}re toar ßuoiel, bie i^m 3uteil roarb. Unb bennodj löar er fd)on

lange üor ber Dollenbung bes „nteffios" (1748—1773) für Deutfcf)Ianb

keine lebenbige Xtlaä^t mcl)r. Seine „Barbiete", Derfud)e germanif(f)er Dra*

men („J}ermanns Sd)tad)t" 1769, „^ermann unb bie Surften" 1784) toaren

nur mit Deru)unberung, bie teils geiftreid)e, teils nur feltfame Spielerei ber

grammatifd)en (Befe^ beratenbcn „(5elet)rtenrepublik" (1774) roar mit Un*

besagen aufgenommen toorben. Die I)iftoritcf)e unb bauernbe Bebeutung

Klopftocfes liegt in feinem epifd)en plan unb feinen li}rifd)en Didjtungen

(Oben, erfte Sammlung 1771).

KlopftoÄ gehört 3U ben nid)t wenigen beutf^en Dichtern, bie ein entfi^ie«

benes lt)rifd)es Calent bem Dorurteil für „l)öl)ere (Battungen" 3um Opfer

brachten, roie Dor if)m (Dpi^ unb nad) i^m J}errDeg^. ITur toar bie li]rifcf)e Be«

gabung, bie er ein3ute^en l)atte, fooiel ftärker als bie i^re, bafe er au^ fo

no(^ ein toirklid) großer £i)rilier blieb. IDirlilid)e Stimmung ift i^m Be«

öingung ber Didjtung; perfönlid)e (Empfinbungen für bas Daterlanb, bie

5reunbe, bie £anbf(f)aft erfüllen Didjtungen roic bie an bie beutfd)e Sprad)e,

bie er 3ärtlid) geliebt ^at; ben ®ben3i)klus „IDingolf"; ben „3ürd)erfee".

tlod) aber roar il)m nid)t bie oolle unb freie (Erlebniskraft (Boetl)es gegeben;

gan3 aus fid) beroegten aud) i^n noc^ nur Religion unb Daterlanbsliebe.

Die toirklic^e IDelt blieb aud) il)m nod) burd) einen bid)tenSd)leieroer^ngt:

roenn er bzn Süric^er See ober Bernftorffs £anbgut Stintenburg fd)ilbern

roill, fe^en roir nii^t oiel meljr als in Sl^ntings £aribfd)aftsbilbern unb oiel

toeniger als in ijallers Hlpen. (Es ift be3ei(^nenb, roie arm an 6eften anä)

fein großes (Epos ift: bafe eine (Beftalt fic^ an einen 5els le^nt, ba^ eine E)anb

Palmen fdjmingt, ift faft bas Hugerfte, töas er Don Betoegung gibt ; Serben

aber meibet er grunbfä^lid). ITtan möd)te meinen, nid)t HTilton fei ber blinbe

Did|ter geroefen, fonbern Klopftodi, beffen £ieblingsfinn ber bes Ried)ens ift

:

Don Düften fprid)t er gern unb aud) bie bei il)m häufigen IDollien finb faft

nur buftige (Bebilbe — IDolken (lorots, md)t €l)omas ! S^ft burd)roeg seid)«

net er nur mit £id)tabtönungen : toie aus bem Dunkel bas £ic^t, bie Slonime,

ber Blife ^eroorbri^t, toirb er nid)t mübe mit innerem Hnteil unb fi}mbolifie*

renber S^eube 3U malen, o!)ne baß es i^m boc^ roie Rembranbt gelänge (Be*
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\talkn unb (B«fTd)ter fo 5U modellieren. Qö^ft be3et(^nen5 ift es avaii, 5a&

leine (Bleii^niffe entroeber großen allgemeinen Ilaturcrfcfieinungen angel)ö*

ren, toie öem Uteer, ober aber, gan3 unanf(^culid), bem Seelenleben. So

toenn er ben fed)[ten (Befang öes lTTef(ias mit einem jener künftli(f)en foge«

nannten „^omerifc^en" (BleicEjniffe eröffnet unb I)ierbei bie Stunben bes I)ar»

renben (Eloa^ mit benen bes jterbenben IDeifen oergleii^t. Selbft bie p^t)*'

fiognomik befc^ränkt (id) auf ben HusbrucJi ber ftärk[ten (Empfinbungen, unb

neben Crauer, 3ubel, Der3ir>eiflung begegnet nur ettoa bas „banlienbe £ä«

^eln". IDo er rec^t anfdjauli^ fein mö^te, gerät er nod) in bas S^mül«

ftige toic bei ber gefährlichen (ErrDäl)nung bes oon Brocfees nac^ tltarino be*

jungenen Kinbermorbes ; unb bie feierli(^«bejcf)eibene UTanier, oon fic^ felbft

nur in Umfc^reibungen 5U fprec^en, bringt eine S(^ilberung bes gealterten

Ejauptes in gefäl)rli(^e näl)c bes Komifd^en

:

Unb 6er geflotjencn Sonnen, bie id) jaf)e,

Sinb |o toenig bod) nid)t, unb auf bem Sdicitel

Blül|ct mir es tointerlidj fcf|on; audj ijt es

I)ier unb ba öbc . .

.

Hm licbften berocgt fic^ feine p^antafie im ttebel bes Ungcformten, als

(Ein roolftiger Viamii geatmeter lDeif|rau^sbüfte

5Io§ oon bem ^aupt bes Unfterblid[)en ntcber.

ITur gan3 feiten ift es ein tDirklid^es Bilb, bas il^n paÄt unb bas er er«

greift toie in bem rt)unberfcf)önen kleinen „Rofenbanb". Sonft aber ift es ettoas

gan3 anberes, toas il)n anregt unb roas er gibt. Hls ber erfte reine £r)riker

Deutfd)lanbs ift KlopftoÄ gan3 unb gar auf bie „Stimmung" geftellt. Die«

fer ©runbbegriff ber mobemen £i}rik begegnete uns ujo^l fc^n hd bem

Kirc^enlieb, bei Hngelus Silefius, Spee, (5rt)p^ius ; aber erft bei KlopftoÄ

mirb er 3um tEräger ber gefamten Dicf)tung. IDollen von i^n, etroas Tpzban*

tif^ Dielleid)t aber bafür beutlidj, befinieren, fo roürben toir etroa fagen:

Stimmung befte^t in einer er^ö^ten (Befü^lsoerbinbung 3rDif^en einer Per«

fönlicf|keit unb i^rer Umgebung — ber belebten toie ber unbelebten.

Um nun aber Klopftocks Stellung in ber (Enttoicklung unfercr neueren

Dicf)tung no^ genauer 3U bef^reiben, muffen roir nodi etiDas roeiter ge^en.

Hnlafe 5um Diäten gibt btn Poeten bts fieb3e]^nfen Ja^r^unberts ein äuge«

rer Huftrag ober roenigftens eine äußere (Belegenl^eit. Hnlaß 3um Diäten

gibt (5oet^e ein inneres (Erlebnis b. !). bie (Erregung einer ftarken Stimmung

bvixä) irgenbeinen Porgang. Stoifc^n btn beibcn Did^tertppen fte^t Klop=
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[tom, öer 5ie Stimmung f(f|on nid)t entbehren, fie aber erft feiten unmittelbar

öurc^ eine beftimmten Dorgang geroinnen fiann. (Htandimal ift es, loic

übrigens bei jeöem ziifkn Did)ter, natürlid) öer SöH ; fo hzi feinen £iebern

6er £iebesMage, beim Sürc^er See, bei 5en meiften politifd^en (Bebii^ten.)

Dielme^r mufe er in öen meiften Sollen öie Stimmung erft erstoingen — tote

5ie alten Poeten ; nur bafe fein (Bemüt bann toirklid} eine ed)te tiefe Stim«

mung erßeugt. So röar es immer beim Kirdjenlieb getoefen; bei Klopfto^

aber bringen au^ anbere Dorftellungen fold)e IDirfeung ^eroor. So 5ie 2^zz

5es tlobes : er poetifiert fi^ felbft ober bie 5r^unbe, inbem er fie tot benkt.

Dor allem aber ift il)m bie Hnbad)t dn pat^etifd)es Bebürfnis; er bid)tet,

um fic^ felbft bie IDonne ber J)ingabe an eine groge Stimmung auskoften 3U

laffen. Die Hatur fie^t er besf)alb — äl)nlid) roie (Eid)enborff — faft nur

in ber IlTonbbeleuc^tung ; bie £iebe fentimcntalifiert er roie nur irgenb IDer«

tl)er ober Siegroart es taten ; bas (Epos löft er in eine Stimmungsrei^c auf.

tlun ift aber nid)t an einen tTtrjftiker ober Romantiker 3U benken, bcm ber

patl)etif(^c UToment als fold)er (Blück unb 3iel ift. löir muffen Dielmel)r an

bas erinnern, roas toir über ben preußifdien (Deift fagten. Der fromme pro»

teftant Klopftock ift nid)t blofe in politifdier I)infi(^t ein £iberaler, ber ber

fran3öfifcf}en Reoolution, e^e fie 3um tEerrorismus überging, begeiftert l^ul«

bigte unb ftol3 toar, nie fd)meid)lerifcf)es Sürftenlob gefungen 3U l^aben. Hu(^

in religiöfer H}inficE)t bleibt er keinestoegs auf bem Stanbpunkt ber ®rt^-

bojcn ober pietiften. Sein Di(f)teribeal ift nid|t i}aller, fonbern E}ageborn:

„£ieber fingen roie J)agebom"
;
„empfinben roie ^ageborn" ift ein Schlag»

tDort in ben Oben bes 3ünglings. Die englifcf)e poefie ftel)t i^m als balb

3U crreid)enbes, 3um (Eeil fd)on erreid)tes Dorbilb oor Hugen : Pope, t)oung,

befonbers „Sokrates=Hbbifon" finb feine £ieblinge — keine Scf|U)ärmer!

Heben ben treueften Dere^rern unb Gefolgsmännern (ri)rifti gefällt il)m be-

fonbers (Bamaliel, beffen Hntli^ „!jeitere Dernunft" erfüllt. Rnäf Klopftock,

roie Kleift, roill bas i}ocf)gefül)l einer großen Stimmung mit einer f^affens»

freubigen (5efinnung Dereinigen: bie patl)etif(^e Stimmung foll i^m E)ö^'

punkt eines klar georbneten £ebens fein, ni^t, roie bei ben HTtjftikern, Hör»

mal3uftanb.

So kommt Klopftock 3U feiner Huffaffung bes Poetif^en. Keine IDort»

gruppe liebt er mel)r als „feftlicf), S^'^^^t Stunben ber IDei^e". „0 mk feft-

1x6) raufc^et ber ffaxn." HucE) für i^n ift bk Didjtung S^ftgabe, S^ft-

toei^e. Do^ bies ift ber grofee Umfcf)tr)ung, ba^ es fid) nun um ein geiftiges
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Seft ^anbelt, um eine (Bemütsfeier. „VOk erl)ebt ftd) bas Vftx^, roenn es bid^,

Unenblii^er, öenfet!"

(Erft je^t, glaube i(^, können roir gan3 Derjte!)en; was öic berü!)mtefte unb

meiftüberfe^te Di^tung ber Deutf(^en cor bem „Sauft" tüollte, unb it>as jie

ben Seitgenoffen gab. Dod) noc^ ift eine Dorbebingung mäft 3U übergeben:

ber Di(^ter bts „Derlorenen parabiefes".

Hls Jn^alt bes (Epos galt allen Seiten bie (Er3äl)lung oon mertoürbigen

Hbenteuern ober (Erlebniffen bebeutenber perfönlid)lieiten. Das naivt (Epos

legte alles (Beroidit auf bie Hbenteuer ; bas neuere, fentimentalifd) im Sinn

ber $^iller((^en 5ormel, auf bie Perfönli(f)lieit ; mel^r no(^ auf btn (Einbrudk,

bzn fie ^erüorbringt. So mu^te es beim (Epos üon (Bott unb (E^riftus als bcn

I}ö(^ften Perfönlid)keiten ankommen — gän3li(I) oergeffenb, ba^ bas (Epos

oon (E^riftus längft gefci)rieben toar, oiermal, in ben oier (Eoangclien. Der

„^elianb" ift noc^ ein (Epos oon (E^riftus ; 3o]^n Ittilton mad^te es Itjrifd).

(Er f(^uf bas Stimmungsepos, bem bie (Er3äl)lung nur Gelegenheit 3U li)ri=

fc^en Ittomenten gab ; roie er benn in ber Iprifd^en £anbfc^aftsf(^ilberung bas

I}öd^fte errei(^t. — 3^m folgt Klopftock, er aber gan3 £t}riker, eine (Beftalt

toie ITTiltons Satan 3U fcf)affen burc^aus unfähig. Die (Beftalten ber Bibel

kann er roeber feftl)arten nod^ umbilben ; erfunbenen Siöuren roie bem ped)»

f(^;tDar3en Sanatiker unb i}eu(^Ier pi)ilo ober bem fanften Benoni, aud^ ber

eblen Römerin portia muß er ben größten lEeil ber „HJanblung" geben. Denn

fein (5ebi(^t foll ein großes tDeiliefeftfpiel fein, ein beftänbiges S^^^^^ ^oU
tes, in beffen Höl^e bie (Beftalten fi(f) t)erflü(f)tigen.

fjkx liegt bie Sd|rDöd)e bzs „ITteffias" : bux6) 3rDan3ig lange (Befänge in

ber gefpannten Stimmung ber Hnbadjt 3U bleiben, ift toeber ber Dichter m-
ftanbe noc^ ber I)örer. Klopftotk meibet bas (Epifd^e loie (Ser^art Qaupt*

mann bas Dramatif(^e; Jubas, bie intereffantefte Siqnv ber lOeltgefd)ic^te,

oerflü^tigt fid^ in ein paar aufgeregte Stimmungen
;
gerabe roie KlopftoÄ

felbft in feinem kräftigen (urfprünglicf) 5^^^^^^^^ ^^^ ©rogen meinenben)

ffiebid^t „E)einri^ ber Dogler" ben einsigen realiftifd)en 3ug („Dann treten

toir mit l)ol)em Sd^ritt auf £eid)namen ba^er") 6leims 6renabierliebern

entnel^men mußte, fo roenig er fonft 3U entleihen pflegte, es fei benn im Hn*

fang oon tUilton felbft.

Qier liegt bie Stärke bes „Dteffias" : ein großartiger plan roar buri^ge«

fü^rt: eine feit faft 3tüei Ja^rtaufenben gekannte tEatfacf)enrei^e 3um (Er*

lebnis ber ®egenu)art 3U ma^en. Diefe Seit bürftete na(^ bem innern (Er*
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IcBnis : immer roieber müjfen roir bas IDort toicbcrl^len, öer IDcifung VOiU

l^clm $(^crers getreu, öafe man lieber ein bu^enbmal bas rid)tige IDort fe^en

foll, als einmal bafür ein unrid)tiges. Bei Broc^es, bei (Büntl)er, bei I)aller

trafen roir bies Derlangen; Klopjtpcii genügte il^m. (Es roar eine fortbau-

ernbe (Epip^anie, ein ununterbrochenes (£rfd)einen (Bottes, gerabe zhzn im

Sinne bes Spruches, ba^ (5ott ein (5ei(t fei. Die frommen Seitgenoffen fü^l«

ten fid) Hngefic^t 3U Hngefid)t mit (E^riftus, gerabe toeil i^nen bie Stimmung

©ermittelt roarb, nidjt bie (Er(d)einung, nid)t bie (5ejte.

Hber aud) bei i^nen mußte bies (Befühl ermatten. KlopftoÄs Poefie ift oon

fe^r geringer Beroeglidjiieit. Sd)on in metrifc^er Qinjid)t u^eife er nur feiten

burd^ Hlliteration, tEonmalerei, toirfefam abgebrod)ene Derfc befonbere IDir-

feungen 3U ersielen. (Er fuc^t 3U bifferensieren, inbem er gern rebenbe Paare

einfü!)rt ober Huf3äl)Iungen ber Urüäter, ber ^eibnifdien (Bötter; ber (Eon

bleibt bo^ überall ber ber gefteigerten Hnbad)t, unb ma(^t er fi^ oon i^m

getoaltfam los, roie in ben (El)orliebern öer „Barbietc", fo fagt Brenno ber

Qberbruibe leiber nid)t mit Unred)t : „tafet il)n ben für^terlic^en Klang un«

ferer £ieber l^ören." Seine Sinngebidjte finb bie eines nad)benklid)en unb

roa^en Beoba(^ters ber Dölker, Sprad)en, £iteraturen ; aber fie finb meift

gereimte Profa, roie in ben legten (Befangen bes „ITTeffias" nici)t gan3 feiten

metrifd) gebunbene Profa erf(f)eint.

Dielleic^t aber roar biefe Husbe^nung unb Hnfpannung bes Hnbad)tsftils

nötig. IDir fal)en : bem frommen unb boktrinären Bobmer töar auc^ Klop=

\tock nod) nicf)t toei^Doll genug. Später rourbe er es unb erftarrte in ber

Pofe b^s Sängers ber Itleffiabe. Hber bie IDürbe feiner J}altung, ber (Ernft

feines (Befü^ls, bie (Bröfee feines Unternel)mens t)aben bem Hnfe^en bes I)i(f)=

ters unenblic^ gebient. Selbft bei ^aller roar bie Poefie Ilebenroerk : l^ier

toar ein bebeutenber ITTann, ber gan3 nur Did^ter fein roollte. (Eine perfön«

lii^keit babei, gerDöl)nt in allen großen S^tigen unabljängig i^r Urteil ab-

3ugeben, roie in unferen (Lagen ber große Horiöeger Björnfon. Unb bei ber

Kraft unb (Enttd)loffenl)eit feiner Hnfprüdje, u)ie Björnfon, 3ugleid) ein 3artes

DicE)tergemüt, bas bie Se^nfu^t nad) (Bott in Hbbabona, bie Dollkommen^eit

ber (Beliebten in (Eibli in roenigftens feiner Seit genügenben (Beftalten 3U fi)ms

bolifieren roußte. Bei ber I)öd)ften Huffaffung b^s Did)terberufs ein ITtann,

ber bas Sd)littfd)ul)laufen pries unb btn H^einmein befang. Der eifrige Pa«

triot ift bod), roie fein König, „überbeutfd)", nid)t bloß toeil „gegen bas Hus«

lanb kein anberer gered)t roie er", ber £obrebner englif(^er Did)tung unb
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fran3ö|tfd)er (Befd^ic^tc, fonbcrn aud) roeil er 6er Hntikc ergeben bleibt, ben

öeut[d)en Heim faft mit Janatismus oerroirft unb oon anberen ITationen 3U

lernen ftets bereit roar. Dafe er bie antike ntpt^ologie burd) bic norbifcf^e

ab3ulöfcn ocrfudjte, blieb cigentlid} eine bloße Übung ber Terminologie, mit

foüiel (Eifer i^m einige unbebeutenbe IIad)folger, bie fogenannten „Barben",

büs nadimadikn: ber Hbookat Kretf(^mann (1738—1809) in 3ittau, ber

Jefuit Denis (1729—1800) in IDien. Aber roeöer bei bem Barben Rfiin«

gulp^ noä) bei Sineb bem Barben toar bie eigentlicf|e Schule Klopftocks 3U

finben; bie bilbete ber (Böttinger „J)ain".

Jmmer häufiger begegnen toir {efet ber (Er{d)einung, ba^ {unge £eute oon

bic^terifd)er Hnlage ober bod^ literarifd)em 3i^tere(fe fid) 3U gefc^lofjenen

ffiruppen oereinigert, um il^ren 3^€öI^Tt 3U bienen. Huf bie Bremer Beitra-

ger folgt 5er Qain, bann ber Kreis ber S^^cinkfurter (Belehrten Hn3eigen, bis

biefe Bemegung in ben ^tmn\zx unb Qeibelberger Romantikern gipfelte.

Diefe (Erfi^einung, bie fi^ 3. B. in S^^cinkreid} im 19. 3a^rl)unbert in oöl«

lig analoger lOeife roieber^olt, i(t ein Betöeis für ben Übcrgangsd^arakter

ber Periobe : bie 3ugenb toill t)or.

Klopftocfe roar bzx Sd^u^^eilige einer Hn3al)l oon jungen Did)tem, bie fi(^

in (Böttingen beim Stubium trafen, roie frül^er in ^alle (Bleim unb jeine

5reunbe fid^ getroffen l^atten. Der ITTittelpunkt oar ber am roenigften bid)-

terif^ Beanlagte, Qeiitrid^ (E^riftian Boie (geb. 3U ITTelborf 1744, in

!(Böttingen 1769; fpäter Sekretär unb bänifdjer Beamter; geft. 1806). Der

ttame i[t „Boje" aus3ufpre(^en. Hn i^n ((^lofjen fid) an (Bottfrie^ Huguft

Bürger (geb. 31. De3ember 1747 in ITtolmersiDenbe am f)av^, toie Boie unb

^ölti} unb UTiller Prebigerfol^n ; 1768 in (Böttingen, 1772 Hmtmann in

(Bellie^aufen, 1789 Profeffor in (Böttingen, geft. 8. Juli 1794), bei weitem

bas ftärk(te tEalent; bie Brüber (Braf (E^riftian unb 5riebri(^ £eopolb

Don Stolberg ((E^riftian geb. in Ijamburg 1748, 1772—1773 in ©öttin«

gen; bänijc^er (Berid)tsrat, geft. 1821 ; S^^t^^n^ £eopolb geb. in Bramftebt

1750, mit (E^riftian in (Böttingen; 1791 Regierungspräfibent in (Eutin; lebte

feit feinem Übertritt 3um Kat^oli3ismus 1800 in Rtünfter, geft. 1819 bei

0snabrüdi); £. Q. (E^r. i)öltr} (geb. 1748 3U Utarienfee bei J)annooer,

1769—1775 in 6öttingen
; geft. 1776 in J}annooer), 3o^. Rtartiii IlTiller

(geb. in Ulm 1750; 1770 in (Böttingen; Prebigcr, feit 1780 in Ulm; geft.

1814) unö 3o^. J)einri(^ Dog (geb. bei IDaren in Htedilenburg 20. S^"

bruar 1751 ; 1772inffiöttingen; 1778 Rektor in ©tternborf, 1782 in€utin;
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1802 in Jena, 1805 profeffor in i)etöclbcrg, ge|t. 29. HTärs 1826). (Es finb

öenn 6od) anöcre Hamen als öic, bk \\ä) um (Bellert ober (Bleim gruppieren.

IDas öen „!}ain" mit KIopftoÄ oerbinöet, ift cor allem öie nationale unb

et^i[(^e €enöen3. (Eine unmittelbare (Einroirliung 5er Poefie auf bas Dolk

fd^roebt il^nen allen oor ; unb il)re l)o^e Huffaffung ber Did)tung läfet fie bes*

^Ib eine ftrengc ITtoral forbern. KopjtoÄs eigene Huffaffung Derfdjiebt

jid^ bei i^nen : ber Betounbcrer f}ageborns ift nid)t fo asketifd^ toie biefe Der»

äd)ter IDiclanbs. Sein Derfud), antikes unb germanif(^es IDefen 3U Der«

einigen unb einem Deutf^lanb oorsuarbeiten, bas l)ellenifd)e Kultur mit

germanifd)er Heligiofität 3U einem ^öl^eren (Bansen in (Eins bilben follte, toirb

am treueften oon Dofe aufgenommen ; bie anbern laffen bas antike (Element

fallen, bas für KlopftoÄ bo6) ]o be3cid)nenb ift, roie ber fran3öfif(^=antikifies

renbe $r)nliretismus für IDielanb. — Rü6) feine Kunftanfd)auung rourbe

ni(^t fklaoifd^, übernommen. Klopftock roollte (Epiker fein; burd) btn „HTef*

fias" roar aber bie Sorberung bes (Epos oorerft erlebigt. lOenn Bürger unb

Stolberg Ballabcn bid)teten, ITtiller einen Roman fdjrieb, ge^t bies ni(f)t auf

epifcEje Hnregungen bes ITTeifters 3urüdi. Dagegen ift bie £i)rik bie I}aupt=

gattung bts Kreifes; aber au(f) l^ier löirkt ber Hnf(^lu& an bie einfachen

(Cöne bes Dolksliebes ftärker als ber an Klopftocks künftli^e unb nic^t

immer mufikalifc^e Htetra. 3l)re £ieber l)aben mit benen bes Htatt^ias

dlaubius, ber bem ^ain nal^e ftanb, meljr Dertoanbtf^aft als mit b^mn

Klopftodis. — Döllig ^errfcf)t ni^t einmal in religiöfer ^infid)t Überein=

ftimmung. Hud) ^ier ift 3erfpalten, toas Klopftodk vereinigt: bas rationa*

liftifd)e (Element in Dofe, bas pietiftifd|e in 5riebrid^ Stolberg, bas i^n bann

auf bem Umroeg über bie Berounberung bes Htittelalters — bie Utiller teilt

— 3um Katf)oli3ismus fü^rt — feinem langjährigen oertrauteften S^^unbe

Dofe 3un(Entfe^en,fo ba^ ein faft tragif(f)er Stoeikampf ber alternben HTänner

folgte, oon Dofe mit entfe^lii^er i}ärte gefül)rt ; (Boetl^e backte an ben furd)t*

baren Kampf 3tDifcE)en bem 6rafen Ugolino unb bem (Ersbif^of in Dan=

tcs „rjölle".

Sold)e (Begenfä^e roaren im Keim ^ier DorI)anben, toie unter btn Romanti«

kern 3U)ifd)en ben Brübern Sdjlegel. 3unä^ft aber füllen fie fid) als (Einheit unb

roirken in oolkstümli^er £t)rik 3ufammen. Der Begriff bes Dolksliebes toar

eben neu aufgetaud)t : in (Englanb, bem aud) für biefe Jugenb mafegebenben

£anbe, ^atte ber Bifd|of Percr) feine „Denkmäler alter Did)tung" („Reliques

of Ancient Poetry'' 1765) oeröffentli^t, unter benen fid) pra(^toolle Bei*

IHepcr, Citerotur* 25
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fpietc bcr fc^ottifc^en Bdlabenbiditung roic bie oiel nad)gca!)mte Ballabe

pom Kampf sroifc^cn Douglas unb Pcrcr) (Chevy Chase Bailad) bcfanben;

unb in Dcutf^Ianb ^atte I)erbcr, gerabe au^ auf bicfe Sammlung geftüfet,

feine ^i^eorie ber Dolksbii^tung cntroicfeelt.

Huf Bürger toirkt bies Dorbilb am ftärkften. tltit einer grogen E}eftigheit

ber (Empfinbung oerbanb er ein lebhaftes t!)eoretifd)cs 3ntereffe ; eine Der=

einigung, bie er roie mit Klopjtodi fo mit feinem fc^ärfften Richter, mit Sc^il*

ler, teilte. Bürger seigt au(^ fonft ftarke Al)nlid^lieit mit ben Homantikern ;

fo in feinem pi)ilifterl)a6, in feiner Unfäl)igkeit fid) in bas £eben 3U finben.

Seine £iebesf(^i(iifale rourben ti}pif(^ roie bie (Bünt^ers : bie unfelige £iebe

3U ber Sc^tüef^er feiner S^ci^t öi^ ^^ ^onn heiratete („tTTollt}")^ öi^ f(f|re&=

li(^e (Enttäuf(^ung bes Don Hot unb Deraroeiflung fc^on gebro(f)enen X(lan=

nes, als eine Berounbrerin feiner Did^tung, bas „Sd^roabenmäbc^en" (Elife

f)al^n, fid^ ihm angetragen l)atte unb feine britte (Battin geroorben toar.

Bürger, möci^te man fagen, toar eine burc^aus ballabifd^e tlatur : ange=

legt auf ftarke Bemcgung, bie Paufen 3rDif(^en btn J)ö^epunkten Dernad)laf*

figenb, national, doII fo3ialen (Empfinbens, aber au^ mit einer ausgefpro^en

oulgären Hber unb 5ur Stillofigkeit neigenb. (Ebenfo fe^r aus feinem tla=

turell heraus toie aus ber IEl)eorie roirb er 3um Ileufc^öpfer ber beutf(^en

Ballabe. Unb biefe boppelte I0ur3cl liefe i^m bo(^ no^ bie gan3e Unfic^er*

^eit, bie in ber Hufnal)me ber „burlesken Ballabe" beftanb, einer krampf*

^aft 3rDif(^en (Ernft unb parobie f(^rDankenben, burc^aus roiberrDärtigcn

Had^a^mung jener Bänkelfängerbollaben, bie felbft fc^on fi^ 3U ben zdikn

Dolksballaben oer^ielten rüie ber Hintertreppenroman 3U„lDert^ers reiben".

Hber er mochte, roie nac^ feinem bittern Ders Schiller, feinem (Benins ban»

^en, bafe er i^n aus bem Regelgefpinft befreite, in bas bie regelfeinblid^e

Dermeintli(^e Dolkspoefie gleid^ hinein geraten töar. ITun aber gelangen aus

ber (Energie feines Temperaments l^eraus bas £ieb com braoen ITTann

(1778), ber IDilbe 3äger (1778) unb vox allem bie „£enore" (1774). Sd|on

um i^rettoillen kann man bem raftlos 3uckenben (Benins ben „Raub ber

(Europa" unb bie „lOeiber oon IDeinsberg" r)er3ei^en; roä^renb feine £iebes«

gebi(^te, roie mir toenigftens f(^eint, für keine oon beiben Seiten oefentlid)

in Betraft kommen.

lOas xoax mit ber neuen Ballabenbid^tung getoonnen ?

(Erftens unb cor allem: 3ur (Eroberung ber roirklic^en IDelt roar ein unge«

l)euerer Schritt getan. Die moberne Derac^tung bes „Qiftorienbilbes" roirb
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Dielleidit anä) in öem cpi(d|«lr}rifd)cn Portrag eine „unreine .(Battung" |e^n

unö es für fel)r glei^gültig erMären, ob oon öer (Eat bes braoen ITTannes,

oon lUöros un5 Hojamunbe gelungen toirb ober nic^t. Hber roir bürfen bie

gereimte Hnekbote S^roabs ober Da^ns fo tocnig mit ber e^ten Ballabe

oerroe^feln toie ein beliebiges parabebilb mit bes Delasques „(Eroberung

Don Breba". Die Ballabe ift oollbered^tigt, roenn fie einen eigenen $tim*

mungsgefyilt mit fic^ fül)rt. (Es gibt nun einmal Stimmungen, bie ber ein-

fame £t)riker nid^t erlebt : bie einer tojenben Sc^la^t, eines roilben Kamp-

fes mit ben (Elementen, einer furchtbaren Derantroortung. 3n gemiffen ^iftori«

f(^en ober ti}pi(d)en Dorgöngen liegen fie eingef(^loffen, aus i^nen ^at ber

Ballobenbic^ter fie ^raussu^olen. Unö fo mirb bm6) bie Ballabe ber IDelt

ber Di^tung sroeierlei erobert : eine Sülle merkroürbiger (Beftalten unb (Er^

lebniffe, unb eine Sülle bebeutenber Stimmungen. 3e nad)bem, ob bas Jn«

tereffe bes Di(^ters \\6) me^r auf bie eine ober bie anbere Seite legt, er^al«

izn voll bie im ftrengercn Sinn ^iftorifc^e, inbioibuolifierenbe Ballabe, bie bie

(Ein3igkeit bes UToments ^eraus3uarbeiten fu^t (Ul)lanb, Jontane) ober bie

ti}pif(^e, bie ben fi)mbolifc^en 5<in betont ((Boet^e, Schiller). Bei btn ftärfe«

ften Ballabenbi^tern aber fällt beibes ßufammen : fo bei Stra(^rDiö, bei pia-

ten, bei ben fc^önften Ballaben au^ U^lanbs — in ber „£enore".

Das 3rDeite ift bas (Befc^enfe ber neuen (Battung, an ber fid^ bas epif(^e

(Talent fdjulen konnte : ber Blidi für bas IDefentlic^e, ber biefer „u)eitfd^rDei-

figen (Epo^e" fo Döllig fel)lt, ift für bie e^te Ballabe £ebensbebingung. Die

£t)riker lernen ^ier beutlic^r fel)en, ^ören, formen, als es Klopftodk oer«

moci}te; bie (Epiker \\6) in bie Situation einfühlen, ftatt mit btn Säbel« unb

Hnekbotenbi^tem ber alten Schule alles auf bie Pointe 3U3ufpi^en.

Das britte ift bie Hici)tung auf i}anblung. (Ein HTinimum oon Qanblung

genügt ber Stimmungsballabe (Boetl^es : bem „S^fc^^i^" ; ein Riefenmaß oon

f}anblung bröngt bie S^ickfalsballabe piatens in einen UToment 3ufam«

men : „Der pilgrim oor St. Juft" ; aber ein rDirkli(^es (5efd)e^en in knappem

roirkfamem Umrife ift allemal unentbe^rlid^. IDir fe^en ben S^^^^ finken,

btn König ben Bed)er ^rabfd^leubern, b^n Kaifer fein fjaupt ber Schere bie«

ten — unb biefe (Befte bleibt unoergefelic^. So l^ai Bürger alle Kunft einer

felbft Übertreibenben £autmalerei unb Derste^nik an bie S(^ilberung bts

(Eotenritts, ber Bootfa^rt burc^ bzn angefdjrDollenen Strom, ber Jagb ge«

fe^t; unb ba^ es immer Bemegungen ooll ^ftigfter Hktioität finb, betoeift

eben, roie mx fc^on ousfprac^n, fein echtes Ballabentemperament.

25*
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Diertens : allc3eit ^at bte Balkbe gern auc^ 5cr allgemeinen 3eitftrömung

geöient; roas iDtr „Ztnbm^" 3U nennen pflegen. So fjatte £utl)er 5as £ieb

oon ben nieberlönbifdien IlTärtt)rern im Dienft feiner Sa^t gef^rieben, unb

bie ^iftorifd^e Bdlabe bes Dreißigjälirigen Krieges oerleugnet haum je eine

fc^arfe 5i^ontri(^tung. 5ür eine unmittelbar fid) ausfpred^enbe (Eenbensbi^«

tung toar bie Seit no^ ni^t reif, mie gerabe bie oon IEi}rannenblut triefen»

ben Strophen Us (5rafen Stolberg beroiefen. Die Stimmung eines politifd^en

£iberalismus, bie im Bürgertum langfam crtoadite unb in £iscotD, Rabener,

£ef(ing in norbbeut(cf)lanb, in Sonnenfels in Öfterreid} Dorkämpfer fanb,

konnte fic^ oiel beffcr in Ballabenform ausfpred|en : ber Braoe ITTann ober

ber IDilbe 3äger fd^loffen bie HToral fo in bie Qanblung ein, toie man bas

längft oon ber Scibel ^er geroö^nt roar.

Dies alles bebeutete bie Heubegrünbung ber Ballabc — für jene 3eit ber

£t)rik |o toid^tig roie l^unbert 3a^r jpäter für eine (Epo(^e ber Profa bie Heu«

begrünbung bes CEjfat)s. Unb barüber toollen toir ni(^t oergeffen, ba^ min*

beftens bie „£enore" gleich ein tlTeifterroerk mar, bas bur^ Überfe^ungen

bis na^ bem fpröben (Englanb oorbrang.

Hm nä(^[ten ftel^t Dofe bem Did)ter ber „£enore". Den ftarken bürger»

liefen, ja betont pfebeiif(^en 3ug l^aben beibe gemein; beibeaud^bieRid)tung

auf tEätigkeit unbBeioegung. Hber toenn fie |i(^ bei bem unglücklid)en Bürger

3erfplitterte unb i^m für feine Berufstätigkeit keine Sammlung übrig lie^ftoar

Dofe eine ungemein praktifd^ unb tüchtig angelegte Itatur, mit einer präd)«

tigen S^^^u, ber S(f)mefter Boies, liödi\t glücklid^ oerl^eiratet, tltittelpunkt

eines mufter^aften 5cimilienlebens. Jjeine ^at btn Begrünber ber beutf(^en

Ballab^ mit Hnfpielung auf [einen tlamen ben erften großen Bürger unferer

£iteratur genannt; aber Doß ift ber erfle, bei bem man gan3 unb gar bie

Htmofpl^äre bes beut|(^en Bürger^aufes einatmet — auc^ mit bemjenigen

ntafe oon p^iliftröfität, bas 3U i^rer (Gemütlichkeit gel^ört. (Eben bieje Begriffe

^at er in feinen beiben !)ejametrifc^en „(Epen'' ober ZW^^^t ^^^ f/^uife**

(1795) unb bem „Sieb3igtten Geburtstag" (1781) unb einem Sc^toarm

kleinerer, biefe umgebenben 3bt)llen bis 3U 'einer geroiffen l^eroifc^en (Bröfee

gefteigert. tDenn bie toeid)ere, fentimentale 5orm ber beutfd^en .(Bemütlic^-

keit in lUatt^ias (Elaubius i^ren Klaffiker gefunben ^at, fo bie lautere, rüdi*

fic^tslofere in Doß. (Er gel^ört überhaupt 3U ben £euten, bie (nac^ Huer»

bad)s ^übfi^em Husbruck) f(^toar3 auf roeiß 3U fc^reien oerfte^en ; feine po»

litifd^en IEenben3gebicf|te gegen Hbel unb Kird)e finb grob unb plump unb
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jeigen nur öurd) 5cn, mcift rec^t ungcfcf|i(^tcn, Refrain i^rc ^iftorif(^e Stet««

tung 3tDifd)en öem politifc^en £ie5 öer S^^^nsofen unb feiner (Einbeutfdjung

öur^ öen öeut[d)en S^^nsofen (El)ami|fo. Übrigens ^aben jie roo^l gerabe

burc^ i^ren polternben (Eon geroirkt. Dofe, toie es fc^eint, ^at Dor3ugsrDeife

öa3U beigetragen, ber bis ba!)in neutralen Stanbesbeseidjnung „Junker"

i^ren ge!)ä[|igen Beigef^mack 3U geben unb ^at oiellei^t aud|^ bie tDirfefame

Sormel „Junker unb Pfaffen" populär gemad)t. Dofe ift keine buri^gebil*

bett Did)ternatur ; er plumpft 3U laut mit feiner gan3en berben per|önlid)keit

in feine Derfe l)inein unb toenn Sdiiller in feiner — ungered^t garten —

-

Re3enfion oon Bürgers (Bebi^ten biefem öorroarf, ba^ er H)egen HTangets

an Dur(^arbeitung bes eigenen IDefens feinen Stoff nidjt genügenb 3U ibea*

lifieren oermöge, gilt bas aud) für Dofe. Hber benno(i) tut es tool^l, na^

fooiel abftrakten „Sängern" unb „Sel)ern" eine l}öcf)tt konkrete perfönlicE)*

keit 3U fe^en unb 3U ^ören. Der felbftbetoufete Bauernfo^n Ijai and) feit lan««

ger Seit als erfter roirklidie Dialektgebicf)te geroagt — nii^t roie Simon Vaäi

unb 3a^lreid)e Spätere als kuriofe (Einlage, fonbern als gleid^bered)tigte

Seitenftücke ber l)oc^beutfd)en Jbpllen. Den gelehrten klaffifdjen Philologen

mag bie gried)it^e Dialektbid)tung mit i^rer Sonberung ber (Dattungen er«

mutigt l^ahtn — ber Jbijlle ftanb bie HTunbart 3U, aber es roar bocf) ein

glücklicher Sd)ritt, ber auf 3ol)ann Peter l)ebel oorbereitete.

Die Klopftockif^e Bereinigung Don Deutfcf)tum unb Hntike l^at nun au^
D06* berülimtefte (Eat geseitigt : feine l}omerüberfe^ung (0bt}ffee3uertt 1781 ;

mit ber Jlias in umgearbeiteter Sorm 1793).

n)ir roiffen alle, ba^ es eine Dollkommene Überfefeung aud) foroeit nic^t

ift, toic eine folrf)e überljaupt benkbar ift; ba^ Schlegels S^akefpeare ober

XD. i}erfe' mittelalterlid^e Dichtungen ein gan3 anberes Stilgefül)l 3eigen als

bie IDiebergabe bes Rektors 3U (Eutin, ber 3uerft nod) „©büffee", „Sifüfos"

unb (3U £id)tenbergs roi^gem (Entfe^en) „f)äbä" 3U f^reiben imftanbe roar.

IDir töiffen, ba^ er aus Römers !)armonifc^en perioben fd)tDergefügte Ktjklo*

penmauern bilbete unb ba^ feine (Epitheta all3U oft nur na^ bem IDortfinn,

ni^t nad) ber poetif^en Bebeutung bemn J}omers entfpred)en. Hber roir w\\*

fen auc^, ba^ roir es bem langen Jägern ScJjulmeifter mit bem fc^arfen pro*

fil Der^anken, roenn nirgenbs in ber IDelt bas größte ber Dolksepen fo Dolks*

tümlid) getoorben ift roie in Deutfc^lanb. lOenn Sd)iller Qektors Hbfd^ieb

ober (5oet^ bie Hc^illeis bläßten konnte, fo fanben fie ein Publikum, bas fie

Derftanb. Unb loenn (Boet^ „^ermann unb Dorot^a'* 6cn beiben p^ilolo»
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gen 5^. Äug. XDoIf unb J. Q. Pofe gerotömet i^t, fo meinte er n{d)t bloß beit

Did^ter ber „£uife'', [onöern a\x6) ben UTann, öer in Deutfd)Ian6 bas l^eroifc^e

ntafe eingebürgert ^at.

ntit Qöltt) kommen töir 3U bem teerten S^ügel bts JJains. Klopfto&s

Sd^üler ijt cnä) er in 6en langen Hnrufungsgebic^ten an Utiller, an bie

P^antafie; unb ba bleibt er im Hbfirakten roie bcr UTeifter. Don Doffens

berber Realijtife bleibt er a\x6) jonft entfernt

:

stillen (Erittes, Do|, toanbclt inbes bcin S^eunb
Durd) (Bcfilbc bcr Ru^, Iauj(f|ct bcr Hac^tigall

Unb bcr Stimme bcs Icijcn

lUonbbcfc^immcrtcn XDicfenborns,

Singt bcn buftcnben ^ain, toeldjcn bas ntorgcnrot

Überflimmert mit (Bolb, ober bcn S^^ü^Ii^Gsitrau^,

Der am Bujen bcs mäbdjcns,

lUilbgcrötet oom Hbenb, bebt.

Hber bie(e Derfe Beigen boö) f^on, toas er mit allen Dichtern bes J}ains

\)ox Klopftocfe, gecoi^ einem oiel größeren ffienius, üoraus fyxt (Es \\i bas*

felbe, roas bie poetifc^en Schöpfungen ber jüngeren Romantik bauer^fter

ma(i)t als bie ber älteren: bie Hnfc^auung. Seine |(^öne, töenn au^ 3U

lange, (Elegie auf einen Dorfkir^f)of ift gefättigt üon Iijrifc^ gelö(ter Hn«

jc^auung

:

5IittcrgoIb unb rote Bänber raufc^cn

Don bcn fd)U)ar3en Kreusen . .

.

(D bie guten Kinbcr! Sic bur(i|{)üpftcH

Oft bcn (Barten, floditcn

Sic^ oon jungen (Bänjeblumcn Kronen,

Krausten iljrc ^aarc.

tDie bes tDilben HIejanber (Elegie bringt biefe lieblid^e:©enrebilbcr in einen

ernften Sujammenl^ang unb iCDirklidikeitftattnebeli^afterHlIgemein^eiten.—

Voäf aucf) Qöltt} glückt bas Beffe nur erft im £anbf(^aftsbilb. IDenn er er«

5ä^tt, oerfällt er in btn allgemeinen Ballabenftil, unb es tut weif, b^n fanf«

ten lieben kranken Did)ter in ber „Ballabe'' oon tEöffel unb Kät^e btn plat«

ten Pfaffenfpott nad^al^men 3U fe^en, ber bei Dofe bod^ 3U bem gansen löcfen

gei^ört. 0ber er toirb umgekehrt 3U roeicE^: man mug nur feinen „Hrmcn
IDill^lm" mit feines „IDallfal^rt naä} Keülaar" (in ber f}ölti}s (5ebid)t

nai^klingt) Dergleidjen, um 3U erkennen, toie übermäßig Klopftodis S^üler
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jt(^ üOTt bem rem Stimmungsmäfeigen fejfcin lieg. So teilt er öenn audj mit

jenem 6ic Dorliebe für bk ^obesoorftellung als roirkfamen Stimmungsreis
t

ebenfo öie Bil6er öes aus bem IDolkenfilber ^roorglänsenben ITtonbes. Hn
toeic^er Klangfd)ön^eit aber ift i^m Dor Qölberlin kein neuerer beutjd^erDid^«

ter 3U Dergleid)en.

Hls einen beiDufeteren Qölti} könnte man S^^^^^^^i^^ HTattl)iffon (geb.

1761 bei tlTagbeburg; Beamter, 1809 geabelt, geft. 1831 in löörli^) be«

seltnen, ber gleidifalls bie £anbfc^aftsmalerei unb bie Klangfd)ön^eit

pflegte, clegifi^e Cönc beoorsugte unb gern feine Hnfi(i)ten jtjmbolifierenb

mit Ruinen, (Brabreliefs, £ei^enft€inen |d)mü(fete; Don Sd^iller fo t)iel 3U üiel

gelobt, toie er Bürger 3U l}art tabelt, aber bod) ein rDirlilid)er Dirtuos bes

IDo^llauts. Befreunbet unb bi^terifcf} oerroanbt roar i^m ber kräftigere

Johann (Baubens Don SalissSerois (geb. 1762 3U UTalans in (Brau*

bünbten, (Dffisier in fran3öjifd|en Dienften, geft. 1834), ber ujo^lauc^ bie

Poefie bts (Brabs beoorsugt („Das 6rab ift tief unb ftille, unb fc^auber^aft

fein Ranb"), aber baneben bod) aud) l^eitere tEöne finbet unb cor allem bie

tDirklid)e tlatur in feine Di^tung nimmt, nid}t bie opernl^afte, befeorierte

ntatt^iffons. Hud) 3o^onn ITTartin Ufteri (geb. 1763 in 3ürid), geft.

1827), ber neben J^^en im Sd^toeiser Dialekt bas £ieb „S^ßut eud) bes

£ebens" fang, gel)ört in biefe (Bruppe. Dagegen wxvb bie berbe ITTanier oon

Do^ bur^ 5i^i^^i^- ^^Q' Sd)mibt oon lDerneu(^en (geb. bei potsbam

1769, 1795 Prebiger in rDerneud)en, geft. 1838) erneuert („(Bebid)te" 1797),

bzn (Boet^e in ben „HTufen unb (Brasien in ber IlTark" l)erb oerfpottet,

(Elieobor Storm fpäter liebeöoll oerteibigt Ifat, toäl^renb H. XD. Sd^tegel

in ber tTTeifterparobie „IDettgefang breier Poeten" il^n neben Do^ unb Ittat*

tl)itfon am allerfd)limmften abfal|ren lie^. IDirklid) ke^rt bei i^m bas ältefte

Jormelgut ber Hnakreontiker r>erfd)limmert roieber, roenn er „auf bes Ra*

Jens bunkelgrünem piüfd)" fi^t; aber bie naioe (Begenftänblid^keit feiner

IDiefen= unb Stallfreube l^at bod^ etroas Derfö^nlid^es.

näl)er bei f)öltt) fte^t ITtiller, ein Did|ter fangbarer oolkstümlid|er £ieber

(„IDas frag id) öiel nad) (Belb unb (But"), roie er berühmt, roeiler bieelegifdje

ntonbf^einftimmung unter ber IDirkung oon (Boet^es „IDert^er" 3U einem

gansen Roman ausbel^nte, ber btn löertl)er überioert^erte : ber Klofterge-

fc^idjte „Siegroart" (1776), bie „ins Polnifd)e, stoeimal ins 5i-*an3öfifd)e,

ins Ungarifd)e, Dänifc^e, Qollänbifd|e, 3talienifd)e überfefet" würbe unb bie

no^ IDill)elm oon ^umbolbt nid)t ol|ne 3ntereffe las.
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Heben bem f^am \ttl}i felbftänbig, i^m aber mannigfach Dertoanbl, ber

originelle J)einr. IDil^elm Don (5er|tcnberg (geb. 1737 in Conbern,

lebte in Kopen^gen, (Eutin, Hltona; geft. 1823), ein üiel um^ergetriebener

Iltann oI)ne (BIüÄ unb Stern, ©ffisier, Beamter, Dichter unb Kritiker. Sein

„(5ebi(^t eines Sfealben" (1766) „^at bas freiließ 3tDcifel^afte Derbienft, bie

aItnorbi[(^e Utrjt^ologie in bie beutfc^e £iteratur eingeführt 3U I)aben". ffirö»

ßer ift bas Derbienft, ba^ er nac^brüdilit^er als ein anberer auf Sf)afeefpeare

^inmies (in ben „Briefen über UTerktoürbigkeiten ber £iteratur", ben foge«

nannten Sc^Iesn)igf(i|en £iteraturbriefcn). Don feiner Kunft ift freiließ in

bem Stimmungsbrama „Ugolino" (1768) roenig 3U merlien. darlple gab

IToDelliften, bie rühren rooltten, ben Hat : „bringt ein Kinb um" ; (5erften=

berg läßt bur^ lange Hkte ßmei Kinber Jüngers fterben, unb btn Dater

ba3U. Hber fein „bi3arres tEalent" !^at boc^ bie graufame (Betoalt bes f}un=

gers anf(^auli^ gu ma^en getougt toie kein Diditer oor bem Horroeger

Knut Qamfun; unb als ein3iger Dramatiker ber S^ule Klopftocks nimmt

er keine unroi^tige Stellung ein.

Diel unbebeutenber ift ein anberer Had)bar bes Qains, £eopolb 5^^- ®. 0.

ffiötkingk (geb. 1748 in 6rüningen bei J)alberftabt, S'^ßiiTib (Bleims, ftieg

als Beamter 3U ^o^en IDürben auf unb tourbe 1789 geabelt; geft. 1828).

Seine „£ieber gtoeier £iebenben" (1777), roirkli^ aus £iebesgebici)ten an

feine fpöterc (Battin ertoa^fen, 3eic^nen fid) bur^ eine geioiffe berbe ^er3=

li(^keit unb einen frif(^en Jjumor aus
; fo toenn ^txoa ein Branb gef^ilbert

tüirb:

Die (Erommcl ging, bie (5Ioc6c 6Iong,

/ Der tDäd|ter jtic^ ins Rof|r,

Aus icber tEür unb 5enjtcr fprong

(Ein bloßes ^emb lieroor.

Seine Spe3ialität fanb er in ben CEpifteln ((Bebi^te 1780—1782), bie ben

(Dellertfc^en Briefton in flüffige Derfe umfefeen. Hllerbings mifd^t fic^ and^

leicht mit bem beabficJ^tigten Qumor ber unfreiroillige :

3^t ersogen unter (Brofen,

^üllt in rDeid)e Seibc m\d\,

Könnt' auf roei^cn $laumtn f^Iafcn . .

.

Htan l^tte freili^ für fol^e Dinge bamals nur bann ein fc^arfes ®^r,

toenn bie Polemik es waä) mad)te ; in bem J}ora3 nad^gebilbeten Derfe „CEr

To^nt HTöcenen mit HTaronen" ^atte toä^renb bes Kampfes mit ben S^mei»
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3ern S^önaic^ öcn Doppeljinn bes Rcimmortcs (HTaro Beiname bes Dergtl,

ntarone (Ebelkaftanie) fofort aufgejto^en ! (Ebenforoenig fe^It ber feierlicf)«

p^ilijtröfen (Epod)e ber unfreirDilIige f}umor ber J)anblungen: als (Dödiingfe

in Hicolais £anb^aus tDoI)ntc, glaubte man ben „Sänger Hantc^ens" be»

fonbers 3U e^ren, inbem man ein Bab — mit £orbeer3U)eigen ^ei3te. Die

(Emblematik lebte augenfi^einlid) immer nod) unb ber E)err (Del), ©berfi*

nan3rat jollte als pi)önij aus bem !)ei6en Babe fteigen . . . (Dö^ingli ftei-

gerte feinen Huf unb (Einfluß, inbem er ben .6öttinger IHujenalmanat^ (1776

bis 1778) als So^^tf^fe^^Ö ^^s von Boie ^rausgegebenen erjc^einen lie^, twas

3ur tTebenbu!)lerf^aft, bann 3ur Dereinigung mit Dofe füi^rtc. Diefe Hlma»
na(^e unb 3eitfd)riften, vok fie aud) von Jacobi C,3ris'\* Dierteljalirs-

fd^rift für 5rauen3immer 1774—1776), Bürger, £id)tenberg unb 5or(ter

(„(Böttingifc^es tTtaga3in" 1780) unb anbzxn l^erausgegeben rourben, Hbbil*

ber ber literarifc^cn (5emeinfd)aften, tourben ein immer roiditigeres ITTittel

ber IDerbung unb ber ©rganifation
; fie 3ogen ben intereffierten £efer ^eran,

löas freiließ o^ne einige Begünftigung bes ftrebfamen Dilettanten nic^t mög^

ti^ ift, unb bereiteten auf grofe gebac^te Unternel)mungen roie bie $d)ilters

unb ber Romantiker vor. Gegenüber ber (Einförmigkeit ber ITToralif^en IDo»

^enfd)riften, in benen in oielen Rollen bocf| immer nur ber Herausgeber

fprad}, hzbtnki il)re mel)r bemokratifc^e Buntheit einen 5ortfd)ritt. Unb
aud) bas ift 3U bead)ten, ba^ bie ITottoenbigkeit, ben Stoff für bas Publi»

kum gefd)idit unb toirkfam an3uorbnen, bie Herausgeber 3U ber ai(^t leidsten

S]ed)nik gef^madiDoller Sammlungen er3og. Jn bemfelben Sinn, aber tDe=

ber fo gefd)idit nod) fo erfolgreid), arbeiteten bie 3a^lreid|en Hntl^ologien,

bie jefet ntobe rourben. (Eine (Befd^ii^te ber beutf^en Hnt^ologien gerabe

auc^ unter bem äft^etifc^en unb literar^iftorifd)en 6efid^tspunkt müßte ein

ebenfo bankensioertes toie anregenbes Unternel)men fein. IDie be3ei^nenb

für ben 3eitgef(^maÄ finb nid)t allein bie änberungen, bie fic^ 3.B.ITTatt^iffon

in feiner „£i)rif(^en Hntl)ologie" (1803—1807) refpektlos genug fogar an

(5ebi^ten ©oet^es unb Si^illers geftattete! 3n Schillers „Spa3iergang''

loar bem romantifd)en (Elegiker „ru^t i^r oere^rtes (Bebein" äugen*

f^einlid) nid)t tüeil)eDoll genug, er fefete „ru^t i^r gel)eiligter Staub"

!

Hn fi^ hzbtukt bie Hnt^ologie natürli^ ein Durd^bringen tjerfc^iebener

Richtungen, einen geroiffen Husgleic^ ber Sd^ulen, unb bamit bie (Entmidi»

lung eines Durdjfc^nittsgef^madks. Der Ifat immer feine (Befahren — roie

iDir f^on an jenen Änberungen ber Hnt^logien erfe^en — aber bennocb gc=



394 Der IDcg au (Boctljc. 1700—1750

ll'öxt er 3U ben Dorbebingungen einer großen £tteratur. IDi^tiger freiließ

roar bie Husbilbung ber Did)ter, unb l^ier konnte ein ^armonifc^er Husglei^

nur fegensrei^ roirfeen. Qageborns 3beal bes ^armontfd) ausgebilbeten

Utenfdien; Klopftocfes ber ^armonifd^ ausgebilbeten ttation; f)allers tEiefe

unb bie5ormgerDanbt!)eit ber Hnakreontifecr ; Claubius* unb!)öltr)s üolkstüm»

lid^er tEon unb Doffens Hneignung bes J}omer — alles bas roar nötige Der*

bereitung. Itic^t minber bie neuen Sormen : bie Ballabe, bas (5efellfd)afts»

lieb, bas neue Drama, bas neue Sinngebic^t. 5ür teffing, für (Beetee, für

Schiller roar nidE)ts üon all bent oerloren.

Huf bie Sä^iglieit 3U erleben fe^en roir alle Sinne gerichtet : auf bie Kunft,

roirkli^e Dorgänge fo aufsunel^men, ba^ von i^rem $timmungsge!)alt au^
ni^ts oerloren ginge. Um biefe Kraft 3U gewinnen, roirb 3um erftenmal roie»

ber in Klopftodk ein bebeutenber (Benins gan3 unb gar Didjter — nii^t oor

allem (Belehrter xok E}aller, IDeltmann roie J}ageborn. Hber nod) immer lag

eine $d)eibetDanb 3rDi[(^en ber IDirklid)keit unb ber DicEjterfeele, aus tEra=

bition, Dorurteil, jeelifdier $d)ücf)ternl)eit gebilbet. Drei neue ITTä^te mu6=

Un ber Befreiung bes beutfd^en Dicl)ters oorarbeiten, ein Brite, ein 5^^-"'

3ofe, ein Deutjcf^er. Sl^akefpeare eröffnete btn Blicfi in bie gan3e unenbli^e

Sülle ber inneren IDelt unb er3og in £effing btn (Ex^klftx 3ur Cl^arakters

3ei(^nung. Houffeau erkannte bie Hatur als einen „Suftanb ber Seele" unb

fanb in JJerber ben Derkünber ber Haturpoefie. lOinckelmann loanbelte bie

büdiermäßige Dere^rung bes Hltertums in lebenbige Hnfc^auung, unb lDie=

lanb fud)te als Didjter bas (Bleid)e 3U erreid^en roie er als Sorfc^er. £effing

jd)uf bas neue Drama, Qerber bie Dorbebingungen für bas neue £ieb, lDie=

lanb btn neuen Roman. Hlle brei erfüllten bie beutfdje profa mit neuen

Kräften : £ei(ing mit ungeahnter (Beu)anb]^eit unb Stärke, Qerber mit einem

gan3 neuen Sd^roung, IDielanb mit noä) ni^t bagemefener Hnmut. Sux

fl5oetl)e, für Schiller xöar nidjts oon allebem oerloren.
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Un[er Kanon pflegt fe^s „Klaffiker" auf3U3äI^Icn, bk mix in 5rei paare

3U orönen pflegen : Klopftock unb tefjing, J)er6cr un5 IDielanb, (5oet^

unb Sdjiller. (Es ijt eine HustoaE^f, bie i^r gutes Recfjt fyit, obmol^I man
fjalUx unb ^tan Paul mit me!)r Red)t a(s I)erb€r ^ineinnel)men könnte,

benn ber grofee Hnreger ift feein ITIeifter ber 5orm. 5ür ben J)ö^epunfet un«

jerer Di(f)tung |inb jene fed)s Itamcn aber geroi^ bie u)id)tig(ten. ttur — Der»

ftel)t man unter „KIaj(ikern" fold)e Did)ter, beren allgemein anerkannte üor«

bilbli(f)e Bebeutung il)nen eine bauernbe (Einujirliung auf bie IDeiterent»

Wicklung ber £iteratur ficE|ert, fo bleiben nur brci übrig : £ef(ing, (Boet^,

$d)iller. £ejfing gel)ört unmittelbar 3U ben beiben (Bröfeten ; ber tote f}elb

mar in i^rem Bunbe roie ein £ebenber, unb feine Dramen oor allem erl^alten

i^n nod) l)eute in feinen IDerken fo lebenbig, toie er es als perfönlid)keit

faft nod) mel)r als (Boet^e für bie Deutfd)en ift. IDielanb unb Qerber unb

Klopfto(fe aber finb längft ^iftorifd) geroorben.

IDieberum eine anbere (Gruppierung brängt \\6) unferer Betrad)tung auf

:

KlopftoÄs lüirkung auf 6oetl)e ift bereits eine mittelbare, £effing, E)erber,

IDielanb ^aben unmittelbar auf iljn getoirkt. Der tote £effing war eben

lebenbiger als ber lebenbe KlopftoÄ, ber mit fo großer Jntenfität feine un»

ge^uere IDirkung üerbraudjt l)atte; feine $d[}üler roaren Bürger unb Dofe

unb f)ölti} — (boetl^ ber $(f)üler £effings, IDiclanbs unb oor allem i}erbers.

Unb fo finb es biefe brei, bie als bie lefete Stufe bes IDeges 3U (Boet^e eine

befonbere U)ürbigung forbern.

Sragen loir 3uerft, was il)nen gemein fei, fo muffen toir anä) l)ier mit

ben fremben (Einflüffcn beginnen. IDie IDinckelmann aud^ auf £effing unb

Ijerber, fo l^at $l)akefpeare auc^ auf f)erber unb IDielanb, Rouffeau aud) auf

IDielanb geroirkt, toenngleic^ biefe (Einflüffe nid)t im gleiten Itta^ probuk»

tio rourben roie bie Dorl^in errDäl)nten. ITeuerbings l)at man einen toeiteren

fremben Hnreger faft als gleid}bered)tigt neben S^akefpeare unbRouffeau gc»

[teilt: ben englifd^en p^ilofopl)en S^aftesburi} (1670—1713). Seine (Ein»

IDirkung auf Schiller, burd) Profeffor Hbel auf ber Karlsfd)ule Dermittelt,

tDar anerkannt; nun ^at befonbers IDal3el fie no(^ Diel roeiter ausbel)nen

unb ftarker Dertiefen roollen. 3^ für meinen tEeil glaube, ba^ bie Schule

ber p^ilofop^ifd)en £iteraturgefd)id)te ben (Einflufe ber p:^ilofop^ie auf bie

£iteratur, bie fid) boc^ gan3 übertDiegenb nad^ eignen inneren UotrDenbig=
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feetten entroiÄclt, überf cE)äfet ; unb ba^ |o insbejonbcre aud| oiel birekt auf

S^aftesburi} 3urücfigcfü!)rt wxxb, toobet er nur bcr frül^c propI}etif(f|e Hu$=

brück einer Stimmung voax, bie eintreten mufete. löenn „^armonifi^e Hu$=

bilbung b^s 3nbir)ibuums, aufs Ajt^etifd^e gegrünbet, fein 3^^ctl loirb", fo

^at bies Renaiffanceibeal fcf)on in ber gansen franßöfifc^en Kultur Derroirk*

lic^ung gefud)t unb, menn aud) nod^ fo fern, allen Dere^rem ber „politifc^en

Poefie", allen roeltmönnifc^en Hufklärem : löeife, tOemicke, (E^omafius vov*

gef^roebt. Hber aud) ber englifd|e gentleman ift ein pon au^en na(^ innen

erßogener „S^önguter" (toie bie 5ormel ber Seltenen lautet) ober roill es

bod^ fein. (Bemife voax $l}aftesburt) für Berber unb IDielanb ber Propl)et ber

Ztlfxt Don ber „äft^tifd)en Sittlichkeit" unb et^ifcf)en Scl)önl)eit; aber es uxir

eine innere ITottDenbigkeit, bie fie 3U biefer £el)re führte. Das „Schöne''

als ein roeltfrembes, künftlid)es (Element, bas „(Bute" als ein kunftfrembes,

geoffenbartes t»aren 3U lange üoneinanber geflol)en; bie 5ormel piatens

unb Qerroegl^s : „bas Sd)öne nur muß immer ^eilig bleiben" konnte bei ber all*

gemeinen Berührung ber (Begenfä^e gar nid)t ausbleiben. E}ageborn ift oon

feiner Seite auf beni IDeg bal)in fo gut toie ber fromme i)aller

:

(Bcrcdjtcjtcs (5cjc^ ! ba^ Kraft fidj 3tcr oermätjle,

3n einem j^önen Ceib wofini eine j^önrc Seele.

Rnd} bie ^b^^ 00m Künftler als Si^öpfer barf man nid)t bem Huslanb

ollein 3ufd)reiben. IDie fie fd)on in bem griec^ifc^en IDort „Poet" lag, fo ift

ber Renaiffance ber Künftler ein ITTann, ber i^n überlebenbe lüerke fdjafft.

So lange freiließ in Deutf^lanb überhaupt ber Begriff ber Probuktioitöt

krank tüar ober f^lummerte, marb er aud) bei btn Dichtern nid)t betont; aber

als man für bie Kraft S^akefpeares ober Utiltons, 6eftalten 3U bilben, mit

3. (E. Schlegel unb ben S(^rr)ei3ern Derftänbnis geroann, mußte fic^ bie Dor*

ftellung ^erausbilben, beren <5ef^id)te IDal3el unb fein Si^üler 3onas 5tän-

kel an ber bes promet^eusfpmbols feinfinnig entwickelt Ijabzn.

Vox allem aber muß id) meine Hnfdjauung no(^ einmal betonen, ba^ ber

Did}ter 00m Did)ter mel)r lernt als pom p^ilofop^en — auc^ ber fpekulie»

renbe beutf^e Dichter ! Huc^ S(^iller felbft ! Unb nirgenbs fe^e ic^ bei i^nen

neben ben lebenbigen (Erfc^einungen S^akefpeares unb Rouffeaus bie S^f«
tesburt}s. Hic^t einmal Kant unb S^te, beren (Beftalt boc^ fe^r lebenbig por

benHugen berKlaffiker unb Romantiker ftanb,^aben fo unmittelbar gewirkt

rpie bie beiben großen Schöpferinnen aller Kunftiperke : bie 3nbipibualität

bes Künftlers — unb bie por^anbene Kunft. VO^nn piaton, Spino3a, Sc^o^
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penl^auer, ITic^f^ ftark auf Dichtung cinroirlien konnten, fo töaren |ie ehtn

[elbft Kün[tler, aud\ öer ftarre „DTatf^ematiker" $ptno3a, öer öen Begriff

öer 3rDerfimä6igen $d)önffeit rDiffentlid) in fein tDeltmoöell einführte ; unb

and} fie Bra(i)ten nur fertige Keime 3ur Reife. Denn bas ift freiließ tid)tig,

unb mufe ftarfe betont toerben : rein naioe 3nftinktmenfc^en finb unfere Klaf«

fifeer gan3 geroi^ nic^t. IDie für tDolfram unb Dante roar es für fie ein

Bebürfnis, fi(^ eine eigene tDeltanfdiauung 3U erfcf)affen.

Dies nun ift bas 3rDeite, roas i^nen gemein ift. Das erfte ift ein mächtiges,

roilliges £ernen gerabe aud^ Dom Huslanb ; neben S^kefpeare unb Rouf»

feau ^t bie gan3e englifd)e unb fran3öfif(^e Di^tung auf fie eingeroirfet —
auf IDietanb fo ftark, ba^ bas böfe „Ht^enäum" über il^n auf Hntrag ber

I)erren deroantes, Sroift, Pope ufn>. Konkurs oer^ängen roollte. Da3U

kommt bie mit oollftem €ifer angetretene (Erbfd)aft ber Hntike für alle, bie

ber biblifd)en Did)tung toenigftens für Jjerber. Huf biefen ^t aud) bieDolks»

poefie aller £änber ftark eingeroirkt, auf £effing ein menig bie ältere beutfd)e.

Unb bei i^nen allen getDa!)ren roir ein ausgcbe^tes Stubium ber (C^eoreti*

ker aller Kulturoölker.

Hber gerabe aus biefem Hnftrömen bes £ernftoffes ergab fid)- für fie bas

Bebürfnis nad) einer perfönlid)en IOeltanf(^auung. ITody J}aller unb

Klopftodi roollten einfad} auf bem Boben ber ^riftli(^en ober d)riftli^*ger»

manif^en lDeltanfd)auung fte^n bleiben, roic ö5ottf^eb auf bem ber euro«

päifd)en Hufklärung ; E}erber, IDielanb, £effing roie nac^ i^nen ffioetl^e, Sd^il*

ler, 3ean Paul, bie Romantiker fud)en eine perfönli^e IDeltanf^auung.

ITTan ertoäge, t»as büs VOoxi bebeutet. 3unäd^ft ift es rein künftlerifc^

3U nehmen: Hnfd^auung b. ^. lebenbiges finnlic^es (Erfaffen ber tDelt b. ^.

ber (Befamt^eit ber (Erfd|einungen. „(Ein IDeltgarten ^atte fi^ aufgetan'V

f^reibt (Boet^e von bem Botanifc^en (Barten in Palermo. (Es galt i^n mit

frif^en Sinnen freubig 3U bur^toanbern. 3n bem IDort allein liegt bie Hn»

erkennung ber beiben Dinge, bie au(^ Klopftock no^ fehlten : ber toirklici^en

(Erfi^einungsroelt, unb ber Sinne.

Der p^ilofop^ fud|t bie lOelt oon innen !)er 3U oerfte^en, aus einem i^r

inneroo^nenben Prin3ip, Krieg, Kraft, IDille, IDille 3ur tlta^t. Der Künft*

ler fud)t fie in ein überfid|tlid}, \a künftlerifd)er georbnetes (Ban3esr)onau6en

^er 3U orbnen. tDas er brauet, ift ein Koorbinatenne^ 3um (Ein3ei^nen.

Die IDeltanfd)auung bts Künftlers toirb burd) bie großen Hntit^efen be*

ftimmt, auf benen feine unberou^te, aber inbioibuell nottoenbige (Einteilung
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bcrul^t. £cffing, bzt Kritiker, bringt jdiliefelid) alles auf ben (Begenfafe

,,kün(tli^" unb ,,natürli^" ; i)erber, ber ^i[toriker, auf ben bamit keines*

töegs 3U Derroe^felnben „urjprünglid^" unb „abgeleitet" ; tDielanb, ber Pft}-

i^olog, auf ben oon „injtinktio" unb „üernunftgemäfe". IDobei jeber Partei

nimmt für bie eine Seite, bie bes natürlichen, Urfprünglid^en — Dernunft-

gemäßen. Denn fie finb perfönlidjkeiten.

Hber i^re IDeltanfc^auungen finb nid)t blofe in ber Hrt ber Bearbeitung

Derf^ieben, (onbern au(^ in i^rem 3nl)alt. tDielanb, bem bas präbikat ber

„Klugheit" unter allen beutfc^en Dichtern am meiften 3ukommen mag —

-

benn (Brillparser toar bereits 3U klug — umfafet bie „töelt" in bem Sinne,

in bem roir oon IDeltmannern \pxt6)tn: rocjentlic^ finb es bie Charaktere

ber gebilbeten unb porne^men ©efellf^aft, bie er kennt. (Eine neue HOelt

für bie beutfc^e £iteratur, in ber er nur ctma ben Qersog Hnton Ulrich 3um

Dorgänger ^tte — roas für einen Dorgänger ! Die Hatur bleibt bei tDie*

lanb im toefentlid^n — unb auf bas lDefentlirf)e muffen roir uns ^ier burd^*

toeg bef(^ränken — bie alte ©pernroelt mit i^ren feften Kuliffen fjain unb

Ijö^le, (Barten unb Straße, Saal unb Jjütte. — fjerber roieber ^at niemals

ntenfc^en gekannt; aber er ift ber große Kenner berDölker unbberIEi)pen,ber

^iftorifd^en cor allem, aucf) ber fo3ialen. (Ebenfo liai er 3U ber konkreten

Itatur kein Der^ältnis ; aber ein tief inneres 3U ben großen Itaturmä^ten

unb tlaturerfd^einungen, Utorgenröte unb Sternennac^t, ITteer unb IDüfte.

(Er gel)ört 3U benen, für bie Hllgemeinbegriffe, uns nur bloße Hilfsmittel,

leben unb fi(^tbar finb. (Ein großer Jurift, rief ber große 3urift So^m in

feiner Straßburger Rektorrebe, muß bas römifc^e (Erbrecf)t fe^en; ein gro=

ßer (Deograp^, ^abe iäf einmal gelefen, muß ein gan3es Zanb vox Hugen

!^aben. i}erber fal^ bie Qebräer, bas biblifd^e Seitalter — er fa^ als ber

erfte bas Dolk. — £effing, tro^ allem toas feine Kritiker unb unter biefen

Kritikern in einem unroilligen Hugenblick ber bebeutenbfte unter i^nen

meinte : er felbft — £effing, ben toir mit (Boet^e für einen Dichter galten

neben bem Si^riftfteller IDielanb unb bem Prebiger r)erber, ift 3U)ifd)en bei«

bzn auf bem tDege 3ur großen Di^tung, toeil er roeber bloße tEt)pen gibt,

toie ber Ittenf^enkenner IDielanb, nod) Hllgemeinbegriffe, toie ber !(Be*

fc^ic^tskenner Qerber, fonbern ftjmbolifcfje (Eijpen, in benen bas Jnbioibuelle

fid^ anfc^aulid^ 3um Hllgemeinen erroeitert. IDas bebeuten Hgat^on ober

Hriftipp neben Cell^im, bem preußifd^en ®ffi3ier; ©boarbo, bem tugenb»

haften Republikaner ; bem ^^empeU^rrn, bem {ungen Ritter^ £effings HTen^
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fd}eTtDorrat ift oicl größer als öer trgcnbcines Didjters oor (5oet^e. 6ctDiö,

nod^ mc^r als bk betten großen £cjcr rOielanb unb l}crber feennt er bie IDelt

aus Büd)ern ; aber er kennt fie. Dagegen fte^t er 3U ber ITatur roeber roie

IDielanb in bem Derl)ält:nis bes ausroälilenben unb koftümierenben £iebl)aa

bers, noc^ toie E}erber in bem ibes über alles (Exn^dm ^intoegbliÄenben Hn«

beters. (Er I)at 3U il)r gar Rein Der^ältnis unb ber berü^tigte Husruf mag

i^m 3ugetraut roerben : „Hd) toenn bas 5rül)ia^r bo6) einmal rot erfc^iene
!"

IDie Soutane ift er ausgefprod)enfter „ITTenfdjenmenfc^'' tu 5er 5orfd)ung roie

in ber Did)tung wk im £eben. IDielanb braud^t (Befelligkeit unb Stille auf

bem £anb. J)erber aber kann kaum me^r als ein ober sroei ITtenfi^en auf

einmal vertragen — es jei benn er Ifübe fie in ber Kiri^c als db^mtinbe,

ober in ber l^iftorie als Ilation Dor fid^.

Unb toeil für alle brei eine eigene IDeltanf^auung inneres Bebürfnis ift,

fo aud) ein eigener Stil. Hur Klopftodi befaß bas fdjon ganj; ?ialkx, Qage-

born l}aittn es fd)on bem Sd)ein na6], aber bodj o^ne ba^ i^r Stil gan3

perfönlid) geroefen roäre. Hber ieber Sa^, ben l}erber f^reibt, ift münb*

lid^, laut unb lebljaft, ooll inneren Hnteils, tDerbenb — ift Prebigt. Jeber

Sai^ ober Ders, ben IDielanb fd)reibt, fd)tDebt 3rDifd|en münbli^er unb fdjrift«

lid)er Rebe, ift ru^ig, oertraulid), überlegen unb Überlegenheit oorausfe^nb
— ift gefellige Profa, 3eber Sai^, btn £effing fi^reibt, ift auf (Begenrebe ein-

gerid)tete Rebe, laut unb lebljaft, ooll inneren Hnteils — unb bes^alb oer»

ftanb J}erber il}n fo gut im gan3en roie fd)led)t im ein3elnen — aufforbernb,

barlegenb — ift Drama. Das Srcige3eid)en unb bas Husrufungs3ci(^en f)er=

bers, bas Kolon £effings (beffen Bebeutfamkeit D. 5^- Strauß in einem rei^

3enben Huffä^d^en l^roor^ob), bas Komma IDielanbs finb Stjmptome : mit

ber IDud}t bes gan3en Sa^s roill ber Prebiger treffen, ber Dialogift einen

Sai^ kunftooll auf bie ^ö^e ber (Erwartung fül)ren unb roieber abfinken laf=

fen, ber ITTann oon IDelt gefällig i^n in bequeme Portionen 3erlegen. Hie*

mals Ratten £effings Klarl)eit ober IDielanbs .(Brajie einen Sa^ geftaltet

roie biefen aus ber „piaftik"

:

„£aokoon, ber RTann, ber priefter, ber Königsfo^n, bei einem 0pfer, oor

bem oerfammleten Dolke, toar er naÄt ? ftanb er unbekleibet ba, als i^n bie

Sd)langen anfielen?"

Unbenkbar bem Sc^ioung Qerbers, ber (Energie £effings eine periobe mie

biefe aus bem „Hgatl^n"

:

„£angfamer ober fi^neller maäit er bem BetDußtfein eines unausfprei^»
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liefen Dergnügens pia^, tt)el(f)cs bic natürlidje 5oIge jenes e{iftatifd)en Hn»

(d^auens \\t, unb wovon (toic einige Rbtpkn uns cerfic^ert ^aben) feeine an«

bere Hrt oon Dergnügen ober rDoIluft uns einen befferen Begriff geben feann,

als ber unreine unb büftere S^ein einer Pec^fadfeel oon ber Klarheit bes

unfeörperlidien Zxä^is, worin (i^rer lUeinung na(^) bie ©cifter als in i^rem

(Elemente leben."

Unmöglich für IDielanbs läffige 3ronie ober i}erbcrs erregtes Pathos ein

Sal^ roie biefer aus ber „(Ersie^ng h^s tltenfc^engefd)Ie(^ts"

:

,,Darauf ^wz^tz bie menf(^li(f)e CErsie^ung ah : unb bie göttliche reid)te

bai)in nic^t?"

!)erber rebet Don ber Hansel; IDielanb lie|l; in ber.(5efellfc^aft oor; Cef»

fing [priest mit einem (Begenüber. Qerber oerfeünbet, IDielanb plaubert, Cef»

fing begrünbet. Unb fo i(t if)re gan3c Stellung oerfd)ieben. Das IDeimarer

Denfemal 3eigt Qerber im roallenben Prebigermantel, IDielanb im (5efell=

fd)aftsfeleib mit leid)t erl)obener fjanb ; teffing aber fi^t in J}amburg bereit,

{eben Hugenblicfe auf3ufpringen.

3n ber Huffelärung, beren erften (Ein3ug toir f^on begrüßten, rourseln alle

brei. £effing ift ein Huffelärer oon Hnfang an, menn fi^ au(f} ber S^^eunb

tticolais 3U bem Dichter bes „Xiailfan" erft 3U entn^icfieln Ijaik ; IDielanb ift

es im eigentlichen Sdjulfinn, nad)bem er einmal eine pietiftifd)e Jugenb über»

rounben l)at; Qerber l^at mannigfad)c S^roanfeungen, ftel)t in ber BüÄebur«

ger Seit ^em Pietismus nal)e, ift aber in feinem Derl)ältnis 3ur Kirche, 3um

Dolfe, 3ur (5ef^id)te immer ein Parteigänger jener großen geiftigen Beroe*

gung geblieben: (Segner jebes Konfeffions3U)angs; Dere^rer ber Dolfesoer«

nunft ; Deräd)ter bzs Iltittelalters.

Die „Huffelärung" l)atte fic^ im IDanbel ber Seiten 3U jener bebeutenben

(Erfdjeinung umgeftaltet, bie roir bie „Popularp^ilofopl)ie" nennen. Sie gip*

feit in bem (Theologen £effing, bem (Et^ifeer IDielanb unb bem Äftl)etifeer

S(^iller
; fie 3ä^lt in i^rer lUitte einen ber tiefften Pfi)d^ologen Deutfd)lanbs

unb ber IDelt, £i^tenberg ; ben legten religiöfen Reformator eines gansen,

bamals noc^ national ftreng gefonberten Stammes, ITTenbelsfo^n, unb einige

ber beften beutfc^en Profaifeer toie (Baroe, Hbbt, Cngel. ((Ein Ilaturforfc^er

fagte mir einmal, (5oet^es Deutfc^ feomme i^m gan3 oeraltet oor, aber

(Engel lefe er nod) mit bemfelben Dergnügen toie einen guten mobernen

Hutor.) Hber man beliebt fie nur nadf bem engen unb eigenfinnigen ITico*

lai 3U beurteilen — ber toie fc^on bemerfet red^t tüchtige Hnfänge l^ai !
—
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unö oergigt gana, öa& aud) 5ie (Begncr bcr Hufklärung, öcr tiefe fjamann,

6er besaubernbe Zavattv, öer liebensroürbige Claubius Poputarp!jilofop!)en

finb, nur cbcnpopularpliilofop^en auf d)riftli(^m, nicf|t auf aufklärerifc^cm

Beben ; unb ba^ |ie alle brei buxä) bie eigentümli^e gei(tige unb literarijd^c

(Entroickelung ber 6eg€nfette auci| geiftig unb literartfd) erft möglid) rourben.

Hllein bas gilt aud^ von XDielanb unb £e(fing — unb Ejerber, bei bem

man aber Qamannals gleid} mäd|ttgen Jciktor b€r(EntrDidiIung^in3ure(^nen

mu^. Unb es lag in E}erbers IDefen begrünbet unb Ifat in feinem £eben

unb IDirken fic^ immer roieber »erraten, ba^ er oon Beginn an unter sroei

grofte cntgegengefe^te, aber bod^ einer IDur3el entfpro|fene Betoegungen

geriet. Denn fjamann, ber HTiiftiker, unb Kant, ber p^ilofop^ ber Huf«

klärungs3eit, gel^ören 3ufammen roie Sr^ntkc unb tE^omafius : ber rDtber«

fprudy gegen bie „Kird)e" fe^t fic alle in Berocgung. (Es ift, mit einem

IDort, ber Kampf um bas perfönlicfje (Erlebnis aus bem religiöfen auf bas

intelektuelle (btbkt übertragen ; unb baß man bies inbiüibuelle (Erlebnis un»

terfc^ä^t l^at, mad^t gegen bie Hufklärer ^ut fo ungere(f)t loie |ie es meift

gegen bie S^ommen roaren.

Die Hufklärung ift, toie jebe große Beroegung, oon E)aus aus Sac^e

bes J)er3ens unb nid)t bes Kopfes, fo intcllektualittif(^ fie \\ä) aud) gebärbet.

£eibni3 roar ein kül)ler Kopf; aber felbft i^n beftimmten 3U feinen polt-

tifdien unb religiöfen Unternehmungen £iebe 3um Stieben unb 3U btn Uten-

i(^en. Dann füllte fid) jener aktioe Begriff ber „Bilbung" immer mel^r

mit toarmem I}er3ensblut : man roill toirklid) bas Dolk, bie nTenfd)^it

„bilben'', gu ^ö^erer lTtenf(^lid)keit cmporfül^ren. (Es ift bas eroige Der»

bienft ber fran3öfifd)en (En3t)klopäbiften, biefen Sdjritt üon ber Bilbung bes

(Einseinen 3ur Dolkser3iel}ung, 3ur ITIiffion unb IDelteroberung getan 3U

^aben ; unb andf fie mad)te ber (Beift ber (Eroberung ftark, roie bie ITTänner

ber (Gegenreformation. (Es roäre ni(^t bloß ein Spiel mit IDorten, toenn

man bie fran3öfifd)e Hufklärung als eine (Gegenreformation gegen bie 6egen»

reformation be3eid)nen roürbe : Doltaire gegen Boffuet. (Eine glänsenbe ®r=

ganifation, eine fd}rankenlofe Siegesgeroiß^eit, gan3 getoiß aud) kein ge*

ringes Hlaß oon Unbebenklic^keit im Kampfe I)i€r roie bort. Die f}er3ens=

gute Diberots unb ^olbad)s ift bekannt ; aber bei Doltaire felbft follte man
über allen S^^^^^ ö^s (El)arakters, (Eitelkeit, Qerrf(^fu(^t, f}abfud)t, Un^'

n)al)rl)aftigkeit nid)t jene Husbrüc^e einer unausrottbaren irrenfd)enliebe

oergeffen : roie ber ftol3e lUann, ber Calas gerettet unb bie £eibeigenen oon

merjer, Citeratur* 26
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St. Clauöc befreit ^at, bem Befreier Curgot mit (Eränen im Huge 5ie E)an5

küßte.

Diefe (5üte rourbe 5Ut et^if^en E}auptforberung bei einem DTann, ber

loa^renb feines gan3en [d^toeren £ebens um bie eigene I}er3ensgüte kämpfte,

toie er in allem an fid^ litt. 3^0^ 3ocques Rouffeau (geb. in (5enf

1712, geft. 1778 in (Ermenonoille, rDal)rfc^einli(f) burc^ eigene J)anb — Dor=

trag über bzn Sortfd^ritt ber Kultur 1750 — „Die neue J}eloi[e" 1760 —
ber (Ersie^ungsroman „(Emil" 1762 — „Bekenntni|fe", eine Hutobiograp^ie,

1781, 1788) litt an einer krankl)aften Se^nfudit na^ (Erlöfung von ben

inneren ffiegenfä^en : eine gans auf IDirkung angelegte Hatur, aber men=

fc^enf^eu ; ber geborene (Er3iel)er, aber S^inb aller Kultur, ein Rl)etor, ber

bie (Einfa^l)eit prebigt. tDie ^ol(toi fa^ er (Erlöfung nur in bem einfa^en,

Tto(^ ungeteilten Ittenf^en unb oerlegte bes^alb bie golbene Seit, bie bie (En=

3r}Mopäbiften, in biefem Punkte rounbergläubig, in bie Zukunft bauten, in

bie Ur3eit 3urüdi. — Selten l)at ein Htenfcf) fo ftark toie Rouffeau eine Stim=

mung in fi(^ Derkörpert
; fie loar längft oorbereitet — man benke nur an bie

Robinfonaben — unb rourbe bnxäi i^n übermächtig. 3n öoltaire unb Rouf^

feau bekämpften fid) sroei H^tipen ber Rtenfdi^eit mit leibenf^aftli^er 5cinb=

fd)aft : ber lUann bes 5ortfd^ritts unb ber S^natiker ber Ru^e, ber Kollek=

tioift unb ber 3nbiDibualift.

Der 6egenfa^ roar aber auc^ ein äft^tifd^er. Rouffeau mürbe 3um begei«

fterten Hpoftel bes Itatureoangeliums •— Doltaire roar burc^ unb burd| Sa^^

lonmenfd^. ITTit Rouffeau erft 30g in ber Did)tung toieber ein, roas man in

ber ntalerei ben pieinairismus genannt ^at : freie Raturbeleu(^tung ftatt

Htelierlic^t. l)atten bie (En3t}klopäbiften bie Hufklärung literarifd^ gemai^t,

fo mad)te er bie popularpljilofop^ie poetif(^ — oft ^wav nur r^etorif^

!

Hber anö) bas allein, ba^ 3tDei fo hzbtuknbz Zrip^n roie Doltaire unb

Rouffeau fic^ begegneten, roarb ein europäifc^es (Ereignis. 2^^^^^^^^ mußte

3U i^nen Stellung nel)men; für bie beutfi^e £iteratur insbefonbere rourben

fie beibe felbftoerftänblic^e Dorausfe^ungen oor allem für (Doet^e unb Sd^il=

ler, Doltaire auc^ für £effing unb IDielanb.

Die beutfd^e popularp^ilofopl)ie als literarif(^e (Erfd)einung begrünbet

unb organifiert 3U ^aben bleibt bas Derbienft bzs Berliner Bud^^nblers unb

Dielfdireibers Sriebrid) Ricolai (geb. 1733, geft. 1811, 78 3al)r alt;

1810 roar feine le^te Schrift erf(^ienen). Die „Bibliothek ber fd^önen iDif=

fenfc^aften unb freien Künfte" (1757—1760), mit Rtenbelsfo^n l)erausge=
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geben, bk „Briefe bk neuefte £iteratur betreffenb" (1759—1765), in benen

er £ef|ing, ITTenber$foI)n, RhU in feinem Stobt ^atte ; bie „HUgemeine beutjd)c

Bibliothek" (1765—1806) rourben bie ©rgane feines Ittai^troillens.

Xticolai iftber gefunbe ntenfdienoerftanb in feiner fd)limmftenüber!^bung.

;6egen alles Dcrftiegene ift er im Ret^t, klar, nü^tern, praktij(^; gegen

alles Qo^e ift er im Unrcd^t, eng, fanatif(^, eigenfinnig. Seine kritif^en

(Erftlinge finb erftaunlic^ gefreit, feine $d)riften gegen bie Klaffiker, bie Ro=

mantiker unb Kant erftaunlicf^ töridjt. IDo er in erfter £tnie beoba^tete,

loenn auc^ immer ooll üoreingenommenl)eit, konnte er einen fo lesbaren Ro=

man
f
(^reiben roie ben „lUagifter Sebalbus IlotI)anker'' (1773) mit feinen

Paftorenporträts unb ber einßigen objektioen $d)ilberung, bie Berlin in ber

£iteratur gefunben l)at. Hu^ in Ceilen feiner enblofen „Bef^reibung einer

Reife burd) Deutfd)lanb unb bie Sdiioeia" (1783—1796) ift er anfangs

frif(^ unb anregcnb; nad)l}er kopiert er au^ l}ier nur fi^ felbft. Übrigens

toar er perfönli^ ein tapferer unb roof)ltätiger tUann, ben neuerbings

Hner mit (Eifer unb ©Iü& gegen bas einfeitige 3errbilb oerteibigt l)at, bas

man balb aus biefem „Prügelknaben ber Hufklörung" gemacht l)atte.

Hber freili^ toar er profa bis in bie Si^tgerfpi^en. Hur oon ber Huf-

klärung unb ber popularpl)ilofopl)ie im gan3en follte man bas nic^t be»

l)aupten. IDenn roarme, jebes IDort burd)bringenbe nTenfd)enliebe nid)t au^

Poefie ift, fo ift aud) bas Heue lEeftament Profa. IDenn ber feftc (Blauben an

eine (Entroitklung bes ITtenf(J)engefd)lec^ts 3ur Ejöl)e nid)t poefie ift, bas l^ei^t

Steigerung ber (Empfinbung, bis 3um Bebürfnis gefteigerten Husbrucks,

bann mag man alle religiöfe unb patriotifci)e £iteratur mit ber bequemen

Sormel „(!Ienben3, alfo keine poefie" oerioerfen. Hber zbtn biefe innere

Poefie ermögli(J|te es ben Popularp^ilofop^en, fo gute profa 3U fd)reiben,

roie man nad) Hie^fd)es Beobad)tung nur angefid)ts ber Poefie fd)reibt.

äußerlid) freilid) bleibt bies i^re literarljiftorifdje (Brofetat: bie erfte reine

profa gefd)affen 3U l^aben, nämlid) eine fold)e, bie nid)t oon Hnlei^en bei ber

poefie lebte unb aud} m6)t im Hlltagsbeutf(^ ftedien blieb, fonbern ftreng

gattungsmäßig in bem reinen tool^lgeglieberten Husbruck gemeinDerftänb=

!id)er (btbariktn i^re Hufgabe fal). Sutoeilen l^at fogar leiber bie Klarheit

i^rer Rebe bie tEiefe i^rer (Bebanken oer^üllt; roas bei Dorgängern roie

(Bottf^eb unb Hbelung nid)t 3U beforgen toar.

£iterarif(^ ber Bebeutenbfte — oon £id)tenberg unb £effing natürlid^ ab--

gefe^cn — ift roo^l tEl)omas Hbbt (geb. 3U Ulm 1738, Profeffor in Rin=

26*
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tcln, 1765 als Vitxbtxs Dorgänger Konfiftorialrat in Bü&cburg, gcjt. fc^ön

1766). Die erftaunli^e £eic^tigfecit unb Dontc^m^cit feines Stils mad^te

i^n ni^t nur jum £iebling öes militäri|(^s^öfifc^en trafen HHr^lm 3ur

£ippe, fonöem au(^ 3um Derfajfer 6er oielleic^t {tilijtif(^ oollkommenften

Sdjriften bex ganzen populorp^ilofop^ie : ,,Dont Coöe fürs Daterlonb*

(1761) nnb ,,Dom Derbienfte" (1765), öeren toüröige tC^mata allein fc^on

Bea^tung oeröienen. — 3nt oorne^m eleganten Con fte^t i^m f)clferi(^

Peter Stur 3 (geb. 1736 in Darmftabt, bänifc^er £cgationsf€kretär, ge|t.

1779 in Bremen) am näcf)ften, bejfen S^riften Dor einigen Jal^ren in einem

HeubruÄ fogar auf geroiffe flftl)etenkrcif€ toie eine (Entbe&ung toirfeten ; auc^

bie rul^ige Qeiterlieit teilt er mit Hbbt. — Die ftrenger tDif|en[(fyjftlid^c

(5ruppe fü^rt ITTofes Utenbclsfoljn (geb. 1729 in Deffau, feit 1743 in

Berlin, wo er 1754 £effing kennen lernte; geft. 1786), b«ffen „p^äbon ober

über bie Unfterblic^keit ber Seele" (1767) für ein felaffif(^cs IDerfe galt,

pl)ilofopl)if(f}, namcntlid) in feinen ä(tl)etif(i)en unb pfijdjologif^en !(5eban=

ken, bk anbern überragcnb. Xiehtn il)m ber von Schiller unb (5en^ oerel^rte

Cl/riftian (baxve (geb. 1742 in Breslau, geft. 1798), ber auc^ burc^ bie

tEapferkeit, mit ber ber kranke IlTann feine £eiben ertrug, ber kursen Xtadi'

folge (Bellerts in £eip3ig toürbig fc^ien; ein geborener S^-OOn^^ntift, ber

eng umfcE)riebene (Begenftänbe mit Klarl)eit bel)anbelte.

Don ben popularpl^ilofop^en bes ^riftlic^en Stanbpunkts ift Johann
(5corg Simmermann einfluferei^ (geb. 1728 3U Brugg im Kanton Bern,

1 768 £cibar3t in Ejannooer, 1 786 am Krankenbett 5i^ißbri(^s b^s (Brogen,

geft. 1795. — „Über bie (Einfamkeit" 1784—1785, „Don bem irational=

ftol3e" 1758). Zimmermann, ber berü^mtefte Hr3tDeutfc^lanbs,tDarauc^als

fclbft3erftörenber l)r)pod^on5er mit J)aller 3U Dergleid)en, ©ele^rter (unb noc^

me^r Praktiker) Don IDeltru^m, pietift unb fru^tbarer Sd^riftfteller toic

er
; feines Steunbes £aoater treuer ^Ifer, fonft in feiner (Eitelkeit unb Streit«

fud}t unerträglid^. Bud^ in feinem fc^t»eren unb 3uglei(^ gerabe3U gebunfenen

Stil oerröt fi(^ bas Rouffeaufc^e IDefen bes üerbienf^oollen unb tüchtigen

Utannes, ber aber nie oon fic^ felbft loskann unb beffen (Eitelkeit nur ein

f^roa^er S(^u^ gegen bie uni^eilbare ^i}po(^onbrie ift.

Sein größerer S^eunb, £aoater, teilt mit i^m bas ununterbrochene Be*

bürfnis nac^ eingreifenber tEötigkeit, bie Stellung sroifd^en IDiffenfc^aft, (Er*

bauungsfd^riftftetlerei unb Di^tung ; leiber au6) bk (Eitelkeit, bnxäi bk bk

Itatur naä) bem BEenion (Boet^es (Broßes unb Kleines in i^m oerbunben fyit
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IDentgen perfönlid)kctten löfet jid) il)rc Stellung im beutj^en ©cijtcslcben

fo fc^tDcr anmeifcn roic il)m; mir f^eint aber, öafe er nur 00m Boben bcr

popuIar^i(tori|^cn Dolkserjie^ung gan3 3U ocrfte^n ijt.

Johann Kafpar taoater (geb. 15. Itoöember 1741 in 3üri^, feit

1769 bort als (5eiftli^er tätig; von fran3ö(if(i)en Solbatcn nad) ber sto^iten

$(^Ia(^t bei 3üri(^ f^tocr oerrounbet, geft. 2. Januar 1801) ift eine ITti}{io=

narnatur, ein ITtann, bem unaufhörliches IDerben, Prebigen, Xiadi^älihn

unb Ita^prüfen ber Profetijten ^ersensbebürfnis ift. Diefe tEenben3 ber 3eit,

bie in feiner niebrigem Hrt aurf) Hicolai befi^t, ift min aber bei i^m mit

fo ftarker (Eigenart oerbunben, ba^ er nidfi cinfad^ für bie Kir^e ober ir=

genbeine (Bemeinfdjaft 3U toerben imftanbe ift. Hu^ bas ift in ber roerbcn»

ben (Benieperiobe ^äüfig : neben bem alleinfte^enben Qamann roimmelt es

Don feltfamen Propheten, $d)tDärmern, Selbftoerfeünbcm, oon über3eugten

tEorcn roie bem (Entbecfeer bes Hibelungenliebes ©bereit bis 3U betoufeten

Scharlatanen unb Betrügern roie (Eaglioftro ober bem (Bafttoirt Scfjröpfer in

£eip3ig. 3unäd)ft aber überragt £aoater fie toeitaus an geiftiger Begabung,

unb bann fel)lt il)m oöllig bas Unfaubere, bas als £üge, f}abgier, Unfittlic^-

kcit fo oielfa^ biefen £anbläufem bes Übernatürlichen anhaftet. Die eble

ntenfdienliebe unb bas fcf)öne Derlangen, ben inenfcf)en auf3U^elfen, blül^en

in i^m roie in feinem p^ilofop]^if(^=religiöfen (5egner UTenbelsfo^n ober an*

bem tDürbigen Dertretcrn ber Hufklärung. Die (Eitelkeit allein brauchte i^n

babei nod) nid)t 3U gefä^rben, fie ^at Rouffeau, fie fyit Doltaire nur ftärker

gemadjt. £aöaters eigentlid)es Derl)ängnis ift bie (Eigenfd|aft, an ber (Boet^e

feinen S^uft fdiliefelid) untergel^n lä&t — unb bie er, (Boet^e, felbft fe^r

genau kannte : bie Ungebulb.

3n bcni „3ürd)er Propheten" oerkörpert fi^ jene Stimmung erregter

Übergangs3eiten, bie i^ bie Se^nfud)t nad^ bem lOunber genannt ^abe. IDic

bie (Beiftlicfien in Björnfons großartigem Drama ,,Über unfere Kraft" braucht

er bas Seugnis, um ge^ime Unfic^er^eit 3U überroinben. €in pietiftifc^es

Derlangen nad) unmittelbarer Dereinigung mit bem (Böttli^en roirb roman*

tifd)*unbefd)ei5en unb roill in lauter göttli(^en UTomenten fic^ ausleben.

3n ben Dienft biefes boppelten Dcrlangcns ftellt er all feine Kräfte : er

roill fortroäl)renb oon (Bott beDor3ugt, ja geiftig, gemütlich oer^ätfd^elt roer=«

ben. Das forbem feine (Empfinblid)keit, (Empfinbfamkeit unb (Eitelkeit ; aber

er roill bies beglü&enbe (Befühl au^ allen anbern übermitteln, fie unter

feinemUTantel als feine $(^üyinge(ri)riftus 3utragen. Seine lUiffionsreifen bis
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nad) Kopen^gen, feine 3a^ltojen Senbj^reiben bienen öiefer Hbfi^t. (Er er=

trägt es nic^t, bafe ITTofes lUenbelsfa^n, btn er ^od^fd)ä^t, biefe Segnungen

entbehren foll unb rid^tet an i^n eine ungef^icfete Hufforberung 3ur Befee^=

rung, bie ein Baujtein für £efjings „Uat^n" merben follte.

IDas nun ober £aoater mit ber populärpl^ilofop^ie au^ innerlich eng oer=

binbet, roie äußerlich bie nie ermübenben Der|u(^e im Sinn feiner Jbeale,

auf breite ttlaffen 3U roirfeen, bas ift feine Pere^rung ber tDiffenf^aft. Diefer

(5Iaube an bie unbebingte Htac^t Uv IDiffenfdjaft — ober, roas man bamit

Dorf^nell t)ertr>ed)felte, ber „IDa^rl^it" — roar in jeuen lEagen toie loieber

in benen bes ITtaterialismus gerabe3U eine religiöfe Über3eugung geroorben.

£aDater nimmt baran teil. Seine berü^mtefte £eiftung ift oon ^ier aus 3U Der»

fte^en : bie Begrünbung ber p^t}fiognomife. Das IDerk mit bem be3ei(^nen=

ben Citet „p^ijfiognomif^e Stagmente 3ur Beförberung ber HTenf(^en{iennt=

nis unb UTenfdienliebe" (1775—1778) gehört 3unäd)ft in bie Paftoralt^eo=

logie: ber Seelenl^irt Ie^3t nac^ ficf)eren IDegen, feinen Beic^tkinbern ins

f}er3 3U f(^auen — unb bie fu(^t unb finbet er überall, tüas er aufbauen

lüill, ift alfo eine roiffenf(^aftlid)e Diagnoftife ber Seele. ^ier3U greift er na»

turgemäfe auf bas nä(^ftliegenbe, Dolkstümlid)fte unb fd|lie§li(f) too^l an6)

3UDerläffigfte Kenn3ei^en bes Seelen3uftanbes 3urück : auf ben ®efi(^tsaus=

brück ; unb mad)t nur roieber ben S^^ler, 3U xa\di 3U ffließen. Die llnge=

bulb, bie i^n 3um forttoäljrenben IDunberburft 3rDang ~ er oerfuc^te aud^

felbjt Teilungen — läßt i^n aud^ nic^t beacfjten, roic üiele 3röif^englieber

fid) ßroifc^en Hnlage unb Husbrudi ftellen können : bemußte Derftellung, (Er^^

3ie^ung, (Trübung burd} körperlid)e Suftänbe uftö. Hber ber Bli(k tüurbe

bod^ gefd)ärft. S^^^i^^ ^ud) in ber (Befid)tsbef^rcibung ftört unb oertoirrt

bie Qaft, bie fofort üon ber ITafena)ur3el m bie i)er3kammer bringen möchte.

IDindielmanns Bef^reibungen antiker Statuen, ber Doraus ging ; (Engel mit

feinen „3been 3U einer Ulimik" (1785—1786), ber folgte, lidbtn bas all=

gemeine p^i)fiognomifd|e 3"tereffe ber Seit oicl fruchtbarer ausgenu^t, ber

eine 3ur 3nterpretation bes gefamtert Körperausbrudis, ber anbere 3U einer

(Grammatik ber konventionellen (Bebärben. (Boeti^es Beiträge 3U taoaters

IDerk ftec^en burc^ il)ren toiffenfd^aftlic^en Sinn ab : glei^ gei^t er unter bie

0berflä(^e l^erab, 3um Knod)enbau, roie gute Porträtmaler bas (Befi(^t uon

innen ^er nad)bilben, fd)led)te nur bie UTaske kopieren. (Es bleibt benno(^

etroas Beftec^enbes, mand)mal Besaubernbes in taüaterslDerk. Dasmenfd)=

lid)e Hntli^ toirb toie eine neue tDelt entbeckt
;
3U lange Ijatit man nur Rügen
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un5 tHunb beachtet unö aud) öic nur auf Sc^ört ober i^äfelid^. -- Hic^t min=

öcr ^arafetcriftifd) \\i fein 3U)eites J}auptrDerk : 6te ,,Hus|td)tcn in bie (Etoig«

keit, in Briefen an £)errn J. (5. Simmermann" (1768—1769). £abater,

feiner Seligkeit geroi^, kann fie nic^t abroarten; er mu^ fi^ unb feinen

Sreunben glei(^ ausmalen, toie bie Derklärung ausfegen roirb ; unb gan3 im

Sinn biefcr Seit, bie ben Sinnen oertrauen roill, baut er bie Befdjreibung auf

ber Dorftellung einer ungemeffenen Derftärkung unferer Organe auf, 3um

(Eeil mit Zahlenangaben ! Sein ttadifolger, ID. B. (E^riftlieb in Ejeiben^eim,

roußte }a bei feinen „(Erbaulid)en HusficE)ten in bie (Ewigkeit" (1769), aud^*

genau, dag bie 3ukünftige (Erbe kein ITIeer ^aben rcerbe unb toieber^olt bie

Prop^e3eiung bts Jeremias, ba^ ber Sonnenf(f)ein fiebenmal geller als je^

fd)einen roerbe; aber am Sd)lu6 mal)nt er boc^: „IDas ift 3U tun! liebe

Seele ! f}kx gilt (Bebulb unb (Blaube !" laoaters (Blaube mar feft unb ftark;

aber bie gan3e Ungebulb ber fid} roanbelnben Seit fa^ in il)m, roie nur no^

in Kaifer 3ot^f H-

£aoater ^at fi^ben erften Ruf büxä) tapferes Huftreten rotber einen böfen

£anbDogt in ber S^rDei3 erroorben ; biefe patri3if(i)en Beamten befonbers oon

Bern unb 3üri^ gaben aud) peftalo33i nod) 3U f^affen. Dies politifdje 3"=

tereffe gehört auc^ 3U ben Kenn3eid)en ber neuen Hufklärungsliteratur ;
3U»

mal biejenigen, bie 3U politifd) erregten £änbern toie Dänemark, (Englanb,

ber S^rDei3 in Be3iel)ungen ftanben, konnten nidjt politifd) inbifferent biet«

htn roie bie meiften Berliner : Stur3, £id)tenberg, £at)ater bef(^äftigten fid)

mit politifc^en Problemen, Hicolai ober UTenbelsfol^n fo roenig, ba^ £effing

fie etmas ärgerlid) auf Sonnenfels oerroies. Jofef uon Sonnenfels (geb.

1733 3U ITicolsburg in ITtäl^ren, Sol|n eines 3uben; Solbat, 3unft, publi=

3ift, 3ule^t Präfibent ber Kunftakabemie unb Heid)sfrcil)err, geft. 1817) roar

ber Popularpl)ilofopl) bes 3ofefinismus, näd)ft Htenbelsfo^n tDol|l berjenige,

ber bie größten unmittelbaren (Erfolge 3U t)er3eid)nen Ifatk. Der gemaltige

Ruck, mit bem bas roirklid} redjt lange „p^äakifd)e" IDien \i6) in bie neue

(Beiftesbemegung l^inüberrife, toirb in ber £iteratur bur^ il)n geleitet. Seine

Seitfdjrift fül}rt ben d)arakteriftifd)en Hamen „Der UTanrt oljne Dorurteil"

(1765). Die „Briefe über bie IDienerif^e Sd)aubü^ne" (1768) Ijaüzn nod)

ben E)ansrDurft 3U bekämpfen. Z^ ber £eitung bes Burgt^aters tourbe bann

ber ftramme Rationalift 3ofef S^retjDogel (1768—1835) fein Rad)folger,

ber bramaturgifd)e (Er3iel)er bes Burgtl^eaters unb (5rillpar3ers. — Sonnen=

fels I)atte nod) gegen bie Softer 3U kämpfen, roie nod| nad| i^m in Bat}ern
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öcr große Kriminalift S^ucrbai^ ; fo oiel [pätcr wax Zfy)ma\xus noc^ in $üb=

^cutfd)Ia^5 eine kulturelle ItotiDenbigkeit I ä^nlic^ roirkte in Bar)ern eine

gan3e (Bruppe {iatI)oIif(^er HufMärer röie Hnton Bu^cr (geb. 1746 in

ITTünc^en, (Beiftli^er, gcft. Ittüni^en 1817), ein toi^igcr 5ein6 ber Jefuiten,

5en 3ean Paul mit Hbra^m a Santa Clara oerglic^, ben er bo6) an ffie-

fd)madi un5 Cet^nik toeit übertrifft.

Die geroö^nli^e Husbru&sform biefer popularpl^ilojop^n unb Hufklä-

rer ift ber ,,Huffa^'', bie gemeinfaßlic^e Darftellung eines einseinen C^mas.
Diefe 5orm entioickelt \\df rafd) aus btn „Beiträgen" ber ÜToralifc^en XDo=

c^enfd)riften 3U größerer Selbjtänbigfeeit ; bis bie künftlerifd^e Hbrunbung

bes ,,(Ef[ai)s'' erreid)t tourbe, [ollte es bo6) nod) faft ^unbertja^re bauern.

(Einselne Huffä^e, namentlid^ von Hbbt unb Sturs gelangen ja fc^on 3U bie|er

Qö^e ; aber im allgemeinen übertoiegt nocf) 3U fe^r entiüeber bas pebantifd}=

te^r^aftc ober bas Dertrauli(^*piaubernbe, bas nur bei 3ugenbfd)riften an=

gebracä^t toar, roie in öes braoen 3oa(^im J)einric^ (Eampe (geb. 1746

5U Deenfen in Braunfc^roeig, Prebiger, Schulmann, geft. 1818) unoergeß»

Ii(^er Bearbeitung bts Hobinjon (Truloe (1779—1780), ,,bie in faft alle

neueren Sprat^n überfe^t rourbe" unb 1885 tio(^ in 108. Hufläge erfc^ien.

Hber bie Seit roollte er3ogen, belehrt unb babei unterhalten roerben; unb

gel^t man auf biejen (Eon ein, muß man 5en Durd)j^nitt biefer Huffä^ re(^t

^od^ finben. Hu^ oon iljnen gab es nun Hnt^logien; eine Dortrcffli^e

,,Hu$rDa^l ber beften 3erftreuten profaifc^en Huffäfee" (1780f.) bringt im

14. Banbe 3. B. folgenbe (El)emata: „Der (5eift roa^rer Religion", „Dom
(Erfinben unb Bilben". „Über einige 3um (5lück ber (E^ notroenbige (Eigen=

fc^aften unb ffirunbfä^e." „Der IDert bes Hnbenfeens großer Htänner.''

„Über Patriotismus in einem monar^ifc^en Staate." „3a]^re finb Stufen

5ur (Eroigkeit." ffiebankengel^alt unb Stil können es mit btmn moberner ge=

biegener 3eitf(^riften ru^ig aufneljmen; für gute ©rbnung unb Hbtüed^f-

lung ift ebenfalls geforgt. — Bald oerfud^te au^ ein einselner eine fol^e

Sammlung 3U einer getüiffen Dollftänbigkeit 3U bringen: J. 3. CEngel erft

in feinem „p^ilofop^en für bie IDelt" (1775,1777), ber no^ Beiträge t>on

(Baroe, tltenbelsfol^n unb bem ort^obojen Hufklärer (Eber^arb enthielt;

bann nur mit eigenen Huffäfeen in bem „Sürftenfpiegel" (1798). Diefe ge=

funben, kräftigen, roenn oud) etmas engen unb fd^u)unglofen £e^ren l^aben

tatfäd^Iic^ ^ic ffieneration ber S^^ei^itskrieger oon 1813 ersogen. Kant roar

bo^ für roeitere Kreife 3U f^toer, unb $idiie ober Sd)leiermad^er konnten
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mit i^ren tieferen (btbankm nur oollenben, xdqs biefer „(Elementarunter

=

ri^t" (toie öie ,,(Ex^kl}nnQ öes inenfd)engefd)Ied)ts" fagen roürbe) in guter

nationaler (Befinnung bei freier rDcitbürgerlid)er ITTenfdjcnliebc oorbereitet

^atte.

Schliefend) mußte aber öie aufklärerifd)e tEenbens aucf) 3U 5en alten Gat-

tungen greifen. Die Sabet roar bei ffileim, bie Ballabe bei Bürger, bas £ieb

bei Stolberg aufklärerifd) gemorben; bcr lOanbsbe&er Bote ^atte jie im

pofitiDs(^ri|tlid|en Sinne oermanbt. Die 5orm bes Romans, immer bereit |i^

3eittenben3en unterßuorbnen, [al^en mir Jd^on oon Hicolat benufet. 3. 3. (En*

gel roar es roieber, ber mit befonberem (Befc^idi bie llooelle, bann bie größere

Samiliengef^i(^te („J)err £oren3 Stark" 1795 unb 1801) jum (öefäfe ber

neuen ITtoral ma^te; an ber glückli^en ITamengebung feiner gutbürgerli=

c^en SiQuren fyitte no^ ber tEurnoater 3^^^ [eine S^^^ii^^- ^^^ politijc^

(Er3ä^Ier ift aber befonbers HbolfSr^ibcrro. Knigge (geb. 1752 in Bre»

benbetk bei E)annoDer, roeimarifc^r Kammerl^rr, gejt. 1796), ein eifriger

Hgitator in bem politi(d)=kulturenen Sreimaurerbunb ber „3llumtnaten", oon

beffen 3a^lreid)en Sd)riften aber nur ber rein päbagogif(^e „Umgang mit

ntenf^en" (1788) il)n überlebt l)at — roie ber „p^ilofopl) für bie IDelt'' ein

be3eid)nenbes Denkmal bes IDieberauflebens jenes „politifd)en .(5ei[ts" ber

IDeife unb O)omafius, nun freiließ in Diel (elbftönbigerer unb gebilbeterer

IDeife. Das jbtal !)ageborns, ber Dollkommene IDeltmann, roirb allmä^lidj

in bas 3^^fll ösr Romantiker, bcn oollkommenen lUenfc^en, übergeleitet.

Der bebeutenbfte Dertreter bzs popularp^ilofopl)ifd)en Romans ift in feinen

Hnfc^auungen keinesroegs ein unbebingter Hnl}änger6er Hufklärung. tEl)eo =

bor (5ottlieb oon Hippel (geb. 1741 3U (Berbauen in ©ftpreufeen, 3iinft,

1780 erfter Bürgermeiftcr oon Königsberg, geft. 1796) l^at burd) feinen

problematif^en (E^rakter fc^on bei*ben Seitgenoffen 3ntere[fe unb Der=

rounberung erregt unb man oerroeilte gern auf ben IDiberfprü(^en feines £c=

bens unb feiner (Befinnung: ber Derfed)ter ber (E^e („Über bie (E^e" 1774)

ftarb unoermä^lt, ber Bekämpfer ber Stanbesoorurteile liefe ben Hbel feiner

Samilie erneuen (bzn bann fein Heffe erbt, ber Derfaffer oon S^iebrid) n)il=

l^elms III. berühmtem Hufruf „Hn mein Dolk" 1813), ber 3^alift war

gei3ig unb l)abfüd)tig. (Er ^at alles erreid)t roas ber junge ITTann fid) oor^

gefegt ^atte: (El}re, ITTad^tftellung, Rei^tum; bie S^riftftellerei, bie i^n

Überbauern follte, ^ielt er öngftlid) gel^eim. Die „£ebensläufe nac^ aufftei--

genber £inie" (1778—1781) unb bie „Kreu3* unb (ßuersüge bes Ritters
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R—Z" (1793—1794) mad^en b^n EJumor, 5er bei bzn meiften poputarp^o^-

foppen in ^ol)em Hn|€i^n fte^t (nur Ittenbersfo^n ^at roenig unb 3immcr--

mann gar keinen Qumor) 3um eigentlichen (Ekment öes Romans. Der oft=

preu^ifc^e 3ccin Paul fd^melgt in bi3arren Hnfpielungen toie fein£an5smann

I}amann un5 Breitet gern öie tragif^e Stimmung feiner eigenen faft krank-

^aften Cobesfur^t über fonft fitere Kapitel, bedient fic^ eines ironi|d)=

feierlid^en Stils, 5cr aber aud) ^u eigner Kraft auffteigen kann, 3umal too

er fi(^ an btx Bibelfpradjc nä^t, unb ge^t überall feine eigenen IDege'. Seine

Pfi}d)ologie fängt ba erft an, roo bie tDielanbs aufl^ört : bei jenen inneren

tDiberfprü^en, bie mit einfadjem (Begenüberftellen 3tDeier (Eigenf^aftsroör»

ter (roie 6em t)iel umftrittenen „erbärmlid^ ]d\dti" bes Brockes) nid^t ab3U=

tun finö. Das (E^aos in ber menjdilic^en Seele l^at er faft 3uerft anf(^aulicE^

3U machen gefuc^t. ©riginell ift er au^ in feinen kulturpolitif^en Hnf^au»

ungen: in Deutfd^lanö ber erfte Dorkämpfer öer „Srctuenemansi^Jation"

(„Über bie bürgerli(^e Derbefferung ber IDeiber" 1792, im felben Ja^r mit

ber Diel bekannteren „5orberung ber 5^^ciuenre(i)te" ber UTart) IDollftone-

craft erfd)ienen) ift er ^ier roie in mandjen anbern Punkten ein Dorldufer

ber Romantiker.

Der bebeutenbfte unter Un eigentlichen Popularp^ilofopljen aber ift roie

bie meiften Romantiker ein S^^ctgmentift, toie fie unb Hippel ein Ironiker doU

tiefer (Empfinbung.

Bei ben (Englänbern mürbe (Beorg (E^riftopl^ lichte nberg (geb. 3U

0berramftabt bei Darmftabt 1. Juli 1742, Profeffor in (Böttingen, gcft.

24. Scbruar 1799) noc^ l)eute ein oielgelefener £ieblingsautor fein, bei ben

5ran3ofen ein anerkannter Klaffiker ; bei uns gilt er für eine Hrt Kuriofi=

tat, bie man \\ä) einmal anfielet unb öann in bzn Scfjrank ftellt.

£i(^tenberg gehört 3U ben Scfiriftftellern mit bem ÜTotto : „3^ f(^reib für

mid) !" Seine öffentli^en Sd)riften finb ber geringere Hieil feiner literari»

f(i)en Tätigkeit. (Er liat gegen £aDaters p^t)fiognomik, beren IDillkür i^n

abftieß, unb gegen Doffens (Entftellung ber l)omerifc^en Hamen burd^ pzban=

tifc^e 0rt^ograpl)ie bk loi^igften Streitfc^riften oerfaßt; er l)at feinerfeits

bem Stubium ber menf^lid)en Husbrucksfä^igkeit buri^ bie Befdjreibung ber

Qogart^if^en Kupferftid^e (1794—1799) unb bie unerreidjte Sc^ilberung

Don (Barricks, bes berül)mteften englifc^en S^aufpielers, Qamlet gebient; er

^at enblicf^ in oerbienftooHer aufklärenber Kleinarbeit im (Böttingif^en HTa*

ga3in 3a^lreic^e kleine Huffä^e erfc^einen laffen, teils populartDiffenf^aft^
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Ixdf, teils fiultur^iftorifc^ oöer rein anekbotifd^. Httt all öem töärc er ein

populär p^tlofop]^tf(^er Sd^riftftcIIer rote oiclc anbere, nur bcfonbers <gctft=

reid^ im Stil unb originell in ber HuffafJung. Hber feine eigentli^e Bebeu=

tung liegt in ben 3a^llofen Hp^orismert, bie er in {eine (Tagebücher f^ricb

unb bie er|t na^ feinem tEoö bas £i^t ber Öffentlichkeit erbliÄten.

3unä(^ft ift £ic^tenberg für Deutf(^lanb ber Begrünber biefer Kunftform

überfyiupt. Der Hpl^orismus als 3ufall ^atte natürli^ nie gefehlt, ni^t

tm ffiefprä(^, ni(^t im Roman ober Drama, unb als Pointe ber Säbel ober

bzs $inngebi(^ts {|atte er fid^ l)äufig eingeftellt. Hber es galt thzn toieber,

xitn felbftänbig 3U ntacS^en unb fiunftmä^ig 3U geftalten : fo ba% er in fi(^

Spannung unb £öfung enthält, tüie bas (Epigramm, sugleid) aber no(^ eine

roeiterroirlienbe Hnregung, too bies einen Hbfdjlu^ gibt. — Da3U kommt

ein IDeiteres. Berenbfol^n, ber Stil unb 5orm ber Hp^orismen ticEjtenbcrgs

fcf^arffinnig ftubiert ^at, bemerkt mit Recf)t, ba^ £i^tenberg ben (blan^ unb

bie So^^^üoHenbung ber Sentensen £a Rodjefoucaulbs nid^t errei^t, il)m

aber an UTannigfaltigkeit bes Jnljalts toeit überlegen ift. (Er liai ferner ge=

3eigt, toie £id)tenberg über ben ein3elnen Sa^ l)inaus 3um kunftoollen Huf«

bau oon „ring* ober kettenförmigen" perioben kommt unb bis nal)e an bie

(5ren3e bes (Effat)s. (Berabe burd) biefe Kunft, einen Hp^orismus aus lauter

Hp^orismen auf3uri(i)ten, ift er ber roiditigfte £e^rer ber Hp^oriftik Itie^f rf)es

geroorben. Sein bankbarer Sd)üler l)at bie Hpi^orismen £i(i)tenbergs 3U ben

toenigen Sc^a^ftücken bcutfd)er profa gered)net, bie er gelten liefe.

3u biefen formellen £eiftungen kommen bie nii^t geringeren in^ltlid)en.

Der Hpfy)rismus ift bei £i^tenberg fo xöenig roie bei tTie^f(^e eine „Rot", es

fei benn, ba^ man bzn beibe überftrömenben (5ebankenrei(J)tum fo nenne,

ber Diele kleine Sc^a^^äufer 3U erbauen 3tDang. Bei beiben ift bie f)aupt=

fa(^e bie faft unbegren3te Reagensfäl)igkeit. Das geiftige (Erlebnis ift i^rer

aufs feinfte organifierten Ratur fo nal)e gerückt u)ie bas poetif^e ber (Böe=

tl)es. „R)o £i(i)tenberg einen Spafe maci)t", fagt (Boet^e (ber i^n übrigens

ni^t liebte), „ba liegt ein Problem oerborgen", unb er nannte bes^alb feine

Hpl^orismen eine n)ünfd^elrute eigentümlicfifter Hrt. Diefe Begabung, Pro«

blemc 3U roittern, roar unfcf)ä^bar in einer Seit, roo alles S^ftgefrorene an

Hnfc^auung unb Dorftellung in Bewegung geraten follte. IDie Sokrates für

bie tRenfdi^eit l)at £ic^tenberg für bie Deutfc^en bie Kunft, man mö^te fa«

gen bie €ec^nik bes Smeifelns erfunben.

Run aber roar er kein kalter Skeptiker
; fonbern bie geiftige (Erregung, bie
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i^n Überall stDang, bur^ eine |(^arfc So^n^ulierung bas innere 6lcid)ge-

rDi(^t rDie5er]^er3u|tellen, toar immer 3uglei(^ eine gemütlid^e. IDie fo oielc

Sroeiflcr roar 5er (Böttinger p^rjfiker eine innerlich fentimentale Hatur, Don

öem Beöürfnis \ia6) Über3eugung beunrul^igt, coli $el)n{ud)t nad) öem (Blau-

ben, öen fein geiftiges (Beroif|en i^m bo(^ oerroe^rtc. — (Berabe biefe gemüt=

li^e (Ergriffenheit gibt feinen (Bebanken bas menj(^li(^ Hnsie^enbe, bas

5rud^tbare. Unb biefer Hnteil ber Seele an ben (Taten bes Derftanbes ift es

auäi, ber tx}p\\6) (menn anä] natürlich nic^t ol)ne Husnal)men auf beiben Sei-

ten!) ben beut[(^en (Bei[t von bem fran3ö[i[c^en (Efprit unter[(^eibet. Wo
biejem ein formelles Hrrangement ber IDiberfprüc^e genügt, forbert jener

einen innerli^en Husgleic^. — 3a^^3«^Titelang Ifatten bie Deutf(^en baran

gearbeitet, Bou^urs i}o^nrebe 3U roiberlegen, ein Deutf(^er könnt hein Bel-

.esprit {ein, bann fie oergeffen; je^t bejahen Jie me^r als |ie bamals ^tten

eriDerben roolfen : \taii bzs fpielenben IDi^es ben burc^bringenben (Beift.

Der fpiclenbe IDi^felbft fehlte freiließ bei £ic^tenberg feeinesioegs. (Er tnU

fprang aber roieber aus einer inneren ITötigung, roie bei allen großen inei=

ftern bts IDifees, Smift, Doltaire, f}cine : aus einer au^erorbentli^ 3arten

ilmpfinbung für alles £äd)erli(^e. (Es roar eine (Babe, bie für unfere tite-^

ratur |o nötig roie in i^r feiten roar. Der IDi^ anä] ber tDi^igen näl)rte fi^

— roie überall unb immer — fa[t burc^toeg von ber Husbeutung bes augen^

f(^einli(^ Derlie^rten; tnan btnliii an bie Satire £iscou)s ober gar Rabe=

ners I Da^r jene Unempfinblicl)lieit gegenüber ber (BefdimaÄlofigfeeit, bem

unfreiroilligen Qumor, bem groben Dorbeitreffen. IDenn röir rDieberl)olt

Stellen auc^ oon bebeutenberen Dichtern 3itiert Ijkiben, bie uns 3ur Heiterkeit

reisen, fo gef^a^ es ni^t blo^ aus einer (an \\6) berechtigten) tteigung, einen

ernften IDeg einmal 3U unterbre^en, inbem tüir lä^elnb ftille ftel^n; fon=

bem Dor allem, um bie Unfic^er^eit bes literarif^en (Taktgefühls 3U be=

rr)ei[en. IDielanb ift ber erfte S(^riftfteller, ber bies oollkommen (ein eigen

nennt ; £ic^tenberg ift ber gro^e (Ersie^er 3um inftinktioen Stilgefül^l— ober

er l^äik es boc^ toerben können, voznn n\ä\i gerabe bas DOic^tigfte erft na(^

feinem (Tobe crf^ienen roäre (in bzn Dermif(^ten Schriften 1800—1806) unb

felbft bann o^ne genügenbe IDirkung ; benn insroifc^en Ratten Don einer gans

anberen Seite ^er, ber l^iftorifc^en, bie Romantiker fid^ bes großen Problems

bemächtigt.

Das lefete enblic^, roas £ic^tenberg gab, toar bie grofee Sülle ber (Ein^th

beobad^tungen. „(Erfai^rungsfeelenkunbe" toar bas £ieblingsfc^lagrDort ber
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tDi[feTt|(fyiftltc^en Pfi}c^otogie feiner Seit ; aber er wav, ö^ne i^r cmjugel^^

ren, 6er beöcutcnöfte empirif(^e Pft)cf)olog öer Deutf(^n cor Hie^fd|e. Den

EDeg Don irmen na6) aufeen 511 belauern, toar feine £ebensaufgabe : roie karm

man von bem Äußern auf bas 3nnere
f
^lie^n ? Unb anöcrerfeits : roie roeit

ift eine Hnlage, Stimmung, (Erregung fic^ in Hus^rucfe oöcr Zat umjufe^n

imftanbe ? Da3U ftubicrt er alles, nxxs fid^ auf jenem IDeg einftellt : öie na-

tionalen, fo3iaIcn, kulturellen S^^toren; bie IDirkungen bes Körpers, ber

Diät, ber Bcf(^äftigung. Hidjts ift i^m 5U feiein ober 3U groß ; er gibt Bei-

trage 3ur Pfrjc^ologie ber Kinbermäbdien unb grübelt über (5ottes Hbfi^ten

beim ntobcllieren ber IDelt. (Er beoba^tet bie IDirliung bcs Hamens eines

englif^en (Benerals £ee — aus „Derräter" unb „boppeltem E" rounber-

bar 3ufammengefefet — unb fpric^t über bie (5eftaltung ber (Dottesibee 3ucrft

bie kühnen IDorte aus, bie tubtoig Jeuerbac^s gan3e p^ilofop^ie bel^err-

fd)cn : nid)t (5ott ^be ben HTenf(^en nad) feinem Bilbe gefc^affen — fonbem

es möge roo^l umgekehrt 3ugegangen fein. Kur3, er roar fo geiftreic^, ba^

man es il^m f(^tDerli(i| r)er3ieljcn Ijättt, rocnn er ni(f)t ein berühmter Profef-

for an ber fortgef^rittenften Uniocrfität, ein Kollege oon i)aller, Köftner,

$^loc3er, Ejei}ne, Utidiaelis getocfcn toäre, Unb es beruht bod^ mit auf fei»

nem Einfluß, ba^ es 3ur Seit feines tEobes bereits als ein Derbrc^en galt,

geiftlos 3U fein.

(Eine le^te (Battung enblid^ l^at (Beorg So^^f^^r, £id)tenbcrgs S^eunb unb

Rebaktionsgenoffe, 3rDor feeinestoegs bcgrünbet, roo^l aber 3uerft{iünftlerifc^

aufgefaßt: bie Reifebefd^reibung. (Es gab längft bie „liuriöfc Reifebe=

fd^reibung", bie aller^anb RTerlirDürbiglieiten, oft in rec^t feffelnber IDeife

berichtete, unb bie biograp^ifdje, bie lebiglid^ über perfönlid^e (Erlebniffe

ober €inbrücfee Itac^rid|t gibt. (5eorg So^^f^^^ ftJ)uf bie feünftlerifdje Reife=«

befc^reibung minbeftens für Deutfd)lanb, inbem er eine £anbf^aft als (Ban''

3es auf3ufaffen fuc^te— nid)t bloß, roas natürlich aud) längft gefdE)e^n roar,

mit ein paar oberfläd)lid)en IDorten über i^re p^pfiognomie, fonbem inbem

er ®rt, (Eintöo^ner unb 6ef(^id)te — biefe am fi^roäd^ften — in i^ren gegen=

feitigen Be3iel)ungen 3U erfaffen fudjt.

(Beorg Sorfter (geb. 1754 3U ttaffenl)ufen bei Dan3ig, geft. in Paris

1794) ^atte feinen Dater, btn berühmten Sorfc^ungsreifenben, fd^on als elf=

iä^riger Knabe auf ber ruffifc^en Reife begleitet ; in (Englanb ^alf er i^m bei

feinen Hrbeiten unb mad)te mit il)m 1772—1775 (Eoolis benktoürbige IDelt:=

faljrt mit ~ ber am meiften „uml)ergetriebene" Deutf(^e feiner (Beneration.
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3n Dcutfd)Ian5 empfing if)n 1778 lcbl}aftcftcs Jntereffe, befonbers in öem

gan3 in rDiffenf^aftlid)cr Hufmerlifamlieit lebenbcn ©öttingen. £ciber folgte

er einem Huf an bie Unioerfität IDiIna (1784), kam aber balb enttäufd)t aus

Polen 3urü(fe. (Er lebte in Ittains, roo löill^Im oon Ejumbolbt Don il)m lang«=

xöirkenbe Hnregungen bei Kursen Bejud)en empfing unb reifte (1790) mit

beffen nic^t minber Don i^m beeinflußten Bruber burc^ Belgien unb J}ollanb

na^ (Englanb unb S^ankrei^ — bas IDerk, bas feinen Hamen erhalten ^at,

bie „Hnfi^ten üom Hieberrljein (1791—1794) oerbanken roir biefer Heife.

3e^t erft crmad^te in bem (Beograpt)en unb Botaniker bas politifd|e 3nter=

effe, bas für il)n Derl)ängnisDon toerben folltc ; roobei unglücklid)e OE^eoer^

l)ältniffe i^n bem bisl^erigen £eben 3U entfremben beitrugen. Hls Hn^änger

ber Heoolution empfing er bie 5rcin3ofen am Hinein mit fanatif(^er Begeifte»

rung. „(Er ift enbli(^," fagt fein Biograph Doöe, „am 25. HTär3 1795 als

Deputierter bes Konoents nad) Paris gegangen, um bas freiwillige (Bef(^enk

bes Daterlanbsoerrates — (bie Hbreifeung bes (Bebiets oon £anbau bis

Bingen unb feine (Einoerleibung in 5r<tnkreid)) unb bamit, roie er felbft fagt,

ben Sc^lüffel bes Deutfd)en Heid)s in bie ^änb^ ber 5i^cin3ofen 3U legen. Kos*

mopolit aus (5runbfa^, international faft oon J}erkunft unb me^r no^ burd^

$d)i(kfal, ift 5orfter bahzi mit üollem Betoufetfein Dcrfa^ren." jn Paris er«

krankte er „im t)ier3igften Ja^re eines faft frieblofen £ebens" unb ftarb

einfam.

Sorfter ift ein neuer (Et)pus : ber bes politif(^en (Ent^ufiaften ; unb er felbft

ift bas erft geroorben. VOk roenig bieBilbungsariftokratieDeutfcf)lanbs für bas

politifdje Zthzn no6) reif mar, beroeift gerabe biefer lei^t 3U beeinfluffenbe,

ibealiftifd^e Sc^roärmer, ben Doktrin unb Umgebung bis 3um Derrat am Da*

terlanbe, ben ber Sönatismus bis 3ur IDilb^eit treiben konnte. (Er l)atte fi(^

einft nur für bas Unbelebte intereffiert ; bann pa(!kt^ i^n ein ftarkes 3nter*

effe für bie Kunft; bie Hationalitäten würben i^m roic^tig; bie politifd)en

$d)lagroorte fingen unb oerbarben ben $d}led)tgerüfteten. Der Dilettantis*

mus, ber ber popularpl^ilofop^ie fo gefäl)rli(^ na^e lag, l^at in bem unglü(k*

lid)en HTann ein (Dpfer geforbert, glei(^ na^bem bie HTannigfaltigkeit ber

3ntereffen fein bebeutenbftes lOerk ermöglicht fyxtte.

£ic^tenberg, ber tiefe Denker unb Hteifter ber So^m, blieb tro^ ftarker

politifc^er tEeilna^me, bie i^m feine Stjmpatl^ien für (Englanb »ermittelten,

bem öffentlichen £eben fremb. So^^fter, ber Hutobibakt unb Dilettant, t)er*

fu(^te es r>ergebli(^ fi^ in biefem 3U be^upten. (Einem ©röteren roar es be=
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[timmt, cnblic^ öie lang crfcl)nte Dcrbinbung bcr nationalen Di^tung mit

öem nationalen £eben 3U {(Raffen. Die grogen Patrioten KlopftoÄ, Pog,

Stolberg Ratten bo6) immer nur gans allgemein il)re Did)tung Don nationaler

Stimmung tragen laffen ; es mar £cffing oorbe^lten, mit jebem feiner Qaupt=

toerfee ein Denkmal nationaler (Belegen^eitspoefie 3U geben.

3<^ töeife, ba^ man mir gleid| auf 5er Sd|tüelle roiberfprei^en roirb. Die

Befyiuptung, £elfing fei eigentlid} überhaupt liein Did)ter, fyii fi^ roeit^in

öur^gefe^t. Sie ftü^t fi^ 3unäci)ft auf ein hekannks Selb[t3eugnis : o^nc

öi(^terifd)es (Benie ^abe er nur mit J)ilfe öer Kritik einiges oollbrac^t, „roas

bem (Benie fel)r na^e kommt". Jnbes, roenn fold)e Husfagen genügen, kann

man aud^ Schiller öamit abtun, neben (Boetl)e fei er bod^ „nur ein poetifcber

£ump" geroefen unb (Boet^e mieberum bamit, ba^ er leiber im fd)led)teften

Stoff Kunft unb Ceben oerborben ^be. £lbcr u)elcE)e mül^fame Hrgumenta=

tion ^at S(^rempf 3U feinem kategorifd)en Sai^ nötig : „teffing ift nid)t bid|=

terif^ Deranlagt l" (Es follte einem IIic^tbid)tcr bod) red)t f^roer loerben,

bzn IDa^tmeifter unb ben Juft ober bie ernften S3enen bes „tlat^an" 3U

fd|affen ! Hber, toenbet man ein, Sd)iller felbft l^t bie „(Emilia" ein kaltes

ntat^toerk genannt, (Boet^ fie für ausgerechnet erklärt, fo ba^ man mit

einiger HTül)e bas IDarum an jeber S3ene angeben könnte. (Beroife, bie

J>anblung ift bei £effing immer errechnet ; roie bei 3bfen, ber auc^ ein Di(^=

ter toar. Hic^t erred|net finb feine (Beftalten; es finb fc^lec^troeg bie erften

gefe^enen (Beftalten bes beutfd)en Dramas. Unb bes!)alb ift £effing ein Dic^«

ter, ein großer Dichter, unb roäre es au^, roenn bie unoergleic^litfien Bilber,

u)enn bie l^er3betDegenben Briefe, loenn bie bramatifd)e Kraft ber Streit*

fd)riften nidjt für bie innere poetif(^e Kraft 3eugen roürben.

3c^ gel^ aber kü^nlid} roeiter unb bc^upte : als Dieter ift £effing cor

allem auf3ufäffen. i)ier ru^t feine größte Bebeutung, mie auc^ (Boet^e unb

Sd^iller fie aufgefaßt l)aben ; erft bie Romantiker leiteten bie IDenbung bes

Urteils ein. Der Kritiker, ber äftl)etiker bienten bem Dieter, ni(^t umge=

kel^rt ; mit bem tEl^eologen aber ftel)t's eigen. Hu^ Sd)iller, au(^ ®tto £ub=

mig nimmt man tro^ aller t^eoretif^en (Brübeleien cor allem als Dieter,

fogar auc^ Hebbel. Unb roie tief ^at fi^ Klopftock in Spekulation unb Kri*

tik üerftrickt.

Daf} £etfings poetif(f)e Hber ni(f)t in ununterbrochener (Ergiebigkeit floß,

ift oollkommen rid)tig ; unb es 3eigt eine getoiffe Begren3ung feiner (Babe an.

Hber aud) il)re (Bröfee: ba^ feine u)irkli^en IDerke nur bann entftanben,
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wenn fein eigenes üerlongen nac^ poeäfd)em Husbrucfe mit einem nationa=

len Bedürfnis 3ufammenfiel. 2^^ fehlte bxt Iijrifc^e Begabung ^max nid)t

gan3, toie geroig nid^t feine anafereontif(^cn Dichtungen, roo^I aber einige

Säbeln unb Briefe beroeifcn, aber fie roar ni(f)t reidj genug, um ben bid^te*

rifd)en IDurßcIboben frifd) unb fruchtbar 3U erl^alten. Da3u kam ein anbc=

res : biefem ftürmif^n (Beift, bem nur ber (Erroerb galt, mä]i ber Befi^, roärc

CS untnöglic^ geroefcn, fo oft roie löielanb ober gar Klopftocfi basfelbe tC^ema

3U oariieren. Sc^on biefcr fortroä^renbc IDeciifel oon Stoff unb 5orm machte

bei i^m Paufen, Dorbereitungen, Qilfsfeonftruktionen nötig, bie ein (Bbet^c

geroi^ nid^t gebrau(^t fyiitt — Sdjiller braud)te fie aud^.

Zx^ feinem fd^önen IDerfe über S^kefpeare unb ben beutfdien (Beift l^oi es

(Dunbolf mit oollem Rec^t ^erDorge!)oben, roie £effing „bie nTcnf(i}en!nad)«

al^mung ber Qanblungsnad)a^mung oor3og" unb eben hierin hxt innere Per*

roanbtfd^aft bzs englifc^en Dramas mit bem antiken erblickte unb beiber gei'^

ftige Be3ie^ungen 3um germanif^n IDefen, roä^renb bie fran3öfif(^e tEra=

göbie, gan3 auf bie OEinrii^tung ber Qanblung geftellt, für fic^ fte^t. Jn ber

(Cot, I^ier liegt ber Sc^tüffel für S^akefpeares (Einroirkung auf £effing, für

£effings Derbienfte um S^akefpeare. Hber fc^on e^e ber große Brite il^m eine

Offenbarung rourbe, ift Ceffing auf bie bic^terifcf)e (Erfaffung ber toirktic^en

ITlenfc^en geri(^tet. Dann fu(^t er bie (Beftatten in Beroegung 3U fe^en, oft

mit altmobif^er Routine
; plöfelic^ f<ä)lägt eine ftarke Stimmung ein, unb fie

orbnen fi(^ 3U einem ITteifterbrama.

(Bott^olb (Ephraim teffing ift am 22. Januar 1729 3U Kamens als

So!)n eines Paftors geboren, eines nid)t unbebeutenben Utannes, ben heftig«

keit, I)äuslid)e (Enge — 6ott!)olb (Epl)raim toar ber Ältefte einer ftattlic^en

Kinberfdiar — unb frül^es (Ermüben 3U einer größeren IDirkfamkeit ni(^t

kommen ließen. Der uncermögenbe Dater konnte btn So^n auf bie 5ür=

ftenf(^ule 3U ITteißen fc^idien, too bas junge Roß balb „boppeltes Sutter"

brauchte. Unerfättlid^er £efeeifer r)tibanh fi^ auf ber Uniöerfität £eip3ig,

roo er bas t^eologifd^e Stubium rafcf) aufgab, mit einer (Bier, bas £eben 3U

ftubieren, töie fie Döllig neu tüar. Hus bem Brief an feine Ittutter, in bem

er il^r bie IDanblung auseinanberfe^t, fprid)t ein gan3 neuer (Beift : „3(^ lernte

einfe^en, bie Bü(^er roürben mic^ rool)! gelehrt, aber nimmermehr 3U einem

ntenfd^en mai^en .

.

." tDo aber konnte ein armer Stubiofus bamals Uten»

fd|en ftubieren? „Die Komöbien kamen mir 3uerft in bie Qanb." (Er las fie,

um baraus „eine artige unb ge3tuungene, eine grobe unb natürli(^e Huffü^«
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rung unterfd)ei5en 3U lernen" — was, nebenbei bemerkt, öann 5en l^aupt*

in^alt feiner „Dramaturgie" bilbet. Hber bann lernt er f)ier menfd)lid)e

{Ci}pen unterf^eiöcn, i^re 'Denk^^ unb Husbrucksformen. (Es treibt if)n 3ur

Dertiefung biefes Stubiums 3U btn Komöbianten (elb(t, fo fe^r man i^m bas

5U J)au$ oerbenken mußte. (Er kommt 3U ber Ileuberin in Be3ie^ungen, er

bietet für i^re Cruppe — unb biefe er(ten Derfud^e ge"^en gleich rü(kfid)tss

los auf tlaturtoa^rl^eit ber (El)aralitere aus. „Der junge (Belehrte" (1748)

nimmt bie eigenen $d)roä(^en bes jugenbli^en Poeten 3um Sielpunfet, rote

(Boetf)es „£aune bes Derliebten" ; unb bas fc^roac^e £uflfpiel mit feinen über«

treibenben (Effekten trifft glei^ mit einer Seitftimmung 3ufammen: mit

jener Hbroenbung oon ben Bü(f)ern 3um £eben, bie mie £effing felbft Klop*

fto(k, löielanb, Taoater, 5oi^ftß^ burdjmad^ten. ®pi^ l^aiiz einft bie UTelobie

Dorgefpielt; je^t roirö fie lauter unb lauter gefungen, bis fie erbonncrt in

i)ölberlins S^^oge an bie Deutfcl)en : „Z'i^^^n bie Büd}er einft 7"

1748 3ie]^t il)n fein Sreunb nTt)lius nad) Berlin. (Er übernimmt btn ge»

lehrten Hrtikel ber DoffifcEjen Leitung unb fuc^t au^ als Re3enfent me^r

no(^ bie Hutoren 3U ftubieren als bie tDerke— toas im (Buten unb $(^le(^ten

feine Hrt geblieben ift. Sroifdjenburd^ mad)t er 1752 in IDittenbcrg ben Vfla»

gifter, über tDeld)en (bxab er nicE)t hinausgekommen ift ; ber Profeffor unb

(Bel)eime Rat Klo^ ^at es il)n fül)len laffen. (Er arbeitet eifrig für bie Büljne,

unb englifc^e Htufter bringen i^n 1755 3U feinem erften größeren Drama
„ntiß Sara Sampfon", bem erften „bürgerlichen tErauerfpiel" in DeutfcEi*

lanb, bas fc^on burd) bie Profarebe unb bie bürgerliche Htmofp^äre 3U einem

größeren Realismus ber Pfi)cf)ologie ^voanq
; freilid) ift ber Derfud), in lTTel=

lefont einen „gemifd}ten Charakter" 3U fd)ilbern, no^ oöllig mißlungen. —
Dann jie^t bie Hnfreunbung mit ben Berliner Hufklärern Ilicolai unb

nienbelsfo^n i^n in bie (Bebankenkreife ber popularp^ilofop^ie. 1755 ifo«

lierte er fid^ oon il)nen burd) Überfiebelung naä) £eip3ig unb r)erfud)t burd|

eine balb gefd)eiterte Reife feine IDeltkenntnis 3U erroeitern.

Run roar er reif genug, um feine kritifc^e Tätigkeit 3U beginnen. S^'^^^^

x\^ $d)legcl l^at oon £effings „probuktioer Kritik" gefprod^en, roas bamals

nod) als ein parabojer Husfpru^ aufgenommen rourbe, aber es fttmmt in

jebem Sinn. Die „Briefe bie Reuefte £iteratur betreffenb" (1759—1765)

geben fid^ (nad^ fran3öfifd)em ITTufter) als Beriete an einen oermunbelen

(Dffisier ; es toar an Kleift gebac^t, mit bem £effing ein ftilles, aber inniges

5reunbfd|aftsbünbnis gefc^loffen Ifattt. Hber Kleift oertrat für bie Der«

Tnct)er, Citeratur* 27
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faffer 5cr £iteraturbrtefe bas bcffcrc Publikum über^upt; unb bas folltc

ni^t bloß ntitteilungen erhalten, fonbcrn Unterricht. Die £iteraturbriefe

geben i^n porsugsroeifc, tticolai ausfd)Iie6li(^, in bcr üblichen liritifd)en

IDeife : inbem er etroa einen Brief beginnt „IDünbem Sie fic^> ba^ bie mei«

ften jungen Sc^riftfteller unter ben Deutfc^en fo fc^Iec^t finb?" unb bas aus

ber Sortbauer ber ®pi^*(Bottfc3^ebif^en (belegen^eitsbii^tung bei ^^tltagifter-

Promotionen, Hnkünften wnb Hbreifcn guter S^^^unbe — (bafür gab*s eine

eigene (Battung: bas ,propemticum T) — Qeiraten, Cobesfällen unb (Be*

burtstagen ber teurer". £effing aber gel)t anbers oor. Sein berül^mtefter

£iteraturbrief, ber fiebse^nte, beginnt mit ber Kriegserklärung an (Bott-

f(^e(y toegen feiner— oon £cffing ungereimt beftrittenen— Derbienfte um bas

beutfc^e C^eatcr; fc^reitet fort 3U einer Derkünbigung S^akefpeares : Don

i^m fei 3U lernen, nic^t pon (Eomeille — freili^ „ein (Benie" fei roo^l nötig,

um „oon einem (Benie entsünbet 3U töerben". Unb er gipfelt in ber tttittei»«

lung einer eigenen Dichtung: eines S^^ogments aus feinem „S^^iift"- ^i^

Dichtung ift bie Qauptfa(^e, i^r foll nur ber lOeg bereitet toerben. £effing

fü^lt fi^ als btn Reformator bes beutfc^en (E^aters, ber (Bottfc^eb eben

ni(^t toar ; unb biefe Stimmung, 3ufammengefe^t aus bem <Befü^l ber eige*

nen Kraft unb bem 3orn auf bie Ufurpatoren, aus t^eoretif^=]^iftorifc^er (Er«

kenntnis unb Catenluft, toirb probuktio pnäc^ft in il^m

!

!)ö(^ft be3ei(^nenb bann bie kleine S3ene felbft. (Einmal bie Stoffroal^l:

irtenbelsfo^n entfette fic^, ba^ fein S^^^ii^^ ^i^^ oulgäre puppenfpielfabel

erneuern roollte — £effing mußte, roas bie Dorarbeit ber Generationen be-

beutete. Dann bie (Beftaltung : S^^\^ ^^^ fieben H^eufel. (Beifter, loorüber

Tiod^ bie große Huseinanberfe^ung mit Doltairc in ber „Dramaturgie" fyxn"

belt, einfach in ben natürlichen 3ufammen^ang eingefügt. 3^re Bebeutung

:

Sauft ben Iltenfc^en bar3uftellen. £ängft Ifaite fid^ £effing in feinen Sinnge*

biegten ein pfi}c^ologif(^es Ski33en^eft angelegt, oon überallher, 3umeift na-

türlid} aus Büdnern, (^arakteriftifd^e 3üge in fd)arfem, übertreibenbem Um«
fang aufs Papier geroorfen. Diefe IHanier ber epigrammatifc^en (E^arak-

teriftik, ber er immer treu geblieben ift, roirb in JJanblung umgefefet. UTan

könnte bas ganse S^ogmcnt in ein (Epigramm umfe^n

:

Sd^nell [itib bie pcjt, bas tiö^t, (Bcbanfeen j(^ncll unb XDtnbe —
Do^ ji^ncller als [te all bes menjd)en Saß ßur Sünbe.

Saufts Übergang üom (Buten 3um Böfen ift eine Solge jener maßlofen Un*

gebulb, ber kein tEeufel fc^nell genug ift: bie Sjene l^at bas IDefen ^inc«
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ntenfc^cn enthüllt. Unb 3tDar einer ttatur toic £ef(ing es roar — fd)tlbert

bodi bas autobiograp^tfd)c Bru(i)ftü(fe eines £e!)rge5id)ts il)n felb|t in biefer

leibenfc^aftlic^en curiositas am Sd|rcibpult ! $cf)reibpult, Ungebulb, (5ci«

|terbe[c^u)örungcn — es i[t ber gan3e $avL\t, unb ber ganse £effing. Unb

marum 3itieren bie £eugner feines poetif(^en (Benies neben jener jelbftkri«

tifd)en Äußerung mäft au(^ biefe: „XDüs fagen Sie 3U biefer $3ene? Sie

rüün((^en ein beutfc^es StüÄ, bas lauter fol^e S3enen li'dtkl 2^ auäil"

(Enblxäi : roorin fe^t £effing f^on l^ier bie Überlegenheit S^aiiefpeares ?

Dafe er „bloß ber ttatur alles 3U banden 3U l^ben fc^inet, unb bur^ bie

mül)famen Dollkommen^eiten ber Kunft ni(^t abj^re&et.'' ,,lDo Kunjt [ic^

in ttatur oermanbelt", ba \alf a\x6) ber reife £effing ben (Dipfel. (Es ift bie

tE^eorie, auf bie f!^ feine Äftl)etik roie feine (5efcf)i^tsp^ilofop^ie, feine £e^

bensliunft — unb feine Dichtung, grünbet: bie Ummanblung bes „Künft*

li^en" in bas „ttatürli(^e". tttan bea(^te es roo^l: nid^t einfach bie J)ö^er»

ftellung bes „ttatürlic^en''. Don tlouffeau lionnte niemanb loeiter abfte^en

als biefer S^inb Doltaires. (Er ift C^eoretiker, pijilolog, Büd)ermenf(^, ja,

er braud^t bzn Umroeg über bie „feünftlidien Utitter. Hber bas Siel ift, ben

Schein bes ttatürli^en 3U erreichen. (Ein neuer Begriff ber ttaturna(^a^

mung ift erreicht.

Des rein literarifdjen tEreibcns mübe gel)t £effing 1760 naä) Breslau unb

tx)irb Sekretär bes (Benerals (Eauen^ien. Den Berührungen mit ben preu-

feif^en (Dffi3ieren, mit benen ber geborene Sa^fe unb geborene S(^rift-

fteller fel)r gut auskam, cntfprang jenes unfterblic^e IDerk, bem (Boet^e als

erftem „nationalen (Behalt" 3uerkannte: „tttinna oon Barn^elm" (1763

bis 1767). Daneben erroädift fein bebeutenbftes t^oretifd^es IDerk, ber,;£ao-

koon", Don bem aber nur ber erfte tEeil (1766) erf(feinen follte.

Xii6)t bloß bie „UTinna" — au^ ber „£aokoon" ift ein Probukt ber 3eit-

ftrömung, 3U beren IDortfü^rer unb Deuter £effing aus innerer ttotroenbig-

keit töirb. Der erregbare ITTann fü^lt, roie eine neue Seit geboren toirb —
geboren aus Kämpfen, aus (Bren3beri^tigungen, aus neuen Jbeen. Sein

3ntereffe ift nic^t ein politifd)es, fonbem ein literarpolitifi^es. (Es gilt, ben

ntoment für bas Dolk nu^bar 3U madjen — bas ift Saä^e bes Sdjriftftellers

unb O)eoretikers. (Es gilt bie (Erregung, bie Sroeifel künftlerifc^ 3U über«

töinben — bas ift Saä^t bes Did)ters.

Der fprid)t 3uertt. Don ber Reprobuktion ber überlieferten Cijpen fagt et

fic^ los, ni(^t gan3 3rDar, benn ber tDirt, bie Dertraute finb nur (Erneuerun»

27*



420 Ccjjing, fjcrber, tüielanö

gen ^erfeömmlid)er £uftfpielfigurcn, roobei für S^onßisfea IDinke benufet

finb, bie ©ellcrt für bas bürgerlid)e Sd^aufpiel gegeben ^atte. Rn6) bk an«

bern |inb ni(^t o^ne alte (Brunblage. Das gan3e Drama \\t, roie i6) frü!)er

an anberer Stelle 3U beroeifen (ud)te, aud) mit £ef[tngs gelehrten Stubien

oerbunben — aud^ feine pi)iloIogie ift firitifd) unb probuktio 3ugleid); bcr

„P^iloktet" feines betounberten $opl)okIes ift I)ter mobernifiert toie bie5cibel

ber „Dirginia" in „(Emilia (Balotti". Der oerrounbete ®ffi3ier — ein £iebs

lingstijpus £effings, oon (Eroalb üon Kleift eingegeben, unb im tEempell^er-

ren rDieberkel)renb — foll ber bürgerlid)en (Befellfdiaft roiebererobert roer*

ben, von ber er fic^ gekränkt unb grollenb dbQzmanbi I)at. Dies ift bas

cigcntlii^e tEI)ema — bie £iebesgefd)id)te ift nur tTtittel, mandjmal xzä]t

„künftlid^es irTittel". Unb es ift ein erlebtes ^^ema: roie oft {)at \xdi £ef«

fing als ben üeriüunbeten 0ffi3ier gefül)It, ber nac^ tapferem Dienft „mü-

ßig am Utarkte ftel^t", o{)ne rechte Dermenbung für feine Kräfte, gekränkt

unb grollenb. — Hber biefer pi)iloktet ift ein Solbat 5^^iß^nc^s bes (5ro*

ßen, bie erfte moberne S'^Q^^ tiuf bem beutfd)en lE^eater, gan3 aus il^rem

irtittelpunkt angefc^aut : ber militärifd)en (E^re. „Solbatene^re", ni^t „$ol=

batenglück" follte ber Hebentitel lauten. Z^ Hbftufungen ge^t biefe (Brunb*

empfinbung burd) alle militärifd)en Siöuren: ins rein $olbatif(^e überfc^t

bei bem IDac^tmeifter
;
fubalterner, oerfteckter, aber in bem ritterlichen (De*

fü^l ber tEreue Icbenbig bei 3uft, u)äl)renb fie bem 5i^cin3ofen Riccaut fe^lt

— roie Käftner, toie fic^erli^ bie Breslauer 0ffi3iere, 3ürnte £effing bem

großen König toegen feiner (Bunft b^n 5tan3ofen gegenüber. Dies (E^rge-

fü^l ^at ber körperlid) unb geiftig »erlebte IEelll)eim krankl)aft überfpannt ;

eine Reinigung biefes £eibens ben)irken bie £iebe — unb bie Gerechtigkeit

bzs Königs, ttid^t bwcä) bie £iebe allein roirb ber $tol3 überrounben roie

in bem berühmten Drama bes Spaniers UToreto; bk 0ffi3ierse^re muß
burd^ ben König geseilt merben.

Charakterfiguren toie biefe l^atte bie beutfd^e Bü^ne nod) nid)t gefe^en,

I)at fie ni(^t 3U oft roiebergefe^en ; bas Drama ift jung unb frif d| geblieben

roie iDenige. Unb bie 3arten Stellen, bie ergreifenben Hebenmomente — toie

3ufts Re^nung — bie unterbrückte Rührung bts Sdjluffes ma^en ^ier oor

allem roa^r, töas nad) meiner ITteinung erf(^öpfenb £oebell über jene Streit«

frage fc^rieb, ob £effing ein Dichter fei

:

„tOenn 3um Did)ter im sollen Sinne bes IDorts ber Sd)tDurig, ber l^^e

Slug, bie (Betoalt unb Unerfi^öpflii^keit ber p^antafie erforberlid^ finb,
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büvdf rDeId)e öic Surften auf öiefem (Bebtet uns ent3Üc^en unb fortreiten,

fo roar er keiner ; roenn man aber bk Kraft, 6eftalten 3U fdjaffen, bie einen

Kern von Poefie im Jnnern 5es 6emüts tragen, einen Kern, ber aus einer

^öf)ern IDelt jtammt, il)re Seelen abelt unb 3urDeiIen plö^id^ aus ben Be«

ßie^ungen ber gemeinen lDirkIi(f|keit !)erDorbrid)t, roie fd)arfes Sonnen*

lid)t aus einer bunketn IDoIfee — töenn man biefc Kraft eine poetifd^e nen»

nen muß, unb eine um fo poetifci)ere, je me^r fie es Dermeibet, fic^ burd^

glän3enbe S^^^^^P^cl^^ iienntlic^ 3U mad)en, unb je me!)r fie, too fie er*

fd)eint, es roie gegen ben IDillen bes \\6) faft fträubenben Hutors tut — bann

mar £effing ein Did)ter."

Dag „UTinna oon Bam!)erm" eine nationale (5etegen^eitsbi(f)tung ift,

konnte niemals oerkannt werben; nur £effings perfönlid^er Hnteil an ber

3eitftimmung ift unterfd)ä^t toorben. Hber er füllte fid^ aud^ felbft als

einen 0ffi3ier, ben ber (5ro§e König 3urückgeftogen ^atte; aus bem Jjeer

ber Xticolai unb Ittenbelsfoljn l)atte er fic^ 3urüÄge3ogen ; aber er roollte

roieber kämpfen.

Sein pia^ mar an ber Spi^e berer, bie bem beutfd)en Dolk eine neue tite*

ratur, eine neue Kunft geben roollten — ba^ bas für i^n aud^ bebeutete : ein

neues ttationalgefül^l, fagte ber Scf)luß ber Dramaturgie : „Über b^n gut=

l)er3igen (Einfall, btn Deutfd)en ein tTationaltl)eater 3U oerfdiaffen, ba mir

Deutfdje nod) keine Itation finb
!'' Unb nun erinnern mir uns an jene Deu*

tung, bie mir bem „preu^ififjen (Beift" glaubten geben 3U follen: 5riebri(f)s

bes (Broten Se^nfud)t, Sparta unb Htl}en an ber Spree 3U vereinigen ; Kants

£ektüre Rouffeaus, bie il)n einmal aus ber ftrenggefügten 0rbnung bes

Cages ftie^; (Emalb oon Kleifts „5rül)ling" unb feine Umbid)tung preu=

feifc^er Pflid)ttreue in bas Koftüm r>on „diffibes unb Pad)es". (Es galt, bem

beutf^en Dolk ein Kunftibeal 3U geben, bas mit „preu&ifd)er" ©rbnung unb

Klarl)eit „antike" (Brö^e oereinigte.

(Einer mar fd)on auf bem plan, bas neue Jbeal 3U erridjten; unb ein (5ro»

ßer. (Eben l)atte IDin^elmann feinen „(Bebanken über bie ITa^a^mung ber

6ried|ifc^en IDerke in ber UTalerei unb Bilb^auerkunft" (1754) feine un=

fterbli^c „(5efd)icE)te ber Kunft bes Hltertums" (1764) folgen laffen. Der

„£aokoon" gel)t oon ber „ITad)al)mung" aus unb fügt an einem mid)tigen

Punkt effektooll bas (Erfd)einen ber „Kunftgef(i)id)te" ein, bie tatfäc^lic^

£effing f^on früher kannte. —
3ol)ann 3oad)im IDini^elmann ift in Stenbal am 9. De3ember 1717
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als Solin eines armen $(^u!)ma(^ers geboren. Keiner oon unfern (Brogen,

au6) i}erber nic^t, i^atte fi(^ öurd) folc^e tlot emporsuringcn. Hlle £e^re oom
,,inilieu" ((^eitert an 6em großen Pröpsten öer Hntike ; 6ie mittelalterlidjen

^ore von Stenbal, 6ie an Skna erinnernden malerifc^en Durdjblic^e von

^angermünöe ^aben feine Hbneigung gegen alles „(bot\\6)t" nic^t gemin»

bert. Jn unenblic^em S^^ife lieft er fid) öurd) 5ie Hltertumsfeunbe unb Bil«

bungsliteratur burdj, bie bem Bibliot!)iekar bes (Brafen Bünau in Itöt^ni^

bei Bresben offen ftanb. Die fd^önfte ©ele^rtenbiograp^ie, bie roir befi^en,

(Earl Juftis „IDinÄelmann'', läßt uns in fein IDa^fen un6 lOerben hinein»

blicfien. Die Dresbener Kunftfc^ä^ unb Kunftgele^rten oollenben bas IDerk

ber Dorbereitung. (Enblid^ barf er nac^ Rom; er roirb ber Kunft^iftoriiker bes

burd^ feine „Dilta'' unb i^re Sammlungen berühmten Karbinals Hlbani,

nad^bem er fc^on in Dresben jur römifc^en Kird)e übergetreten toar — ber

erfte ber berühmten beutf(^en Profeltjten, er aber nur burc^ prafetifc^e RüÄ-
fi(^ten ge3rDungen. Rafcf) rourbe er für bas gelehrte (Europa 3ur Hutorität.

Denno(^ badftt er an eine ^imke^r, roäre geneigt getoefen, bk £eitung ber

Berliner Bibliothek 3U übernehmen — bas f^nöbe löort bes Königs, für

einen Deutfc^en roäre bie E)älfte bes geforberten (Bel^atts genug, oereitelte

ben plan. (Er follte fein Daterlanb ni(^t loiebcr fe^en; auf einer Jjeimreifc

kehrte er rafc^ um, roarb aber am 8. Juni 1768 oon einem Buben, bem er

feine golbenen RTebaillen gezeigt ^atte, ermorbet.

IDas IDinÄetmann für bie Kulturgefd^i^te bebeutet, ift in einer feltenen

Dereinigung oon l^iftorif^em unb künftlerifc^em Sinn begrünbet. HIs erfter

trug er ben I)iftorifd|en Begriff ber (EnttoiÄlung, ben Philologie, £iteratura

gefd)i(^te, IDeltgefc^id^te feit lange oeru)anbten, in bie (Befc^ic^te ber Kunft.

Die 3eitlofe (5leid)ftellung aller „antiken Kunft" toar aufgehoben, Zzbzn unb

€ntu)icklung auc^ ^ier ftatt bes IDunbers aufge3eigt. (Bleid^3eitig aber roar

er t)on einem begeifterten Bebürfnis bts tta^fd)affens erfüllt, bas btn Qifto=

rikemno(^ oöllig fernlag. (Eine ganj neue Kunft ber Kunftbetrac^tung

ging ben Kunftfreunben in aller IDelt auf. IDrn&elmann 3uerft begriff gan3

bas, roas man neuerbings btn „Kunftroillen" genannt l^at. (Er oerfe^t fic^

in bie Seele bes Künftlers, fu(^t aiis feinem IDerk feine feelif^e (Erregung,

feine künftlerifd^e Hbfi(^t ^eraus3ulefen. Da^er bie berühmten Befd^rei»

bungen bes Qerakles»Corfo, ber £aokoon*(Bruppe. Unb oon ben Kunf^oer»

ken kommt er 3ur Deutung bex (Befamtkunft unb erklärt „eblc (Einfalt unb

ftille (Bx'ö^t" fiir ^en Kunftroillen ber Hntike.
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IDinÄcImann ocrfud^t nun aber als rcd)ter So^n 5er Hufklärung auc^

populär ersic^rif^ 3U toirfeen. Rn öic Stelle öer alten So^^^l ^on ber

,,Ila(^a^mung ber tlatur" ift er geneigt bie oon ber Itadia^mung bts Sä)ö*

wen b. Ij. bes KIaf|ifd)»$d|önen 3U fefeen ; bem teurer ber (Entrot^Iung feljlt

bas Derftänbnis für i^r ftettges 5ortroirken bis 3ur ©egenroart, roie roir bas

äf}nlid) bei bzn großen Begrünbern ber „^iftorifc^en $d)ule" beobachten,

bei Saoignt), bei 3. (Brimm. 3ule^t kam er 3U einer Hrt Poetik ber bilben*

ben Kunft: in feinem „Derfu(^ einer Hllegorie befonbers für bie Kunft"

(1766) fud|t er btn geiftigen (Behalt allein aus ber bilbenben Kunft heraus«

3U^olen, als ob l^ier bie So^m oon bem .(Bebanfeen 3U trennen roäre. Hbcr

fc^on bie ,,(Erläuterung über bie (Bebanken oon ber tTad)a^mung ber (Brie«

^if(^en IDerke" (1756) bringt bie Did]tung mit ber ITTalerei in bie gefäl^r«

lic^fte Derbinbung, roeil aud) er ungebulbig rafcf^ bie 5rüd)te ber Kunftbe*

trad^tung einernten toollte unb bas Iltittelglieb gefunber Hadja^mung oer»

gafe : bie gattungsgemäfee tEed)nife.

5ür [zbzn großen ITtann kommt ber ItToment, too er an einem älteren ober

glei(^3eitigen (Broten fid) gleid)fam ITTafe nimmt. Sd^iller tat es mit (Boetl^

m ber „ttaioen unb fentimentalif^en Didjtung''
; 2^^^ ^cl^ ^s mit Biörn='

fon in bta „Kronprätenbenten" ; £effing tat es mit IDinckelmann im „£ao-

koon'' — toie Qerber mit £effing in ben „Kritifdjen IDälbc^en". (Es ift ein

geheimer Kampf um bie geiftige Dor^errfc^aft in Deutfdjlanb.

Itatürlid} aber finb es nid)t blog äußere Steigen, bie £effing bebrängen.

(Es finb aud) innere, über bie er 3ur Klarheit gelangen mufe — gerabe roie

Schiller in feiner großen Hbl^anblung ober tlie^fdje in ber „(Beburt ber tEra=

göbie". Die 5^ö9^/ ^^^ ^^ ^i^ künftlerif^ (Entroidilung ber beutfd)en 3u*

kunft ab3U^ängen fd|ien, toar bie : (Trennung ober Dermifd|ung ber Künfte.

Die Dermifd^ung fal)en loir für bas fieb3el)nte Jaljr^unbert oer^ängnisDoll

iDerben. Itun brol)t fie roieber auf3utaud)en. Brodies, f)aller roollen in ber

Poefie malerif^ roirken ; IDindielmann le^rt, in ber bilbenben Kunft poetifc^

3U fein. Hber £effing toar auf $d)eibung ber (Battungen angelegt, toie er

benn anä) in feiner Hbl^nblung über bie Säbel biefe, im lDiberfpru(^ gegen

bie prajis £afontaines unb (Bellerts, überftreng oon ber (Er3ä^lung ifoliert

^at. I)ier nun gar kamen feine legten tragenben (Begenfä^e in S^QQ^ • künft«

lit^ unb natürli^. Huf fie fü^rt er ben inneren Unterfd)ieb 3urüdi: bie

Poefie arbeite mit „künftlidjen ntitteln", inbem 3tDifd|en IDort unb (Begen»

|tanb ein innerer 3ufammen^ang nic^t beftel^e ; bie bilbenbe Kunft mit „na»
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türlid^en", inbcm fie S^i^^« ^urd) S^^^^, S^^^ ^^^^ 5orm nad)a]^mt. Über*

treibung auf beiöen Seiten : au6) bie poefie arbeitet mit natürlidjen ITTitteln

nid)t bto6 in öer £autna(i)a!^mung, fonbern im gansen Hufbau; 5er Satj

felbft ift ,,natürlid|", mag aud} bas Wort „künftlic^" fein. Unb bie UTalerei,

6ie triefe mit perfpektioif(^en ITtitteln oortäufd)t, bie Skulptur, bie färb*

los 5cirbige$ roiebergibt — fie arbeiten fr^mbolif^'. (Ein 3toeiter funbamen*

taler ©egenfa^ ertöäc^jt aus öer Ce^nik : öie Poefie kann nur töorte fid^

folgen laffen, fie ift eine Kunft b^s Had^einanber — unb foll bes^alb öas

Kebeneinanber ber Bef^reibung oerf(^mä^en ; bie bilbenbe Kunft kann nur

auf einmal genoffen roerben, fie ift eine Kunft bes ITebeneinanber— unb foll

öesl)alb basHadieinanber allmäi^lidjen allegorif(^enDerftänbniffesabrDc^ren.

Hud) ^ier ift £effing einfeitig : jebes Drama betöeift in feiner Sc^lufefaene

bas Bebürfnis, öas lladieinanber für bas geiftige Huge 3U einem 3ufammen=

faffenben ITebeneinanber 3U orbnen; kein Kunftu)erk roirb auf einen Blidi

aufgefaßt, bie nac^einanber folgcnbcn (Einbrüdie erft töerben 3U bem Heben»

einanbcr 3ufammengefe^t. Dennod) roar bie Derfd)ieben^eit no(^ nie fo tief

gefaßt toorben. Diefe Unterfd)eibung öom (Benießenben aus ergänst jene,

bie Dom Künftler aus gegeben rourbe. UTan erinnere fi^ ber analogen (5ren3=

fc^eibung, bie £effing fpäter 3U)ifd)en (Befd)id)te unb p^ilofop^ie in bem be=

rühmten Sa^ aufgeri(^tet, 3ufällige (Befd)id)tstr)al)rt)eiten könnten niemals

notmenbige DernunftrDal)rl)eiten roerben. Das „oufällige" entfpri^t bem

„Künftli^en" : unter beiöe Rubriken fallen bie Dinge, öie nid)t mit innerer

tlotroenbigkeit aus bem (5attungsd)arakter l}err)orgel)en. „natürlich", „not=

tüenbig" ift bas, roas in beren IDefen begrünbet liegt.

Unb eben bes^alb konnte ber „£aokoon" bei biefer Hntit^efe nid^t ftel)en

bleiben. Huf fie mußte roieber eine Si)ntl^efe folgen: eine Darlegung ber

Kunft, in ber bie künftlid^en ITlittel roieber natürliche getoorben finb. (Es ift

bas Sd)aufpiet. Uehzn bie Sprad)e unb öas S3enenbilb tritt bie Hac^al^mung

lebenber ITTenfd^en burc^ lebenbe Ittenfd)en ; öas ttad)einanöer toirö öur(^

öas ITebeneinanber ergän3t. — Hber ber 3rDeite tEeil bes „£aokoon" blieb

(EnttDurf ; an feinen pia^ trat öie „J)amburgifd}e Dramaturgie".

IDir l)aben Dor3üge unb ITTängel bes „£aokoon" in einer (5efd)i^te öer

£iteratur ni(^t ausfü^rli^ 3U erörtern. Klar ift es, öaß £effing oon öer bil=

öenöen Kunft 3U roenig, unb bies XDenige ni^t genug aus eigener Hnfc^auung

kannte. UTit ITad^brudi ^at neuerbings tE!)eobor H. nTei}er betont, ba^ £ef«

fing oon unberechtigten Soröerungen öer Hnfc^auungen ausgebt unb öem
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IDefen öer Poefte als einer mit geittigen Jn^alten arbeitenben IDortkunJt

nicf)t gered)t w\xb. 3u öiefcn ITtängcIn bcr C^eorie kommen bie ber (Er»

fa^rung im roeiteren Sinne : bie (Entroiditung aller Künfte l^at gan5 neue

ntöglic^keiten gele{)rt. Dennod) kann man oon einem bauernben IDert bes

,,£aokoon" fprec^en — nicf)t blofe oon bem Iiterari[d)en, ber in einer bei uns

Döllig neuen unb nirgenbs häufigen ^ah^ bcftel)t, alle „mü^famen Doll=

kommen^eiten ber Kunft" 3U oerbergen unb ben ^öd)jt kunftoollen Hufbau,

6en Rbolf S^^^ Dortreffli(^ beleu(f)tet l\at, als einen fpielenben Sufall erfd)ei=

nen 3U laffen. Sonbern audj inl)altlic^ behalten, glaube ic^, bie funbamen*

talen Unterfd)eibungen bauernbe Bebeutung, u)ie je^r aucf) .(5ren3* unb dvou

fi^enfölle ansuerkennen finb.

Diel größer natürlid) als ber Dauerioert war ber (Begenmartsroert bes

,,£aokoon".

Das roar geroig nid)t bie J}aupt[ad)e, baß er von ber Pebanterie Brockefi-

f(f)er Befd)reibungen abfc^reckte unb baß löielanb, von £e(fing am ©l^r

ge3upft, einen F}ain nid)t befd)reibt ; ber ba^ in ber bilbenben Kun|t — auf

bie ber (Befe^geber naturgemäß oiel toeniger (Einfluß ausgeübt liat — bie

Hllegorie ^ier unb ha entmutigt roarb ; nid)t \o, boü^ nid)t bo^ ber na3arener

Steinle in feinem „tCriumplj ber Kird)e in ben Künjten" burd) einen toeißen

Ulantel allumfaffenbe Kraft angebeutet l)ätte. Sonbern bas roar bie ^aupt»

fa^e, baß £efjing 3ur (Er3iel)ung ber Sinne fortfd)ritt oon ber (Er3iel)ung

ber Dernunft bei frül^ren ä{tl)etikern. (Er überfcf)ä^t bie Hnfc^auung, aber

er ^atte felbft beim £efen Klopftodis empfunben, roie notxoenbig i^re Sorbe»

rung roar. Die empirifc^e llnterfud)ung, roie roeit roir me!)rere um cinfjaupt»

roort gruppierte Hbjektioa nocf^ roirklid) jinnlid) auf3unel}men imftanbe [inb,

fc^loß eine Hnerkennung bes roirklidien £efers in [i(^, too bisher nur bas ab»

[trakte Publikum ejiftiert \jaiit. — Der „£aokoon" roar, roie roieberum

ffioet^c anerkannt bat, eine rettenbe (Tat: er beroal^rte cor ben (Befahren,

bie bie lladja^mung gerabe ber bebeutenbften neueren Dichter, J)allers unb

KlopjtoÄs, mit (i^ bringen konnte. ITTenfd)en roollte £effing au^ ^ier,

lUenfcijen ge3ei(^net mit ben lUitteln ber Poefie ober geformt mit btmn
ber Bilb^auerei — nicf)t Koftümftubien unb ni^t Hllegorien.

Dabei blieb ber große Kunftrid)ter in btn beiben Hauptpunkten mit ber

gan3en ä(tl}etik feiner 3eit, au^ mit IDinckelmann, einig : Husgangspunkt

toar auc^ für il)n bie „na(i)al)mung", bie IDiebergabe roirklidier (Begen«

jtänbe ; 3iel au^ für i^n bie „$(i)ön^eit", bie ^armonif^e Überroinbung 3U*
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fälliger Unregelmäßigkeiten. Beibe punlite l^ält er au^ in E}amburg feff

;

öen abroeid^enbcn IDeg 3rDif(^en beiben ju^t er oont ©ipfel ber Pr)ramibe

aus, oom Drama, 3U befeftigen un5 3U crroeitern.

ntan fyitk in ber reic^ften Qanbelsftabt unb eifrig|ten Kun|tftätte Deutj(^s

lanbs bzn plan eines „tlationaI%aters" gefaßt — eine allerbings oer«

frü^te Konjequenß ber neuen 3bee einer Hationalliteratur. (Es ging bamit

leiber wk mit allen „ttationalinftituten" bes 18. 3a^r^unberts : partil^u»

lariftif(^e 3ntere|fen, (Eitelkeiten — unb pekuniäre Höte ließen jie nic^t

1^0^ kommen. (Es roarö bie größte (Enttäujd^ung £e||ings, fa{t bie le^te;

aber es |d)enkte uns bie „I}amburgif^e Dramaturgie" (1767—1769).

Diefe tE^eaterseitf^rift follte 3unäd|ft eine fortlaufenbe bramaturgifc^e

(Erläuterung fotoo^l ber aufgeführten Dramen roie ber Huffü^rungen geben.

Die Befprec^ung ber S^aufpieler ^örte aber balb auf, ba i^re (Empfinbli^»

keit aud) porfic^tigen (Eabel ni(i|t »ertrug. Itte^r unb me^r eman3ipierte fi^

£e||ing von bem offisiellen 3toeck ber 3eitf(^rift unb machte fie, roie fpäter

bie IDolfenbütteler Bibliot^^ek, 3ur ©perationsbafis für bie eigenen Unter*

ne^mungen, bie freilid^ mit btn Hbfi^ten bes „ttationaltl^eaters" eng oer^«

lüanbt roaren : toie mit biefem bas jidjtbare, follte mit ber Dramaturgie bas

unfi(^tbare tE^eater ber Deutjc^en gefd)affen toerben. Desl^alb gel)t £ef*

fing l)ier rückfidjtslos, einfeitig unb ungered|t gegen bas fransöfifc^e tE^eater

Dor, in bem er bie große (Defa^r für bas beutf^e fie^t. Unb besl^alb, rt>eil

es i^m über bie Hnmenbung ber künftli(^en ITTittel roeber ^eraus3ukörtnen

noc^ herauskommen 3U toollen fc^eint. 0ber, mobern ausgebrüdkt : meil es

in einer rein konoentionellen IDelt fpielt, bie mit ber roirkli^en nur bnxdf

oerabrebete Be3iel)ungen 3ufammen^ängt. Die $pra(^e, bie brei (Einl^eiten,

bie (El)arakter3ei(f)nung — alles empftnbet er als lOillkür. Sein Qelfer ge*

gen (Eorneille unb Poltaire ift Sl^akefpeare. £effing nähert fic^ bem 3llu«

fioTiismus, inbem er $l)akefpeare als faft ben ein3igen Dichter rü^mt, ber

uns im tE^ealer alles 3U glauben 3rDinge, toas er toolle. Hber biefe Be«

meffung na^ bem (Brabe ber ttaturroa^rljeit toirb eingefi^ränkt bur^ bie

Sorberung bzs Stils : „au(^ bie kleinften H^eile beim S^akefpeare (im ,RU

d^arb III.*) finb nad^ ben großen IlTaßen bes ^iftorifc^en Sd)aufpiels 3U«

gefc^nitten''. Die Qauptfacfje jebod^ bleibt bie ITtenfd^enf^öpfung : Doltai»

res ©rosman re^et unb ^anbelt tüie i^m (Eiferfü^tiger, aber Sl^kefpeares

Othello ift bie (EiferfucE|t felbft — auc^ wo biefe gar nid^t in S^^Q^ t^ ^om«

men f^eint, ift fein IDefen oon i^r gefärbt.
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Die „J}amburgifc^e Dramaturgie" \\t feeine I)iftorifd)e ober ä[t^etifd)e Hb»

^nölung über bie Hufgabe 5es tn)eaters, (onöern eine 3eitfd)rift mit be«

^immten Sroecfien. Unter biefem (Bejic^tspunfet ift i^re Dielfeitigkeit an^vi*

erkennen ; aud\ S^agen roie bie bes Kojtüms, bes Repertoires, fogar ber Dra-

mentitel roerben befprod^en. Hber bie Süt)lung mit bem tCI)eater ging vöU

lig oerloren, btn n!eilf)abern konnte biefe als IDerbef(f)rift gebad)te Reil)e

pon Unterfu(f)ungen roenig Reifen. IDo^l intereffierte fie, loas feinen roenig

millkommenen Husbrucfi in einem unDerfcf)ämten tlad)brucli fanb. Hber

mit bem (E^eater fanb aud) bie „Dramaturgie" ein ärgerlid) frühes (Enbe.

1769 fanb bann £ef(ing bie Hnftellung, bie i{)m für (eine legten 3a^re

äufeere Huf)e oerf^affen jolltc — unb innere llnruf)e fdjlimmfter Hrt : ber

aufgeklärte (Erbprinj üon Braunjdjroeig berief il)n als Bibliotl)ekar ber alt»

berühmten „(5uelferbi}tana" nad^ IDolfenbüttel. i}ier fanb erbaskur3e(Blück

einer (El)e mit ber oortreffliefen (Eoa König ((Dktober 1776), ^ier traf i^n

bas erfd)ütternbfte Unglück burd) i^ren tEob im Kinbbett (10. 3anuar 1778).

Die Braun[d)U)eiger Si^^unbe, (Ebert, (Diefeke, S^mib, ba3U ber hzqabk aber

|d)cue £eiferDi^ erfe^ten il^m bie Berliner Si^^unbe, mit benen er übrigens im

fd}riftlid)en Derke^r blieb. Die Stellung liefe bem f)ofrat £e[(ing Seit 3U

erneuter gelehrter £ektüre, rDijfenjd)aftlid)er unb poetifd)er Hrbeit. Qier

entjtanben feine legten ItTeifterroerke
;
^ier oollenbete fid) bie Cragik feines

£ebens.

Der Hnblick ber kleinfürftlid|en Derf)ältniffe mit i^rer Üppigkeit unb mo-

ralifd)en Unbebenklid)keit fanb feinen Uieberfd)lag in „(Emilia (balotii"

(1772). Die alte S^^^^ ^^r „Dirginia" roirb mobernifiert : ein Dater tötet

feine (Eod)ter, um fie üor ber $d)anbe 3U retten. Hber £effing befd^ränkt

fid) nid)t auf bie Hnberung bzs Koftüms. 3roei rDid)tige änberungen kom«

men I)in3U. £e(fing fd)eibet bie $taatsumu)äl3ung aus, bie in ber alten (Er»

3äl}lung unb i^ren bramatifd)en Bearbeitungen mit ber (Ermorbung per»

knüpft mar; fie fd)ien il)m ein Derftofe gegen bie (Einl)eit ber ^anblung. Unb

bann : ift fonft bie tEod)ter bie eigentlid|e J)elbin ober bas eigentli^e ®pfer,

fo roirb es bei £effing ber Dater : ba^ ©boarbo gestoungen toirb, feine eigene

(Eod)ter 3U töten, bas ift bas eigentlid) tragifc^e Iltotiü. (Emilia intereffiert

£effing nur mäfeig ; fie ift ber ein3ige unbeutlic^e (El)arakter, ber bei iljm oor«

kommt. Dafe roir nid)t red)t erkennen, ob fie 6erDalt fürd)tet — ober Der»

fül)rung, ob fie alfo iljrer tEugenb fid|er ift^ bas ^at (5oetl}e in überf^arf

pointiertem IDort ^erDorgel)oben. Hber roo Ratten roir fonft fd)on Si^uren
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tote öiefen prinsen, öen „äftljetcn", öcr felbft 3um Sünbigcn ol^ne einen

Reifer 3U fd)tDa(^ ift ? Diefen melan(^olif^=Dornel)men; aber reisbaren Hp*

piani? Selbft 5er „G^^oßen Bulilerin" ijt in öer lüc^mut i^rer Derabfc!)ie=

öung ein neuer, perföl^nli^er 3ug gegeben; nur tltarinelli ift gan3„(E{)arge'\

teöiglii^ ber l)öfifd|e 3i^trigant.

Die 5ü^rung ber i}anblung, bas geftonben roir fcf)ön ein, ift mit fo ängft«

lid^er Sorgfalt bered)net, ba^ fie nid^t 3U retten ift. Hber felbft in i^rer UTo*

tioierung fe^It es nid)t an pft)d)ologifcf)en 5einl)citen. tDie ber le^te (Ent«

fc^Iufe burd^ eine geroaltfam gefteigcrte (Erregung l^erbeigesroungen tüirb,

bas i^atte £effing fd^on in btm kleinen, gleichfalls all3U gut rec^nenben

Crauerfpiel „p^ilotas" (1759) beoba^tet unb burdigefü^rt; ^ier roirb bies

„Utoment öer legten (Enegung" noc^ roirlifamer benu^t. 0ber bie $d)ilbe»

rung ber man mö(^te fagen ^armlofen Si^toolität bts Prinsen : „ein tEobes«

urteil ? (Bleich l'\ eine (Ejpofitionsc^arakteriftili gan3 von ber Hrt jener im

Sauftfragment.

tErofe bem IDegfall ber Heoolution ift „(Emilia (Balotti" bie erfte politifd|e

(Eragöbie in Deutf^lanb ; bznn btn „(Earolus Stuarbus" toirb man nid|t an«

führen roollen. Der Jriebrid^ ben (Drogen in „ITtinna oon Barnl^elm" als

bzn großen unb guten tttann oer!)errlici)t l)atte, mifet nun an biefem unfid]t*

baren 3beal bie roeber großen nod) guten Surften unb i^re f(f)limmen Utini*

fter. Um ben Begriff ber (E^re beroegt ficE) anäi bies Drama — tDäl)renb fonft

für bie 3eitgenöffifd)e Dramatik bies Problem mit bem „(Eib" bes (Eorneille

erlebigt roar. Die (El}re (Emilias ift oor bem ^of fo ujenig fidler roie es bie

0boarbos fein toürbe, toenn er fid^i nid)t ftol3 aus ber Itä^e bts Surften oer-

bannen rüürbe ; tltarinelli reist Hppiani, feine (Ebelmannse^re 3U perlenen.

Doc^ nähert fic^ ber Begriff ber (E^re fc^on ber moberneren Huffaffung, bie

u)eniger ein $tanbes3cid)en, als bie Hnerkennung ber menfd)lid^cn IDürbe

felbft fe^en roill. Unb hiermit ^ängt bas perfönli(^e (Element 3ufammen.

£effing, fo lange toie 0boarbo oon allem Sürftenbienft frei, roar nun in ben

Dienft eines Surften getreten ; er follte es im (Buten unb im tüeniger (Buten

no^ erfahren, was bas für feine (E^re, feine Sxzxlitit 3U h^btnten l^atte. —
Übrigens töar er naio genug, bas Drama feinem fyx^oq felbft 3U überrei(^en.

(Eine Hei^e roiffenfd^aftlicijer Deröffentlicfjungen „aus bzn Säi'd^zn ber

^crsoglic^en Bibliotl^ek 3U IDolfenbüttel" (feit 1770) leitete bie Drucklegung

ber „Stagmente eines Ungenannten" (feit 1773) ein.

£effing toar in Hamburg ein St«un6 ber geiftig fe^r ^oc^fte^enben Scimilic
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Reimarus geroorben; (Eli[e Hcimarus xoax feine ocrftönönisDoIlfte teferin.

Sie unb i{)r Bruber oertrauten i!)m ein Htanufkript il^res oerftorbenen Va^

ters f)erm. Samuel Reimarus (geb. 1694, geft. 1768 in f^amburg) an,

eines Ieibenf(f|aftlicf)en Huffelärcrs, eifrigen Deijten ö. If. Bekenners eines

perfönlid)en (Bottes unter entfd)iebener Derroerfung aller religiöfen Dogmen,

unb fdjarfjinnigen popuIarpI)ilofopl)en. Qier roar er in feinem f^afe gegen

Kird)e unb Dogma am töeiteften gegangen unb Ifatt^ 3. B. bie Huferjte!)ung

für Betrug erklärt. — £effing l)atte (id) für tl)eologifd)e S^agen alleseit lei*

benfd)aftli(^ intereffiert ;
fpielten fie bo^ für bas bamalige Deutfd)lanb bie«

jelbe Rolle toie fpäter politi(d)e. (Er roar immer gegen bk organijierte Kird)e,

ein 5rßunb ber E}errenl)uter, frü!) ein Derteibiger ber Juben; aber anä) bic

liberale tEl)eologie unb gar bie (Drtl)obojie ber Hufklärung ent(pra(f)en nid|t

feinem IDefen, bas immer neuen Kampf oerlangte ; ber Befi^ ber IDal)rl)eit

mac^e [0 leid)t träge unb (tolß. — Die „5ragmente" entfpra(f)en nid)t in

jeber J}injid)t [einem eigenen Stanbpunkt : er ba6:\te ungleid) l)i(tori[d)er als

ber Kir(^enftürmer. RTit ber Deröffentlidjung, bie er unter bie aus ber

(Buelferbt)tana ein(d)muggelte, roollte er tDol)l 3unäd)|t nur „eine tEonne für

un(ere kritif(^en Iöalfifd|e" auswerfen, Dielleid)t aud) aus 5reunbfd)aft für

(Elife Reimarus eine Probe mad)en. Hber oieles, mas gegen jebe geoffen»

barte Religion gejagt roar, gefiel iljm au^.

Die Deröffentlid)ungen erregten einen fur^tbaren Sturm; unb erft bur^

il)n iDurbc für £ef{ing bie Sad)e 3ur eigenen Hngelegenl^it. Um (eine J)eraus»

gäbe 3U oerteibigen, begann er; balb kam er mit eigenen Sä^n, in geller

£uft am Kampf, unb 3um drittenmal eine Krifis im Dolksleben burd)lebenb

unb burc^fe(^tenb : nadj ber äft^etifd)en unb ber politi[d)en bie religiöfe.

(Er fyitk in i}amburg mit bem berühmten prebiger 5er 0rt^bojie, bem

i)auptpaftor Johann RTeld)ior (Boe3e, gan3 gut geftanben ; ba^ nacb^er ber

nid^t fe^r eifrige Bibliotl)ekar bzn Bibelforjd)er 6oe3e burd) Derfäumnis

ärgerte, fyit fd)U)erlid) oiel 3U bebeuten gel^abt. Z^i^^ trat (bo^^^ als tDä(f)=

ter bes gefäl)rbeten (El^riftentums ^eroor, benunsierte unb befd)impfte £ef=

jing öffentlid) unb gab ber rounberbaren ITtifd)ung oon 3ronie unb Pathos

in ben „Hnti=(Boe3es" (1778) (Belegenl)eit 3um (Entjtel)en.

£effing toar immer ein Polemiker oon gansem Vjex^zn geroefcn. Der junge

niann l^atte S. (5. £ange ben J)ora3über[e^er in bem tt)i^ig=bramatifc^en

„Dabe RTecum für ben £}rn. Sam. ©ottl. £ange" (1754) graufam für jeben

Überfe^ungsfel}ler gejtraft; gctüife follte £ange ein Ci)pus merben, roie Su
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Dcrs ober pi)ilippt für tiscoro, aber ba^n roar er tocber gut TtO(^ fd)lc(^t

genug. Diel meljr oerbicnte ber aufgeblafene Jntrigant Klo^ in J)allc bic

gciftrei^e Stäupung in ben „Bn^f^n antiquari[d)en 3nf?alts" (1768—1769).

£effing, ber bie IDi|fcn|(^aftlic^feeit mit eleganter 5orm oereinigcn toolltc,

mufete biefe Karifeatur feiner eigenen Hrt, (Elegans o^ne lOi[[enf(^aftlid)feeit,

abftofeen ; ber erftc populartDiffenf^aftli^e S^uilletonift oon Huf fiel unter

feinen tüo^lgesieltcn Streiken. Doc^ aud^ ^ier warb bic Kritik probuktiö

unb brachte bie fc^öne Meine Hb^nblung „IDie bie Hlten ben Cob gebilbet''

(1769) Iieroor.

3efet aber ging es um £eben unb tEob. £effing mar in [einer bürgerli^en

(E^re toie in [einer bürgerlii^en (Eji[ten3 angegriffen. (5oe3es Sorberung

eines 6Iaubensbekenntni([es toar [o gefä^rlid^ toie Salabins S^^Q^ Q" ^^'

ilfan, 3m Hamen £ut^ers regte [ic^, roie £e[(ing meinte, ein (5ei[t, ber bie

Hcformation com er[ten Stritt an unmöglid^ gemacht l^ätte. (Es roar ber

Durd)bruc^ ber t^eotogi[(^en 5oi^[^ungsfrei^eit, btn £e([ing burc^kämpfte.

Da^er bie (5rö^e, ber (blan^, bie Kraft in bie[en t^eologi[(^en $trcit[(^rif«

ten; ba^er au^ bie Hnroenbung aller Kampfcsmittel, ber per[önlic^[tcn unb

ber politi[(^c[ten.

Huf bie Hnseige beim Corpus (Eoangelicorum, ber offisiellen Dcrt**etung

ber Prote[tantcn, tat ber f)er3og oon Braun[d^iDcig toas er konnte : er bc»

fi^ü^te [einen Qofrat, Dcrbot i^m aber toeitcre Deröffcntli(^ungen in bic[er

Sadit. Wh begreifen bod^, ba^ ^c([ing aixäi bnxä) bieje [(^oncnbe nTafercgel

|ic^ toic Ca[[o nac^ ber Qerausforberung gefe[[clt unb ernicbrigt füllte.

Hirgcnbs Ijattt er bie c^ri(tli(^e Hcligion bcicibigt. Hber er ^atte in unge-

mein [^arf[inniger H)ci[e bie moberne Bibclkritik unb bie moberne Dogmen^

ge[cf)id)te eröffnet ; benn roicbcr roarb ber Kritiker unb Polemiker probuktit),

Dor allem in ber grunblegenbcn Qijpot^cfe oon btn (Eoangeliften als rein

men[^li(^en ©c[(^i(i)ts[(^reibern, in ber tE^coric ber „regula fidei", ber an»

fangs nur münblid)cn Bekcnntnisübcrlieferung. Seit ber grofee p^ilolog

Bentlct} [eine epo(f)emad)enben Pamphlete [c^rieb, roar an Streit[d)riften

u)i[[cn[^aftli(^en 3n^alts ni^t [o üiel (Bele^r[amkeit, (Bei(t, Überlegenl)eit

getoanbt roorben ; aber roie oicl I)ö^cr [tanben in morali(d)er Qin(i(^t „bas

Ce[tamcnt 3o^annis" ober „bie Parabel" ! Hlle Kräfte £e((ings entfalteten

[i(^ cr[t ^ier gan3 frei ; er tourbe ber große Dolksrebner, inbem er ber große

5or[cf)er lourbe ; bas Pathos [tanb i^m 3U (Bebote, [cit er über bie Satire un=

bcgrcn3t oerfügtc. Unb nun mußte er [(^tocigen . .

.
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Hber er konnte ntd)t jd|tDeigcn. Itid^t roegen öer llTij|ion, öic auf il}m lag,

unb nid)t tocgen ber Kräfte, öie er in fic^ füllte. Ruf eine anberc Kan3el,

meinte er, mü({e man xlfn roo^l lajfen. Die unge!}eure Spannung feines 3n«

nem, in öer er 6ie geijtige (Entroicfilung [eines Dolfees Dorlebte, machte btn

großen Si^riftfteller no^ einmal 5U einem großen Dieter : er fc^rieb „Ilat-

t^ianöentDeiien" (1779).

IDir fin5 geroö^nt, öies Sc^aufpiel 3unä(^ft als ,,tEenben3brama'' auf-

3ufaffen, als ein Kampfftücfi im Sinne ber (EoIeran3, bie burc^ (Boe3e unb

feine (Benoffen bebrängt roar. IDobei übrigens ber Begriff ber (Colcran}

genau gefaßt toerben muß : ber I}auptpaftor roar fi(^er in jebem Sinne in»

tolerant unb betete mit Qer3ensfreube für bie Derni^tung ber Hnbersgläu«

bigen. Jn biefem Kampf aber ^anbelte es fid) um bie (Blaubens- unb Denk»

frei^eit ber „nic^t tEoIerierten". Kaifer 3ofef IL felbft, ber für bie öfter»

reirf)if(^en proteftanten eintrat, oerfolgte bie Deiftcn: fie gehörten ni^t 3U

bzn offi3iell gebulbetcn (5taubensgemeinf(i)aften. Dies eben bebingt im „tta»

t^an" bie Sonberftellung bes 3uben : aud) in Salabins Rei^ erfreuen fie fi^

tDO^I ber Dulbung im roeiteren Sinne — für bie £effing thtn eintritt — ge»

l^ören aber nic^t toie bie (E^riften mit il^rem Patriarchen 3U bcn offi3ieIl

anerkannten Religionsgemeinfcf^aften. Die le^te Stufe ber Denkfrei^eit be»

beuten bann bie IDeifen am (Banges, 3U benen ber Dermifc^ ^inftrebt. IDenn

alfo ©oe3e ^ier in ber perfon bes intoleranten Pfaffen an btn Pranger ge-

ftellt roirb, gef(f)ie^t es ni(^t toegen feiner Unbulbfamkeit im Denken, fon«

bern roegen fenes UTißbrau^s ber Staatsgeroalt im Dienft ber anerkannten

Kirchen, btn er felbft buvö) Hnrufen ber Beworben toiber btn über bie

Hugsburgif(^e Konfeffion ^inausge^enben begangen l)atte. — ,(Ban3 geroiß

ift bas bie ^auptabfid^t unb bie Qauptbebeutung bts IDerkes. ITTit oollem

Red^t ftellt man es bes^lb in bie literar» unb roelti^iftorif^e (EntroiÄlung ber

n!oleran3bid)tungen, beren es mtljxtxt benu^t: eine geiftreid^e 5^^^^ ^^s

Decamerone (bie felbft roicber auf älterer (Brunblage rul^t),Doltaires„Sßuer»

anbeter", t)ielleid)t aud) Sioifts RTärd)en oon ber (Tonne. Hber roir bürfen

barüber nid)t öergeffen, ba^ es eine erlebte Did|tung ift unb bas im ^ö(^ften

Sinne. IDas roir bei (Bri)p^ius in Umriffen fa^en, ftel)t l)ier in ooller Deutlichkeit

Dor uns: bas Drama als ein ITTittel bts Dichters, fic^ mit i^n peinigenben

5ragen auseinanber3ufe^en. Hufs J)öd)fte erregt burc^ fc^amlofe Perleum»

öungen, fc^roer gekränkt burc^ bie Stellungnal^me Dorfi^tiger Hufklärer

toie bes 5Q^ßlöi<^ters Pfeffel unb bes ^eroorragenben (Ei^eologen Semler,
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ba^ü tief oertDunbct öurd) öas $d}i(^[al, büs ii^m gcrabc je^t 5ic (Batiin unb

bas ^äuslid)e (BIüÄ raubte — „lä) I)abe es auäf einmal [o gut ^aben xdoU

Ten toie anbere, aber es i[t mir fd)Ied)t bekommen" — gruppiert £effing bic

Vertreter ber oerfi^iebenen Meinungen um |ic^ ^er unb läßt fie ben Kampf
nod^ einmal ausfeilten. Das (E^ri(tentum fte{)t als Repräfentant ber |taat=

lid} organificrten Kir(f)e, unb jo kommt es freilid) am f(f)Ie(^teften toeg ; benn

nun muffen ber patriarc^ unb bie befd|ränkt=gtaubenseifrige Daja mit i^rer

ungefd)ickten Hnjeige bie Sünbenlaft ber Hngreifer £effings tragen, rDäl)renö

ber (Tempelherr nur bzn jugenbli^en Übereifer bes (Blaubenskämpfers in

fid) 3U übertoinben f)at. Der 3stam fte^t etroa für ben Begriff ,;freie Kird)e

im freien Staat" (bm [a erft (Eaoour formuliert l^at) unb biefe Stellung

:

perfönlid^er (Blauben bei Dulbung gegen Hnbersgläubige, voxxb in Salabin

Derl)errlid^t. Der Z^b^ \\t „nur gebulbet" ; roie etroa bie oon £effing cinft

oerteibigten J}errenbuter, toie bie Deiften bes Heimarus. (Er kann nur per-

(önli^ in Betrai^t kommen; unb perfönlidi oertritt er bie in teffings Sinn

l)öd)fte Stufe: bk Dulbfamkeit ni^t blofe als Cat (bie Salabin ausübt,

ber Patriarch oertoirft), fonbern als Hnfc^auung; bas Bekenntnis 3U ber

lebiglid) fubjektiuen IDal^r^eit ber religiöfen Überseugung unb i^rer ^rpro«

bung nic^t buxä) bogmatifd^en Kampf, fonbern buxä) bie oon biefem Be«

kenntnis genäl)rte ÜTenf^enliebe. — tlatlian braudjte oon Dornl^erein, toie

ber roeife ^ubt ber alten Säbeln, nur klug 3U fein ; ba^ er gut, im Ijöd^ften

^rabc gut toirb, bas war teffings tEriump]^. 3nbem er bie religiöfenKämpfe

noc^ einmal burd)fo(f)t, mit fd)arfem Sc^mert roie ber (Tempelherr, überroin^

bet er bie eigene Itot unb ergebt fic^ 3U ber großen Prebigt, bie über alle

Parteien, anä) bie eigene, bie roerktätige, aber aus bem roarmen J}er3en ent^

fpringenbe irtenf(^enliebe ftellt. Unb biefe r}er3enstiefebesftreitbarftenI]Tan«

nes mad)t unferen Q€r3en bas Sdjaufpiel fo lieb, toie es unferm Kopf fort«

roä^renb geiftige Befriebigung bietet.

IDir fpra(^en fd|on oon biefer fd^önen (Eigenheit bts beutfdjen „(Beiftes".

'<Beiftrci(^ ift ber „tlat^an" in biefem Sinne t)or allem, mag er aucE| in bzn

fpi^igen IDortgefed^ten oor allem mit bem Dertoif^ oft 3U mi^ig fein ; benn

bem Derroifi^ ^at bas Utobell, ein origineller jübifi^er Sd)a(^meifter, ge«

fd)abet toie bem XTat^an bas feine l)alf : Htofes UTenbelsfo^n. Die epigram=^

matif(^e Rebe fte^t im Dienft oon Problemen, bie btn Dii^ter in 3itternbe

(Erregung oerfe^en. IDir fagten es fc^on bei Gelegenheit £ic^tenbergs : ein

' (Epigramm kann fo tief „erlebt" fein roie ein £t)rismus. töetin Xtatljan fragt

:
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„VOas \\t für einen (Brofeen mo!)! 3U klein?", fo l^atiz er öiefe antit^etifdjc

Spi^ an bzm größten König erlebt, öer i^m einen Jugenbkonflifet mit Dol:-

taire, tote es fd^eint, nie oersiel^, öer IDincfeelmcmn von feiner B}eimat roeg»

(parte unb einen läd)erlid)en fransöfif^en $^eingele!)rten für öen neben

Kant größten 5orf^r öes bamaligen Preußen berief . .

.

Die Kunft ber Sprad)e ift freiließ juroeilen, toie in ber „(Emilia" bie ber

f)anbtung, 3U abfic^tlicf), 3U fi^tbar. Der Ders bagegcn toar fo fi^er gel^anb-

Ijabt, öaß von nun an ber fünffüßige 3<i^bus bas faft felbftoerftänblidie

ITTaß ber beutf(^en (roie längft ber englifcf)en) Dersbramen rourbe; man

fcfyiubert bei bem (Bebanken, ba^ ber „tlatl)an" in Hlejanbrinern Ifättc ge»

fc^rieben roerben können ! Die (ri)arakter3eid)nung ^at nicf)t bie inbiöibuelle

5ülle ber „ITTinna" unb ber „(Emilia" — bebenkt man bk Urfadje, ba^ thtn

faft alle S^öuren tiipifd^e Dertreter beftimmter religiöfer Ri^tungen auf ber

langen £inie von ber äußerften 3ntoleran3 bis 3ur äußerften tEoleran3 fein

mußten, fo roirb man berounbern, xvk lebenbig fie nod) l^rausgekommen

finö ; iDobei £effing, roieber faft als erfter, biskret unb gefc^ickt leife natio«

nale (Eigenl)eiten ber Husbrucksroeife bcnu^t l}at, um ben Hraber, bzn Ju«

ben, ben Deutfd)en ^eraus3ufärben. Huf ber J)öl}e £effingifcf)er (El^arakteri^

ftik fte^t aber 6er rüi^renbe Hepröfentant frommer iier3enseinfalt, ber Bru«

bex Bonafibes, ein innerlid) oerfeinerter 3utt in ber ITTöndiskutte ; unb rocr

£effings eigener 3eid)nung im „natl)an" 3ntoleran3 Dorroirft, follte beben-

ktn voas es l)ieß, in jener Seit Dor btn Hugen nid)t bloß ber Hufklärer, fon«

bem au^ ber frommen Proteftanten einen ITtönd) 3um Sinnbilb f(^lid}ter

Hädiftenliebe 3U machen

!

Die 5ü^rung ber J}anblung ift in großen 3ügen über3eugenb angelegt unb

erreicht in 6er großen Kernf3ene: ber Z^bt vox bem Sultan, eine einfame

J}ö^e. (Es ift nid^t bloß bie unoergleid^lid) roirkfame Situation, bie immer

roieber nad^geroirkt l^t, in Schillers „Don (Laxlos" unb £aubes „Karls-

fci)ülern" un5 ^unbert anberen tEenbensbramen ; oiel fd)öner no(^ ift bie

pft)d)ologifd^e lDa^rl)eit. IDie Hatljan fid) beim Spred)en ent3Ünbet, roie

roiber feinen eigenen IDillen bie verborgene £i)rik bes „ftummen Dichters"

Ijeroorbrid^t unb aus ber klug erbad)ten S^^^^ «i^x erlebtes Bekenntnis

roirb, bas allein fc^on toürbe ben „tTatl)an" in bie Heil)e unferer größtenDid}«

tungen ftellen. Xlat^an erlebt in biefer S3ene, roas £effing an biefem Drama

:

bie Überiöinbung ber Kälte burd} bie lOärme, bie Umtoanblung eines künft«

li^en Derteibigungsmittels in eine natürli(^e Qer3enserleid)terung. Unb als

mctjer, Cltcratur* 28
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KunitiDcrk, nicf)t etroa blofe i^rer tEenöens roegcn, gehört £effings le^te D!d^*

tung bcs^lb mit öen Dic^ttocrfecn 5es geiftigcn Kampfes 3ufammcn, bie

einen befonberen Rul^mestitel ber beutf(i)cn £iteiatur bilben : mit 0bins Ru*

nenlieb in ber (Ebba, mit „parcioal", mit „Saujt".

Uaäf biefer FJö^e \\n^t bas Drama, unb ber Sc^Iufe roirkt enttöuf(i)enb

:

tüie naä) £effings £ieblingsbogma auc^ noc^ bic „künftlid)e" DertDan5tfd)aft

3rDif(^en ITat^an unb Rec^a burd^ bic „natürlid|e" jroifdicn i^r unb bem

(Eempel^errn abgelöft roirb, bas mad^t Sdjillers IDort loa^r : man könne aus

bem „tlat^n" fd^roer eine gute tCragöbie, lei^t eine gute Komöbie mad|en.

Hber fo i[t^s keins oon beiben, fonbern ein „Sc^aufpiel", eine „comedie

larmoyante" ^öi^ften Stils, in ber ab[i(f)tli^ aud) bie feomifd)en (Effekte

nic^t gefpart finb ; bas erfte beutfd)e Drama, bas mit großen £ebensfragen

ber Seit innerli(^ft 3ufammen^ing. Hat^ans S^bel ift feit 3öt)r^unberten bie

erfte große £eiftung beutfdjer Berebfamkeit ; unb kommt es auf ITtenfd)enge=

ftaltung an, auf (Einheitlichkeit bes Stils unb bie Kraft, Spractje unblTTetrum

gan3 in b^n Dienft ber bramatifc^en Hufgabe 3U ftellen, fo barf man brit=

tens fagen : „tlatl^an ber IDeife" ift bas erfte beutf^e Drama, in bem gelang,

toas im „(5ö^ Don Berlic^ingen" (1773) no(^ mißglüdit roar: ein beutf(^es

Bü^nenftück auf Sljakefpearif(^er (Brunblage.

Die IDirkung bzs „tTatl)an" toar fofort eine große, ttii^t bloß bie Cen=

ben3f(^riftfteller in Berlin, au^ bie Künftler in IDeimar roußten fofort, roel(^

neuer S6]a1§ ber Ration befd)ert fei ; unb fie l^at es nie oergeffen. Kleinli(^«s

fjerumbeuteln an ber Ringfabel ^at bas ^elle Z\ä)t ber großen £el)re nid)t

Derbunkeln können; £effings „Rat^an" ^t feine Sadfz getoonnen unb bie

ber gan3en Hufklärung, «uf beren befte (Lugenb, bie oorurteilslofe nTen=

fd^enliebe, bas gan3e Drama unb nid^t bloß bie Rebe Rat^ans ein I^o^es

£ieb ift.

Derfö^nlic^ ift au(^ £effings le^tes n)erk. Denn fein n)erk ift es benn bod^

tüo^l, obgleich bie ältere Behauptung, bie „(Er3ie^ung bes RTenfc^en«

gef(^le(^ts" (1780) ftamme eigentlich oon Hlbred)t (E^aer, bem Begrünber

bes rationellen Hckerbaues, neuerbings toenigftens mit befferen Higumenten

als fonft geftü^t roorben ift. — £effing$ (5ef^id^tsp^ilofop^ie ift ^ier gan3

pofitit), oI)ne Be3ugna^me auf ben Kampf bes (Eages. Die allmäl^lic^e Um=
rtmnblung ber Offenbarung als eines künftlic^en RTittels ber (Emporbilbung

in ben Dernunftgebrau^ als i^r natürlid^es Rtittel roirb in l)unbert meift

kur3en Paragrapl^en oorgelegt, fo ba^ \\^ bie fc^öne kleine Hb^anblung als
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eine grofee Hp^orismenfeettc öarfteUt. £cf(ings Pro|a ift Ijkx oöllig auf ber

J}ö^e
; feine perioben ftnb Tiirgenbs fo ftarfe unb etaftif^ 3uglet(^, i^re Hnein*

anberfügung nirgenbs fo lü^enlos unb fi^er loie ^ier. Unb tüie £effings

$el)nfud)t nad) einem befferen Dafein, bas er aber als roirkli^er lTtenfd| er»

leben unb burd)kämpfen will, it^n 3U ber mi)tI)ologif^en Hnna^me ber See*

lenujanberung gefül^rt l^ai, fo fd)lie^t biefer Rücfeblick pon ber erftiegenen

£)ö^e fT}mbolif(^ mit einem lr}ritci)=r!)etorif(^en Husruf ber Se^nfudjt.

Hm 15. 5ß^i^uar 1781 ift £etting nac^ längerer (Erkrankung plö^tic^ in

Braunf(^tDeig geftorben — ber erftc beutfc^e Dichter, ber ber £iebIing$formeI

i}amanns genug tat: ba^ „ber ganse UTenfc^ fic^ auf einmal in Beroegung

fe^en muffe" ; ber erfte, ber reftlos fein ganßes IDefen, feine gan3e (Ejiften3

in feine tDerke gelegt Ifai ; ber erfte aucf), ber burd^ feine IDerke, fein £eben

unb feine Perfönlid)keit glei^mäfeig bem beutfcf^en Volk ein Dorbilb unb ein

E)elfer geroorben ift.

IDir fugten 3U 3eigen, ba^ ber „£aokoon" eine Hrt oon ^eimli(f)em

IDettkampf £effings mit IDinÄelmann barftellt; unb auc^, ba^ ein fold)er

Kampf nic^t blofe perfönlic^e Urfad)en Ijatte. IDas IDinckelmann am ftärk=

ftcn Dertrat: na(i|at)mung ber (5ried)en ftatt Itac^al^mung ber Ilatur —
ujeil zhzn bie ]^ellenifd|e ttatur allein „f(f)öne ITatur" geu)efen fei — bas liefe

\idcf auf mandjerlei Hrten auslegen, öie ber tteubilbung einer großen beut*

fd)en £iteratur gefä^rlid) roerben konnten. Drei ^eröorragenbe $d)riftftel»

ler fud)ten auf brei t)erfd)iebenen IDegen jenes 3iel einer neubeutfcf)=]^elleni*

fd}en Kunft 3U erreid)en ; unb bei 3röeien minbeftens, einigermaßen aber bocf|

andf bei bem britten 3eigte fic^ babei jene oerl)ängnisr)olle Dermif(^ung oon

Poefie unb bilbenber Kunft, bie gerabe aud} IDincfeelmann in ben Begriff ber

Hntike gelegt l^atte. 6efener liefe fid} gan3 oon ber 3arten Sdjön^eit antiker

Reliefs be^errfdjen, roäljrenb i}einfe bie Did)tung allen anberen Künfte'n un*

tertan madjte. Hber felbft löielanb blieb oon ber tteigung, Bilber unbBilber*

d)en 3U 3eid)nen, nid)t gan3 frei, obroo^l eine geborene (Er3ä^lergabe i^n

barüber ^inausfül)rte. Don ber piaftik ge^en alle brei aus; ber Habierer

(Befenev fe^t fie in Slocf)relief um, ber ITtufiker i}einfe \ü6)t bie (Beftalten

burd) roilbc Klänge in orgiaftifdje Betoegungen 3U oerfe^en — ber (Er3ä^ler

IDielanb fül^rt fie an ber fjanb 3U einem roo^lgeorbneten 6ange, ba^ fie

einl)erfd)reiten roie bes ^epl)äftos 3ierlid} geformte, kunftöoll gedämmerte

3ungfrauen.

Salomon 6efener (geb. 3U Süridj 1730, geft. bort 1788) ge^t mit

28*
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feinem gan3en mcnf(^Ii(^en un5 Mnftlerifc^en lOefen in öem löort ,,£ieben$6

roürbigfeeit'' auf. $d)on oor Rouf|eau braute er bie ,;Rouffeau=$timmung"

5um Husbrucft, aber gan3 o{)ne öes (Benfers angreifenbe $(^ärfe. (Er geljt

nid^t oon ber Se^nfu^t aus, toie Schiller mit Unrecht meinte; [onbern er

ftili(iert nur ein roirklic^es (BlüÄ ins „(Einfältig^S^ftlic^e" toie löölfflin un«

übertrefflic^ fagt. (Er ift roirfelii^ eine ibpllif^e Itatur, in bem frü^ ber Keim

3um freunbli(^en Patriarchen lag
;
glücfelid) oer^eiratet, glüÄlic^ als Dater,

als angelesener Bürger, als raf^ berühmter unb rafd) von feinem RuI^m

befriebigter $(^riftfteller. (Einer jener Htenfd|en, in beren Itälie alles Raul)e

[idf 3U glätten, alles lüilbe ji^ 3U beruhigen fcf)eint ; obtüol)l er in ber 3ii'

genb au6) rDol)l über ben jungen eitlen IDielanb fpifeig reben kann. So tritt

er in bie $cE)U)ei3er £anbj(i}aft — fo U)eit jie i^m genehm ift; „bie Hlpen l^at

er nie gefe^en''. IDas Qaller mit moralifierenb=elegit^em Blick, Rouffeau

mit moralifierenb*anklagenbem betrad^tet, braud)t er nur noc^ ein roenig 3U

l^rmonifieren, unb bie 3öi)ne ift ba. IDeil er nun aber roirklic^ ein Künft»

ler ift, nimmt biefe Stilifierung bzn Dingen nid^t all3UDiel von il^rer IDirk»

lid)keit: „Hlles ift Hnfd)auung" fagt u)ieberum ber berül)mte Kunft^iftoriker

in feiner literar^iftorifd^en >Rnfängerfd)rift. (Ein $cf)ritt über i^n l^inaus, unb

ber Stil roarb RTanier, bie Hnfc^auung oerlor fid) in ber p^rafe. Hber er

ift mirklid^ beglückt, toenn er im (5rünen unter einem IDafferfall mit ein

paar 5i^ßunben fidy lagern kann, toäl^renb einer bie 5löte fpielt. (Er ftel}t 3U

ber Hatur ol)ne Patl)os unb pofe in einem oerliebten Derl)ältnis; von ber

eblen (Einfadi^eit unb Stille ift roirkli^ in feinem IDefen etiöas tüie in ber

tlatur, bie er f(^ilbert. Sein (Temperament braud)t auc^, toie tüieber IDölff*

lin fagt, „eine fi^öne ITTtjt^ologie" : bie antiken 6ötter unb I)albgötter finb

i^m keine leere pi)rafe, fonbem fie gehören tuirklid^ in biefe „Stimmungs=

lanbf(^aften" roie bie rei3enben Dignetten in feine kleinen Bücher ober Pracht«

ausgaben („Jbtjllen" 1756, „Der Cob Hbels" 1758, Heue „3br}llen" 1772).

Huf bem anbern Sauget fte^t Jo^. 2^^^- VOxlli. l}einfe (geb. 1749 als

So^n eines prebigers; feit 1769 mit IDielanb befreunbet, burc^ i^n mit

©leim; 1774 mit (5. Q. Jacobi in Düffelborf; 1780—1783 3talienifd)e

Reife, £ektor unb Bibliotl)ekar bes Kurfürften von ITTain3, geft. 1803). IDie

IDielanb bie geniale ttüd^tern^eit, (Begner bie ftille Hnmut, entnahm er ber

Porftellung ber Hntike ben Begriff ber Ratürlic^keit, Un er \idi gern in bie

plaftif^e Hackt^eit überfe^te ; fo ba^ eine Hrt oon antikifierenbem Rouf«

feauismus entftanb. Da aber feiner feffellofen tlatur bk Hellenen no^ im«
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mcr 3U apollinifc^ xoaxtn, fanb er als beften Boöen feiner p^antajie bas

3talten 6er Renaijfance. töte neuerbings Bre^t ausführlicher ge3eigt ^at,

ift er öer erfte Derkünber ber „Henaiffancemoral" geraorben, ein ,,3mmo«

ralift" im Sinne Itie^fdies. Seine Sormulierungen Mingen mon^mal roirfe*

lid^ roie oon biefem gegeben : „ber ITTenf(f| ift ein Raubtier, unb stoar bas

größte. . . . (Befunbe Heroen unb gefunbe Begriffe ju l^ben, barin befte^t

bie (Blücfifeligkeit bes irtenfd^en".

Huc^ als Dichter roill er fi^ ausleben, in oollem (Bebraud) feiner Kräfte

f^affen unb genießen. So erroeitert er 3unäcf)ft btn Qorisont bzs Romans,

inbcm er bie Kunft als eine 5rüeite ITatur I^ineinsie^t unb fid) 3U \l\x oöllig

ftellt, u)ie anbere 3ur llatur. (Er bef(^teibt toie Brocfees, toenn anä) präg=

nanter, me^r oom ITtittelpunkt aus: ein felaffif(f)es HtufikftücÄ u)ie eine

£anbfd)aft, ein (Bemälbe toie einen (Barten, fogar eine S(i)acf|partie roie

einen Dogelflug, Denn bie beabfidjtigte Rei^e feiner Romane follte eine doU«

ftänbige IDelt bes Spiels barftellen: bes Spiels eben als freier beglücken»

ber Übung ber Kräfte. Der bebeutenbfte ,,Hrbingl)eno unb bie glückfeligen

3nteln'' (1787) fdiroelgt gan3 renaiffancemäßig in ber IDelt ber menfd)lid)en

Sd)önl)eit, bie burd) 5^^^^^^^^^^ beleud)tet in Zan^ unb S^ft oorgefüljrt roirb.

IDie l)ier bie „IDelt bes Huges" roirb in „f)ilbegarb oon E)o!)ent^ar' (1795

bis 1796) bie bes ®l)rs fi)ftematifd) ergoßt. J)einfe, bem (Boet^e be3eugt, ba^

er „mit IDorten ITTufik mai^t", koftet feiig b^n Rei3 ber Derfe Rtetaftafios

aus, Dielleicf)t ber rool^lklingenbften, bie je gebietet tourben, unb i^rer Kom*

pofitionen. „Hnaftafia unb bas Sd)ad)jpier' (1803) foll bzn fpielenben Der=

ftanb erfreuen unb kel^rt bamit 3U bzn Hnfängen 3urü(k, in benen „£aibion

ober bie (Eleufinifd)en (Be^eimniffe" (1774) mit £iebe unb pi)ilofop!^ie in

IDielanbifcE^em Stil unb mit 3eanpaulifd)er Kapiteloerfe^ung il^r Spiel trie=

ben. Daneben erlaubt jic^ feine lüfterne p^antafie in ebenfo melobifi^en roie

„amoralifd^en" Derfen bie freiefte Beroegung.

Run aber kennt J}einfe gerabe bas nic^t, roas bie Hntike unb bie Re=

naiffance große Kunft I^eroorbringen ließ : IHaß unb 5orm. IDirb er in ben

Romanen über Ittufik unb S6)a6) gerabe3U pebantifd)=langröeilig, inbem er

bie alte (Erbfc^aft ber Kunftgefpräc^e 3U le^r^after Huseinanberfe^ung ^r=

abbrü(kt ober ber Kunftbefc^reibung, bie er felbftänbig unb glücklid) an ber

Düffelborfer (Bemälbegalerie geübt, bie gan3e f)anblung opfert, fo ift bo^

au(^ ber „Hrbingl^llo" nid)t mit Unre(f|t „ein Roman oom alten Sd)lage"

genannt toorben, ber „eine bürftige Sahel unb üiel 6ele^rfamkeit" bringe.
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(Ein Vorläufer Bci)Ie*$tenb{)al$ f^at {}einfe nac^ Brcd)ts ITadiroeis „auf tue»

nigen tloti3en einer obfkuren italienif^en i}an5fc^rift bie gan3e (Brunblagc

aufgebaut" unb babei in bem erjten (Teil ben Charakter bes Dorbilbs ge*

roa^rt: ,,bie (5ef(^id]te einer bella Vendetta mit allen 3ngrebien3ten".

Prat^töoIIe ITTomente, roie bie (Ermorbung, bie im Scjttaumel erft unbemerkt

bleibt; aber ber Dii^ter berauf d)t fid^ an bzn (Ein3el^eiten unb oerliert bie

Qerrf(^aft. Dabei roar er in ber tEec^nik, mie man ge3eigt Ijat, ni(^t ein*

mal frei, fonbern banb fid) an bie Dorfc^riften bes tE^eoretikers (Efc^enburg
;

toälirenb feine Huf3eic^nungen üon (El)arakterftubien unblTooellenftoffenauf

Heu^eit ausgel)en.

I}einfe f)at fid) felbft fki33iert; als er eine Romanfigur mit bem be3eid)nen=

bzn Kamen „E)et)benblut" enttoarf : „^eftig, ooll S^uer unb $innlid)keit im

ntoment, (unvorbereitet) ; doII Derftanb unb Überlegung bei fernen dvozk^

ken". Ober roie er Rubens f(i)ilbert : er ,,erfc^eint ^ier als ein großer RTenf^,

öoll Ztbtn unb üerftanb, coli Saft unb Kraft, unb frei oon fc^madjer, oiel=

leidet an6) ^axkv (Empfinbung". EDie bei ber „Beroegungsliteratur" ber

Jungbeutfc^en ge^t bei i^m alles auf [trömenbes Ztbtn — es ift kein 3u=

fall, ba^ f)einri(^ £aube eine Husgabe feiner IDerke oeranftaltet unb einge=

leitet l)at. „Das l)ö(^[te Tcben ift bas fc^töerfte in allen Künften, fou)ol)l in

bzn bilbenben, als Poefie unb tlTufik : Sturm in ber Ratur, RTorb sröifdjen

Rlann unö RTann, Seelenoereinigung 3rr)ifd)€n Rtann unb Eöeib . . . EDarum

ift ber Corfo (bes Jjerakles, bem EDindielmann einen Qi}mnus gefungen ^atte)

fd^ön . . . ? EDeil fie in l)öd)fter üollkommen^eit menf^lid)er Kraft, im freu=

bigen (Benufe i^rer (Ejiften3 fic^ befinben. lOarum Hpollo, waxum ber 5^d}=

ter ? EOeil i^r £eben in ^er Dollkommen^eit feiner Kraft fid) in i^o^er EDir=

kung 3eigt." Sä^e, bie 3um tEeil au^ an (Beorg Büttners Rtanifeft b^s Ra=

turalismus erinnern ; nur ba^ bie Betonung ber S^^^ubigkeit fie nod) ftärker

mad^t. Ric^t EDillamom — £}einfe ift ber beutf^e Dit^prambiker, unb faft

über all feinen Kapiteln könnte fielen, toas über einem roirklic^ fte^t : „Qier

toirb getanst unb gefungen" — töenn au(^ oft nur in ber (Exaltation ber

Dorftellung.

(Befener rourbe f(^ön t)on bem jungen (Boet^e abgelehnt ; JJeinfe erregte ben

leb^ften Derbrufe bes reifen aus 3talien l^eimgeke^rten ffioet^e. Rlit bem

„Qaupt^ellenen" (um nod^ einmal einen EOölfflinif(^en Husbruck 3U ge=

braudjen) ift fotDo^l ber junge als ber alte (Eoet^e in Konflikt gekommen,

im (Brunbe aber ffahzn fie \\df immer gan3 gut oerftanben, unb ^(Boet^e konnte
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in feiner frönen „tCrauerloge" öem Bruber IDielanb nid|t blofe als S^ei«

maurer, fonöern anä) als Did)ter unö ITTenfc^ ein ^erslic^es £eberDol)l nad)«

rufen.

(E^riftop!)irtartinlDicIanö, berfür Deutfc^tanb bie Kunft ber Profa«

er3äl)tung [0 gut toie oöllig neu3uj(i)affen ^atte, i(t 3U (Dber]^ol3^eim bei ber

freien Heic^sftabt Biberacf) am 5. September 1733, natürlid) als $o!)n eines

Prebigers, geboren, tlad) pietiftifd)er (Er3ie!)ung bi(^tete er in Iladia^mung

ber bamals mobernen Poeten, bejonbers Klopftocfis, unb rourbe bes^alb 1752

oon Bobmer eingetaben. 3^ Süric^ nal^m feine poefie Bobmers (Bcf^madi

an ;• feine S^ömmigkeit oerleitete i!)n fogar 3U einer Denun3iation bts ^arm«

lofen 1X3. DocE^ erkannte Ilicolais Spürnafe frü^, bafe feine ITTufe balb tDic«

ber auf (Erben roanbeln merbe. — 1759 ging er nad) Bern. (Es kamen nun

bie 3al)re, bie für i^n entfcf)eibenb rourben. (Eine gei(treid)e, aber oon äuße-

ren Rei3en freie Dame, 3ulie oon Bonbeli, megen i{)rer 5^unbfd)aft mit

Rouffeau üiel oerc^rt, marb feine 5^^unbin, roäi^renb bie fd)öne 3ugenbges

liebte, Sophie (Butermann, i^m oerloren ging: fie !)eiratete bzn Hufklärer

£arod}eunbrDarbfelbftals$op^iet)on£aro^e(1730— 1807;„'(Bef(^icf)te

bes S^öuleins oon $ternl)eim" 1771 u.a.) bie I)auptoertreterin bes p!)i-

lant^ropifd)en Romans unb ber fentimentalen Brieffdjriftftellerei unter bzn

5rauen. 1760 voaxb er Ratsl^err in feiner kleinen Daterftabt, bie if}m frei^

lid) neben ben geijtig unb auc^ politif^ gan3 anbers bebeutenben freien

Stäbten dixx\6) unb Bern nur «in Hbbera fd]einen konnte. i)ier roirkten ber

pfaffenfeinblid)e frü!)«re kurmain3ifd]e UTinijter (Braf Stabion unb beffen

(5ün(tling, £aro^e, beftimmenb auf b^n empfänglichen (5eift unb lenkten

audj feine Diellcferei oor3ugsroeife auf bie gebilbetc Hufklärungsliteratur

Srankreid)s unb (Englanbs. (Er geriet au^ burd^ biefe oielfad) unfittlid|en

öorbilber in bas anbere (Ejtrem einer lüfternen (5ra3ienmalerei, bas er übri«

gens nie oöllig übermanb, unb rourbe nun als „tDolluftfänger" feinerfeits

oon bem „f}ain" in Bann getan. Huf eine Berufung nad) (Erfurt (1769)

folgte rafd) bie nad} IDeimar (1772) : er ^atte in feinen Schriften gern Sür*

ftenersiel^ung getrieben — ein £ieblingstl^ema ber popularp^ilofop^en oon

Rouffeau, 3- 3- (Engel bis 3U (Ernft HTori^ Hrnbt — unb roarb besi^alb oon

ber I}er3ogin Hnna Hmalia 3ur (Er3ie^ung bes (Erbprin3en Karl Huguft be«

rufen — beffen rDirklid)e (Ex^k^x aber (Boet^e unb bie Seit toerben follten.

3n IDeimar ift er bann geblieben, neben (Boet^es ,,Urfreunb", bem ^o^ge*

bilbcten Itlajor Karl £u.bu)ig oon Knebel (1744—1834; Überfefeung



440 Ccffingr f}cröcr, IDicIanb

öes £ucre3 1821), öem (Ersic^er dou Karl Hugufts Bruber (Eonftantin; öer

Pionier unö patriar^ bes HTufenl)ofes an ber Jim. Hn ber Seite einer un=

hzbtnknben (Battin, in ber lUitte 3a^lrei(^er Kinber als glücklicher XÜtlU

toeifer in ununterbrochener Hrbeit tätig, Did^ter, Überfe^er, Kritiker, poli=

ti|d)er Sdjriftfteller, £eiter bes einflufereidien „^eutfc^en ITTerkur" (1773

bis 1810) ift er am 20. Januar 1813 in IDeimar geftorben.

Betrachtet man IDielanbs (EntroiÄlung im gansen, fo möd)te man il^n faft

einen umgekel^rten (Bellert nennen. Die Hid^tung auf bas man türfte jagen

Künftlic^stlatürli^e, bas unüberroinblic^ £e^rl}afte, bie (babt fliefeenber (Er*

3äl)tung, bie S^^^ube an ber Pointe teilen ber $ad)|e unb ber Sc^tüabe ; ein

innerer Streit sroifi^en religiöfer Sc^roärmerei unb Hnpaffung an bie tDelt

ift t)on beiben burcf)3ufeämpfen. Hber roenn bei (Bellert bie geiftlid)e Seite

fiegte, [o bei IDielanb bie toeltli^e — unb toenn bei (Bellert bk IDeltlic^lieit

unter ber Qülle forttoui^erte, u)urbe bei IDielanb ber Pietismus oöllig aus=

gerottet. Das mac^t : (Belkrts Befiel)rung — fo roeit man bm Husbrucfe an*

toenben kann — toar ein Hkt bes tDillens geroefen ; bie IDielanbs roar ein

(Erlebnis. UTit innerem Hnteil ging er burd) alle Sormen ber Sc^toärmerei

I)inburc^, bie poetifd)e, bie äftl)etifc^e, bie religiöfe, auc^ in il^rer finnlicf)ften

Sorm ; bur^ bie Derliebtl)eit unb ben Sitteneifer, um bann, Don ber IDelter=

fa^rung bekehrt, in einer gutmütigen Ji^onie 3U oerl^arren. Der feurige £ieb::

^aber
f
^loß eine Dernunft^eirat, ber moralifierenbe 3elot toarb 3um läcfjelnben

Klug^eitsprebiger. Hber aui^ in il)m lebte 3rDar nici)t von ber religiöfen

Sc^tDörmerei, bo^ aber t)on ber IDonne ber Sc^toörmerei überl)aupt nod) fo

oiel fort, ba^ er bas eine (Erlebnis feines £ebens immer roieber in fic^ er*

neuern konnte, roenn nid}t mufete. Der Kampf 3tDifd)en S^roärmerei unb

überlegener Dernunft ke'^rt in all feinen Romanen toieber; jeber ift eine

„Education sentimentale" o^ne bie (Braufamkeit 5Iauberts: eine (Er3ie*

^ung 3ur realiftifcS^en lDeltbetrad)tung. Don b^s Si^cinsofen epigrammati*

f(i)er Sufpi^ung auf XDeltoeracEjtung aber l^ält i^n nid^t bloß feine tatbereite

J)er3ensgüte fern — aud) S^c^ubert roar gut — fonbern me^r no^ feine

ftärkfte (Eigenf^aft : bie Klugheit. Derftel^t man barunter ein angeborenes

^Calent, bie Dinge 3um eigenen Beften nic^t nur ein3uric^ten, fonbern fd^on

auf3ufaffen ; eine eingerDur3elte Süßigkeit fid^ mit ber IDelt 3U pertragen,

eine innere Hötigung, mit i^r in Stieben 3U leben, fo roar IDielanb bie Der*

körperte Klugheit.

Dies nun bef^immt toieber btn oor^errf^enben Con feiner S^riften, ber
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Romane („Don Srjbio öon Hofaba" 1764, „(5cfd)id}te bcs Hgatfjon" 1766

bis 1767, „Die Rhbmkn" 1774) wk 6er ©eöid)te (ITlulanon 1768, „(Dbe=

ron" 1780), aud) ber öi5afetifd)en $cf)nften („Der golbene Spiegel" 1772)

unb Hb!)anblungen. (Es i|t ber ber 3J^onie. Hber es ift ni^t bie Jronie ber

Romantiker, bie ficf) in ber J}errfd)aft bes 3n^ioiöuums über ben Stoff ftols

fü^It, fonbern umgefeel)rt bie bes IDeltroeifen, Doltaires, 5ontanes, bie bie

Überlegenheit ber Dinge Iäd)elnb einge{tel)t. Diefe 3ronie bel)errf(^t bie 5«=

bei. Der ^aupttitel oon „Don Si)loio" i(t il^r (Beneraltitel : „ber Sieg ber

Ilatur über bie Sd)U)ärmerei". Sie be!)errfd)t bie Darftellung ilDielanb bleibt

in ber alten (Dpernlanbf(f)aft unb jtreid|t bie Kuliffen oon J)ain unb {}ö^le

nur leidet mit etmas realiftifdjerer Jcirbe an ; aber er gibt biefe Bäume unb

Bäd)e unb Blumen aud| nid}t als öolle IDa^rl^eit, fonbern eben mit einem

gerüiffen £ä^eln als 3ubel)ör bes alten romantifd)en £anbes, als ProbuMe

bes (Er3ä^lungsMimas. Sie beljerrfc^t (eine rei3enbe Sprad|e, bie fid) in

fo anmutiger Derteilung ber Hk3ente, in |o melobifd)em Hbtoägen ber Sa^
teile roiegt ; unb feine UTetrik, bie roeber bie anfd^aulidje Kraft f)einfes ht*

fi^t nod) bie flad)e (Blatte ber Hnakreontiker, fonbern ein munberoolles (Etn=

ge!)eTi bes Derfes in bie Stimmung unb bie Situation, bas bo^ immer b^n

(El}arafeter bes angenehmen Spiels voaljxt. IDenn aber ber (Ex^atiUx, ber wk
jeber red)te (Er3äl)ler fo üiel 5reube an feiner (Erfinbung l}at, ba^ er fid) kaum
genug tun kann ; roenn ber £el)rer, bem bas £e^ren me^r Dergnügen mad)t

als ber (Erfolg ; roenn ber IDeltmann, ber bei aller begeifterten IDürbigung

(Boet^es, bes neuen Rnkömmlings in IDeimar, kleinen 3ntrigen nid)t un3Us

gänglid) ift, bes red)ten (Ernftes 3U ermangeln fd)einen, fo i'dit man il)m bod)

unred)t, hielte man il)n für einen bloßen „Rrtiften". Das S^ftc, Dauernbe

ift ein Doppeltes. (Es ift einmal bas, toas löielanb nad^ feiner Bekel)rung

Don ber Rufklärung für immer übernal)m : bie toarme, roo^lroollenbe, loerk«

tätige RTenfdjenliebe, bie S^^^ube an jebem gelungenen tTtenfi^cnbilb, bie

ben einftigen S^üler Bobmers nod) 3U bem erften mad)te, ber ijcinric^ t)on

Kleift Derftanb; bie i^n aud) in Deutfd)lanb 3U bem erften „(Bonner" bes (Be*

nerals Bonaparte mad)te : er l^at biefem frül) fein glän3enbes Sd)idifal Dor=

ausgefagt unb Hapoleon roufete bas rooljl, als er in ber Rubien3 1808 VOk=

lanb me^r als (Boetlje aus3eid)nete. Das anbere ift ber (Ernft bes Künftlers,

b^n er toie 3. B. i)eine — mit ber 5noolität bes (Erfinbers vereinigt —
(Boet^e l^at mit Ra^bru(k auf IDielanbs unermüblidje Sorge unb Kunft bes

Jeilens l^ingeroiefen, beren oollenbetftes (Ergebnis ber „0beron" ift, melobifd)
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nic^t nur in bzn Derfcn fonbern audi im Hufbau ; 5ic (5e[taltcn fo anmutig

mk bk Sabel, bk Schilderungen fo oerloÄenb toie 5ie löeis^eitsleliren . .

.

Hls öic^terifd^er tDeltroeifer, als „p^ilofopl) 6er ©raßien" füi^lte ficf^ 5er

Dichter von ,,Hgat^on" unö „ITTufarion" am Iieb[ten. ©erabe bies finb bie

(Eigenfc^aften, bie ber ^ijtorifc^en (Ergän3ung IDietanbs am meiften abge!)en.

(Berabe ein lOelttDeifer, gerabe klug, gerabe ein UTann ber Hnmut ift Berber

am toenigften. Dafür ift er ein großer Si^öpfer Don(5ebanlien bort,roolDielanb

nur bie ber liosmopolitif^en Rufklärung fortfül^rt ; ein (Entbecker neuer Pro«

mn3en, roo biefer oorfic^tig angebaute £änbereien toeiter kultiviert ; eine

Itatur Doll jener großen Stimmungen, bie bem lä^elnben J^^o^^ker oerfagt

roaren: Patfy)s, Urfprünglid)keit — eine Seele coli oon keimkräftigem

(E^aos.

Hber ber .(5egenfafe liegt no(^ tiefer.

lOic faft alle feine beutfci)en Seit* unb Berufsgenoffen ^at lOielanb ettoas

Kosmopolitifd)es — unb etmas 3eitlofes. (Beroiß, in ber Eingebung an bas

jeroeilige Z^zal liegt etroas Deutfc^es ; unb mit no^ größerem RecE)t kann

man fagen, ba^ mit feinem einen (Erlebnis, ber (Enttäufc^ung burd) ben un»

bebingten 3ößölismus in (Blaube, £iebe unb i)offnung, au^ IDielanb (mie

£e(ting immer) ein nationales (Erlebnis burd)fod|t. H^ro^bem bleibt aud) bies

(Erlebnis felbft ein tr)pifd)es, bas bie üölker, Seiten unb nTenfd)en immer toie=

ber bur(^mad)en ; toie es benn in ber Seelenle^re ©oet^es als feftes (Entmitk*

lungsmoment eingeorbnet ift. Diel ftärker tragen bie (Erlebniffe £ef|ings eine

fpeßififd] ^iftorifd)e Järbung : S^^^ebrid) ber (Broße i|t aus ber „HTinna", bk

oerbreitete Betounberung bes „£aokoon" ift aus biefem Bu^e; (Eorneille,

(5ottfd^e5, S^akefpeare finb aus ber „Dramaturgie", bie kleinen beutf^en

J}öfe aus ber „(Emilia", (5oe3e unb tlTenbelsfo^n aus bem „ttat^an" nid)t

roeg3ubenken.

Hber erft Qerber i(t im eigentlii^ften Sinne eine ^iftorifd)e Itatur. Seine

Dor3üge toie feine Sc^u)äd)en, bes Sc^riftftellers roie bes ITtenfc^en, finb aus

biefem einen Punkte 3U erklären. H}erber ift eine ttatur, bie nur bas IDer*

bzn kennt, nid)t bas Cun. (Er ifl: in bie große allgemeine (Entmicklung ber

beutfc^en unb ber europäifdjen Kultur eingefügt roie ein notroenbiges (Blieb
;

bie So^^tbilbung ber IDi(fen(d)aft unb ber £iteratur bringt i^n, bringt im be«

ftimmten HToment biefe ober jene (Erkenntnis ober IDirkfamkeit ^eroor. Das

mad^t bie grensenlofe Kraft feiner Hnregungen : es roaren Hnregungen bes

tDeltgeiftes. löenn er üon ber Dölkertüanberung granbios fagt: „Die tDelt-
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ge[d)id)tc 30g 5ie U^r auf; 5a raffelten öie Räöer", fo ift an öiefer U{)r öer

Iöeltgef^id)te Johann 0ottfrie5 J}er6er ein Seiger geroefen.

Das aber machte i^n aud), roenn öie (EntiöiÄlung nid)ts forbertc, fo un^

roirkfam. Das 3rDang i^n, 5en großen Hnreger, in öen crbitternben Kampf
mit 5en ßtöei größten Deutfdjen feiner Seit: in öen offenen mit Kant, feinem

einft oere^rten teurer, in öen ge^imen mit (Boet^e, feinem einft geliebten

Schüler. Der Kampf stoifd^en E)eröer unö Kant ift 5er 3toeier eroiger Prin^

3ipien : öes ^iftorifdjen unö öcs p!)ilofop!)ifd)en, aber in einem Hugenbli(Ji ge«

fü^rt, öa bas p!)ilofop^if(^e ^errf(^en mußte. Der Kampf 3ir)ifd^en Qeröer

unö (Boet^e ift es nid)t minöer : öer öes et^ifd)en unö äft^etif^^n Prin3ips ;

aber in einem Hugenblicfe gefüljrt, öa öie Kulturgef(f)id)te öen Sieg öes öft^e«

tif^en foröerte. I)eröer Ifütk aufgel)ört, fii^ 3U entroickeln, feine UI)r roar

ftel^en geblieben ; aber immer nod) 3eigte er auf öie 3eit, in öer fie fo laut

unö I)ell gefd)Iagen I)atte. Denn es ift öie Cragik alles i)iftorifd)=Begrünöes

ten, öaß es fid) überleben muß, roie es öie Zxaqxk alles p.pofopl)ifd|sBe=

grünöeten ift, öaß es nie oöllig 3eitgemäß fein feann.

Unö fd)on als eine ^iftorifcf)e tlatur ift Jjeröer mit ITotroenöigkeit aud) eine

nationale.

Hud) ^ier kann £effing oöer IDielanö öer fpesififd) nationale (Einfc^lag ge=

roiß nid)t abgeftritten toeröen. Sie toaren nid)t bloß gute Patrioten — f,bas

nToralifd)e üerfte^t fid) immer Don felbft" — nid)t bloß il)rem gan3en IDefen

nad) reinöeutfdi, geraöe aud) \n il^rer Hrt S^^^möes 3U oerarbeiten unö auf*

3une^men
, fonöem eben aud^ i!)re (Tätigkeit ift national. (Eine neue öeutfd)e

Kultur erftreben beiöe. £effing fd|enkt uns ein neues (Theater, IDielanö eine

neue Profa. IDieöer aber : in öiefen Cenöen3en unö £eiftungen felbft oerrät

tid^ eine europäifd^e (Bemeinfd)aft : in Jtalien lidbzn Hlfieri unö (5o33i, in

Srankreid} Diöerot ein neues tEl)eater aufgeftellt, in (Englanö fjatten fd)on

öie IDod)enfd)riften eine neue Profa eingefül)rt. J)eröer aber ift eine natio»

nale Perfönlid)keit in öem Sinne, öaß er für Sroedie arbeitet, öie öamals nur

öeutfdje fein konnten ; tDesl)alb aud) fein ITame öem Huslanö faft nur öur^

TDiffenfdjaftlic^e Dermittlung bekannt ift. Hber anä] im politifd)en Sinn ift

er oiel ftärker als öie anöern tätig gemefen unö fein großer 3uruf an öie

Deutf(^en fe^t öie tEraöition öer Sincgref unö Klopftodi fort. Unö au^ in

feinem n)efen ift öer meltunläufige (Belehrte, öer pat^etifc^e Preöiger, öer

formlofe Sd^riftfteller öurd) öeutf^e Hrt me^r nod) als einer öer anöern Klaf*

fiker geföröert unö gebunöen.
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(Eine foI(f)c Hatur fd^cint 5ie £el)rc oom Utilieu ebcnfo (tark 3U befeftigen

u)ie 5cr grofec feosmopolitifcf)e (Erneuerer 5es HItertums, tDindkelmann,

i^r 3U roiberfpre^en f^ien. IDie IDielanb ftofetoeife, roarb JJerber bauernb

beeinflußt; roöre es nic^t ein IDiberfpruc^ in fic^, fo möchte man il^n ein

(5enie nennen, bas bie Umftänbe er3eugt ^aben. Dor allem aber roar er ern

(Benie ; bas ftärkfte unb über3eugenb(te feit tDolfram, freiließ in ber So^^nt

fooiel unöollkommener als im 3nl)alt reidjer.

Jol^ann (Bottfrieb l)erber rourbe am 25. Huguft 1744 3U ntot)rungen

in ©ftpreufeen geboren, So^n eines armen Küfters unb £el)rers. 3^ groger

Hot iDuc^s er auf unb litt unter ber ^er3lofen Hrt, roie ber fromme (Erbau«

ungsfc^riftfteller tErefc^o, Diafeonus in tTto^rungen, jeine Kräfte für geringe

Unterftü^ung ausbeutete ä^nlid) roie Hebbel unter bem Dienft beim Kirc^*

fpieloogt. Der (E^irurgus eines burd)3iel}enben ruffif^en Regiments, ein

Deutfcf)er, befreite i^n (1762). IDir tüiffen nid)t einmal ben tlamen bes

IDo^ttäters, ber es ^erber ermöglid)te bie Unioerfität 3U be3ie^en. (Er ftu»

bierte nun in Königsberg, ni^t toie ber (Bonner geroollt Ijaik lTTebi3in, fon*

bem tE^eologie, mit jenem roütigen Shi^, ber btn armen Stubenten mdfi

bloß als eine Pflii^t, fonbern aud) als eine (Entfc^äbigung für i^re Hot ge*

geben 3U jein jdjeint. S(i)on 1764 rourbe J}erber £e^rer an ber DomfcS^uIe

3U Riga, unb ber begeifterte $d)üler Kants, beffen gan3e (Bebankenmelt oon

erl)abenen Hamen unb Dorftellungen be^errf(i)t löurbe, i|t trofe biefer roeit«

fliegenben 3been bamals unb fpäter ein ausge3eid)neter £e!)rer getoefen,

praktifc^ unb in feinen toeitDorgejd)rittenen realijtifd)en Sdjulplänen aud)

t^eoretifc^. 1765 trat er au(^ in bas geiftlic^e Hmt unb hzqann nun mit

tafc^em (Erfolg fd^riftftellerifi^ 3U coirken, inbem er fic^ an btn PopuIarp^ilo=

foppen Hbbt, an £ej(ing, an XPinckelmann ^wax kritifd^, aber bo(^ noc^ mit

ent(c^iebenem £ernbebürfnis anlehnte („Über bie neuere Deutfd|e £iteratur"

— Drei Sammlungen üon S^^cigmenten 1767 —
,
„Über C!). Hbbts Sd^rif«

ten" 1768, „Kritifd^e lOälber" Drei rDälbdjen 1769). — ärgerli^e Reibe«

reien mit KIo^, an bzmn Qerbers Hbleugnung eigener Hutorfc^aft bei ano«

nr}mer Deröffentlid)ung nid|t unfd)ulbig mav, beftärkten i^n in jenem (Ent«

fc^tuß bzs geiftigen Klimatüec^fels, ben roir als ttjpifc^e (Erf^einung bei lDie=

lanb, periobifi^ bei £ef|ing, einmal aber bur(^greifenb bei IDindtelmann

trafen. Hber t>or allem mar es bies, ba^ bie reif geroorbene Sxnäit ]i6] oom

Stamme löfen mußte. Die „Bilbungsreife" 1769—1770 na(^ Hantes unb

Paris — bas oon unfern Klaffikern nur er, ber am roenigften bafür gefc^af^
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fenc, \alt — manbtz ftd} in eine Huftragsreife, inbem er ben meland)olifd)en

Prin3en oon £übeÄ, auf öejfen großer Cour als Kabinettsprebiger beglet»

UU, benn ber blöbe Stubent befaß längjt bie IDürbe unb $id)er^eit bes ge*

borenen prebigers. IDie reife 5rüd)te roteberum fallen i{)m je^t bie u)id)tigs

ften Befeannt((^aften in bcn $d)oß : in Hamburg £ef|ing unb nTattI)ias (IIau=

bius, in Darmftabt daroline Sla^slanb, balb feine Braut unb (Battin, unb

ntercfi. Die Stellung bei bem Prinßen ging aber balb in bie Brüd)e, roeil

ijerbers IDürbe Unge3ogenl)eiten bes J}offtaats ni(f)t ertrug — aud) bies ein

3eic^en bes neuen Selbftberoußtfeins ; ein armer Cl)eolog li'dtte bas nod) ein

3a^r3el)nt frül)er fo roenig oerftanben toie £eopolb HTo3art bie (Empörung

feines Sohnes über bie Roheit bes er3bifd)öflid)en i}ofbeamten. (Er bleibt

Dorerft in Straßburg unb mad)t l)ier bie folgenreicf|fte Belianntfd)aft, für fein

Süßeres Zehen fo tDid)tig roie für bes anberen inneres Zehen : bie Bekannt^

f(^aft (Boetl^s. 1771 roirb ber Biograpl) Rhhts ^auptprebiger bei bem Der=

el^rer unb S^'^unb Hbbts, bem originellen (Brafen IDil^elm 3ur £ippe. Hber

Original unb Original kommen nid)t allßu gut miteinanber aus ; unb toieber

^at ber Konfiftorialrat bie IDürbe bes Pfarramts 3U oerteibigen, als ber (Braf

ein folc^es einem übelbeleumunbeten Subjekt aus pekuniären RüÄfid)ten

übertragen toill ! Dagegen roirö bie (Bräfin UTaria für E)erber, ber erft merk*

roürbig fpät in feine „frauenhafte (Epod)e" tritt, eine (Erl}ebung, ein Dorbilb

Dollkommener d)riftlid)er I}umanität. (Er l)eiratet 1773. daroline, eine l)ef=

tige, il)m leibenfcf)aftlid^ ergebene Hatur, ift bie treuefte (Bef)ilfin feines ar*

beitsreid^en £ebens, bie anfpornenbe Berounberin feiner £eiftungen geroor*

ben, freilief) aud) burd) il)ren Übereifer für bie 5amilie bie le^te Urfadje bes

Verfalls mit (Boetl^e unb bem f}er3og. Diefe Büdieburger 3eit ift bie, in ber

I)erber bem Pietismus am näd)ften ftel)t unb alfo ber Hufklärung am fern»

ften. Hber bei ber nTöglid)keit einer Berufung nad) (Böttingen erfd^ien er

für bort nod) nid)t ortljoboj genug. Statt beffen marb er burd) (Boet^es Der=

mittelung S^bruar 1776 nad) IDeimar berufen, roo fid) nun ber Reft feines

£ebens abfpielte, faft nur oon einer Jtalienifd^en Reife 1788—1789 unter*

brod)en. Die Si^ßiin^fc^oft mit 6oet^e lockerte fid) balb; mel^r unb me^r

„fror er oon il)m ah", wie Qerman 6rimm fagt, kehrte ben lUoraliften gegen

bie „Römifd)en (Elegien" !)eraus, begünftigte bie„(Begenpäptte" roiebefonbers

3ean Paul unb fal) mit ben Hugen feiner (Battin in (Boet^e 3ule^t nur noc^

ben !)er3lofen Bjöfling. Der heftige Kampf gegen Kants Kritiken (1799 bis

1800), bie Hbneigung Sd)illers, ber Derbruß, getoiffe Hnfid)ten über bie (Ent«
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jte^ung bcr J)omcrif(^en ©eötd}te nur mit 5- ^- n)oIf$ ttamen bc3cid|nct 3U

fc^cn, all bas »erbitterte [eine legten 3a!)re. (Er warb me!)r unb mel^r £ob=

rebner bes Übertounbenen, griff auf Balbe, auf (Bö^, auf bie Did^ter bes

Huslanbs nid^t o^ne feinbfelige Hebenabfic^ten 3urü(^ unb fuc^te bie (Ernte

3U 3erftampfen, bie er gefät. Hur bie Überfe^ung ber fpanifd^en Roman3en

00m „dib" (^er. 1805) teuftet woä) ^ell aus ber üerärgerten Htmofp^äre.

Rm 18. De3cmber 1803 i[t er, oon ben Seinen mit treuer £iebe umhegt,

geftorben.

Qerber ift ben ,,KIa[fikcm" nur rec^t uneigentli(^ 3U3uf(^reiben. (Ein Did)*

ter ift er tro^ einer Jtark Ii}rif(^=patf)etifd)en (Empfinbung nic^t geroefen, roeil

bie Hotmenbiglieit unb bie $id)erl)eit fefter 5orm i^m überall abging, wo er

nid|t aus einer feftumfdjriebenen fremben Stimmung l)erau$ nad)bi(^tete, roie

in bzn Dollisliebern (1778—1779), b^n (Eib=Roman3en, allenfalls auc^

ben „Paramtjt^ien" (1785). Denn eben, toeil er gan3 im Ittoment, in bcr

„(5elegen^eit" rDur3elt, Ijat feine Hrt fic^ aus3ufpre(f)en ettoas (Brofeartig*

Primitioes, Propl)etifd)es. (Eine burd^aus münblid)e ITatur mufe er in einer

(Erregung oor i}örern fprec^en — Prebiger auc^ in feinen roiffenfd^aftlid)en

Hrbeiten; ba^er feine S(^riften nur all3u oft mit ^inreigenbem S^^^^ ^^'

ginnen, um matt 3U fdiliefeen — toie fein £eben. Hber nic^t einmal bie (Er*

neuerung btx ;münblid)en Berebfamlieit linüpft fid) an feinen ttamen : fie gel)t

Don 5id)tc unb Sd)leierma(^er aus, roirb oon £abater oorbereitet; l^erber

aber blieb als Kan3elrebner eine £olialberül)mtl)eit. Denn eben, roeil er aus

bem tttoment fproc^, l^alten bie gebrückten tleben nid)t roas man \i6) er=

roartet ; unb bie Büd)er gan3 münblid) 3U galten, töar er mieber 3U fe^r oon

ber Derf(^iebenl)eit ber Stile über3cugt. (Ex roirkt bur^ bie (Bröfee feiner

(Bebanken — fd)ön, cortreffli^ ; aber l)ätten fie auä) eine roürbige 5orm ge«

funben, fo roäre ber ^iftorifd)e ©eift nid)t fo früi^ ^iftorif(^ gcroorben.

5ür bie Sormlofigkeit feiner unermüblic^en Sc^riftftellertätigfeeit ift nun

aber ni(^t blofe jene Prop^etenart oerantroortlic^, unb gar nid)t üwa eine

bequeme i)ingabe an ben (Einfall : er l)at forgfältige Dispofitionen ausgear*

beitet, gefeilt, umgeformt, gan3 in ber Sad\t lebenb. f}in3U kam nod^, ba^

er ber Schüler J)amanns roar — ober, roie tüir oielleic^t ri(^tiger fagen, ba^

innere Dertoanbtfc^aft iljn im entf^eibenben Hugenblick 3um Schüler E}a=

manns ma^en mufete.

£i^tenberg in feiner ironifdjen tttanier beneibete fjamann: man toerbe

aus feiner Dunke%it allerlei l)erauslefen, looran ber gute tUann nie ge*
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bad}t Ifabz. (Baet^e ^at iljn mit BctDunberung genannt — (Einfluß oon if^m

aber l)ö^[tens öurc^ E)er5ers Dermittlung erfaljren. lleuerbings ift 5er grofee

DunMe oielfad) 6egenftan6 eines Kults geroorben, roie i{}n £i^tenberg

a^nte ; nid)t sroar t)urd) jeinen Dortrefflid)en 3nterpreten Unger, aber burd)

mand)en, bem bie Romantik nod) nicf)t romantifc^ genug löar. J)amann ift

bebeutenb genug, um bieje Übertreibungen feines 6enies überleben 3U feön=

nen, roie er fel)r lange bie Unterfd)ä^ung überlebt Ijat ; unb eine öunkle Sin^

mut (roie $(f)erer ni(f)t gan3 treffenb öon $d)elling fagte), eine tiefe mufi»

fealifd)=aufregenbe IDirkung toirb man feinen $d)riften nac^rül^men bürfen,

von benen „unoerftänblid)" eigentlii^ immer nur bas kraufe Beitoerk ber

Hnfpielungen, 3itate, Rückbesiel^ungen ift, nie bie i)auptfad)e. Hber in einem

nioment, roo bie beutfdje £iteratur nirf)ts fo fel)r beburfte roie Klarl^eit unb

Knappheit — mag man über beren abfoluten IDert übrigens urteilen toie

man toill — toar Fjamann bie Derkörperung ber rückläufigen tEenben3, bes

IDeges in bie Hnbeutung, bie Breite, bie $onber= unb Sektenfprad)«. E}amann

toar nid)t Husbruck ber Stimmung, fonbern Stimmung ; nid)t Sormulierung

bes (Bebankens, fonbern 6ebanke
; feine Sd)riften ein Raufen Rol)ftoff, aus

öem faft 3ufällig Ijier unb ba reines UTetall emporblickt. ITtit einem IDort:

er toar 3TtbiDibualift in jenem gefährlichen Sinn, in bem roir Deutfcf)e bas

IDort braud^en: einer ber fid} fürd)tet, aus feiner allerengften Htmofp^ärc

!}eraus3uge!}en. Z^ biefer felbftgetoollten ober üon feinem löefen cr3rDunges

nen Begren3ung nun aber allerbings eine bur^aus geniale ttatur. Htufik,

meint Sd)open^auer unb mit il)m llie^fd)e, brüdit ben „IDillen" ber IDelt

unmittelbar aus, o^ne ben serftü^elnben Umtoeg über ein3elne 3eid^en ; in

biefem Sinn ift jebe Sdjrift Hamanns ITTufik : unerklärlich ergreifenbe Bot=

fc^aft aus bem Urfprünglid^n.

3n feiner IDeltanfcfjauung ftellt Qamann eine merkroürbige Derbinbung

Don niittelalter unb UTobernität bar. S^r il?n gibt es bie Sid)er^eit, nad)

ber fein gan3es innerlid) unfid)eres IDefen I)ungert, nur ba, roo unmittelbar

(Bott fprid)t ; bies aber tut er auf 3rDei IDegen : ein für allemal burc^ bie

Bibel, in jebem (Ein3elfall burd) bie ben UTenfd^en Derliel)enen Sinne — unter

benen für ben blöbfid)tigen J}amann oor allem bas ®l)r in Betrad)t kommt.

(Einerfeits alfo tüirb alles Dergänglid)e im £id)t ber Bibel gefe^en, aus ber

Bibel I^er gebeutet; anbererfeits roirb boc^ bie tDirklid)e IDelt mit berben

Organen umklammert. Die tEenbens bes „pi)i)fiologus" auf St}mbolifie=

rung ber IDelt mit ber mobernen Sinnenfreube oereinigt. Jn bem oon J)a»
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mann oer^errli^tcn Begriff ber tErabition finbet [td) i^re !)öt)ere (Etn{)eit

:

walfv \\t nur, was von (Bott l^er überliefert ift ; bes^alb [ein (Brimm gegen

alle 3n)if(^enin[tan3en, p^ilofop^en, (Belehrte, $(^öngeifter. Überall lüill er

5U bem Urfprünglid)ften, 3U bem Urgrunb, 3U (Bott. Unb [0 färbte jid^ bie

über ben Kanal kommenbe Original» ober (Benieforberung religiös, unb be=

l)ielt bann auc^ bei toeltlii^eren (Beiftern, toenn fie 00m (Benie fprad)en, bk

Tönung religiöfer Hnbad)t.

i}amanns ^i[torifd)es Derbienft ift 3unäc^(t — bie (Er3iel)ung E)erbers, toie

bas Berbers am (innfälligften in ber (Er3ie!)ung (Boet^es erfcfjeint. 3unäd|ft

ift biefe Hb^ängiglieit f(^on im Stil bemerkbar. „Bin id| alfo besroegen ba,

um es balb ni(f)t me^r 3U fein ? Der ungereimtefte IDiberfprud), beffen kaum
ber Utenfd) fäl)ig roöre, roenn er firf) aucf) felbft als Urfad)e unb IDirliung 3U*

glei^ anfe^en könnte." Hber biefer Stil ber S^^Q^n, Husrufe, Jntjerfionen

ift in bem IDefen felbft begrünbet, in biefer gan3 im UToment tourselnben

(Empfänglidjkeit. — IDeiter^in ift Hamann bas erfte 3eid^en ber großen

Reaktion toiber bie Hufklärung, bie ja üielfad^- nur nod) Überlieferung 3tDei=

ter £}anb roar unb bal)er matt unb fd)al : er toeift töieber auf bie (Quellen ^in,

er proklamiert bie Selbftl)errli(i)keit bes oon (Bott erleucfjteten Jnbioibuums
;

er ift „Sturm unb Drang".

30^. (Beorg f}amann, einer ber großen Königsberger, ift am 27. Huguft

1730 geboren, planlos le^renb, lernenb, lefenb fu^r er in Königsberg unb

Riga um^er; reifte naä) (Englanb unb röarb bort in ber (Einfamkeit in £on=

bon oon ber Bibel überroältigt, bie il)m oon nun an auc^ ber engfte ^er3en$-

freunb roar. 3" Königsberg erljielt er eine kleine Beamtenftelle ; nac^ einer

Reife 3U 5^^- Fjeinr. 3ocobi ftarb er am 21. 3uni 1788 in ITlünfter.

J}amann alfo rourbe für J}erber bie Derkörperung bes (Beniebegriffs. Hber

fo nötig in einem toidjtigen Ittoment feiner (Entroidilung biefe (Einroirkung

roar — bie übrigens immer füi^lbar blieb, roie i^re 5^^ßunbf(^aft unerfd)üt=

tert — E}erber roußte fie 3U überu)inben^ inbem er fie burd^lebte unb aus*

bilbete. J}erber erft ift ber große (Er3ie^er 3ur Urfprüngli(^keit getoorben
;

Qamann konnte es für roeitere Kreife fd)on roegen feiner Scf)U)err)erftänblid)=

keit nic^t röerben, aber aud) nid^t roegen ber bi3arren Übertreibung bes 6e=

niebegriffs. Sä^on fein Z^b^n 3eigte bzn Sonberling ; unb bie Derroedjflung

bes Huffallenben mit bem Originellen jebe feiner Si^riften. l}erber toar groß

genug, um nic^t burd) Parabo^ien unb löunberlic^keiten tüirken 3U muffen.

l^erber gehört 3U jenen großen IUäd)ten, bie befru^tenb, Htmofp^äre bil=
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btnb, bcrci^ernö auf bie £iteratur einroirkcTt, o^nc im oollftcn Sinne i^r

|clb(t an3ugc^ören. (Er ift 6er be6eutenö[te in öer Rei^, 3U 6er bas Junge

DeutJc^Ianb, manche (Erf(^einung öer Romantik, 3U ber aber aud) (Bottjc^eb

unb Bobmer gehören. Was er Dor i^nen ooraus ^at, \\t bie tEiefe feiner (5e«

banken, bur^ bie feine 3Ö^^Tifd)öpfungen 3U (Bebid)ten toerben. tDir fe^en

Schillers „naioe" unb „f^^^^^^^^^if^^" Di(^tung mit fo beutlid)en 3tDin«

genben Umriffen cor uns, ba^ fie uns lebenbig unb 3tDingenb geworben finb

toie mijt^ologifd|e (Böttergeftalten ; obmol^l i^r IDefen \x6) mit bem bes toie*

öergegebenen (Bebiets oielleid^t nicf)t reiner beckt als bas pofeibons mit bem

IDaffer. Unb ebenfo — finb „Dolkspoefie", „Dolkslieb" oielleic^t m6)t im

DolIen Sinn als roiffenfdiaftlicfje Begriffe bur(f)3ufü^ren, fo bleibt in i^nen

eine I)öf)ere IDa^r^eit ; eine Ijöljere fogar — nad) meiner Hnfi^t roenigftens

— als fie manchem rDol)lumfd)riebenen Begriff ber „ejakten" IDiffenfcfiaft

5iikommt.

Der le^te Begriff, an bem f)erber IDert unb Untoert aller Kunft prüft,

ift Don i^m, ber Definitionen t)iellei(i)t 3U fe^r als„H)ortf^älle" oerad|tete unb

immer 6ur^ IEi}pen erfe^te, nirgenbs ein^eitlid) angegeben toorben; ic^

glaube il)n am beften als „(Belegenl)eit" be3eid)nen 3U follen. (Ed)t ift alle

Kunft, bie in ber (Belegenl)eit rDur3elt b. Ij. bie burd) bas 3ufammentreffen

einer einmaligen Situation mit einer beftimmten Jn^ioibualität notmenbig

getDorb^n ift; une^t ift alle Kunft, bie bie Konoention, bie (Beroo^n^eit, bie

blofee Hbfic^t 3ur (Brunblage f^t. (Ecf)t ift ba^er t)or3ugsrDeife bie Poefie ber»

ienigen, bie ber ftarken lOirkung äufeerer Hnftöfee nod) unmittelbar 3ugäng«

li^ finb — berjenigen, meint Rouffeaus S^üler, bie bie Kultur oon ber un«

befangenen (Empfinbung nod) nid|t abgefperrt ^at. (Eine ^öd)ft anfed)tbare

nteinung : roir toiffen je^t, roie fdiroet öie Konoention gerabe auf ber Dolks«

poefie laftet, bis in bie legten (Ecken ber Huffaffung unb bes HusbruÄs ^in»

ein, unb loie erft bebeutenbe (Ein3elne Jlias ober llibelungennot aus bem

i>olkstümlici)salltäglici)en E)elbenroman ^erausbilben konnten; roir roiffen

je^t, 6urc^ (Boetl^e oor allem, ba^ bie Bilbung eine neue (Empfänglid^keit

f(^ffen kann — iDorauf ein gut ^eil ber Bebeutung in £eben unb £eiftung

ber Romantiker beruht. Hber roir bürfen barüber nidjt oergeffen, ba^ bas

(Bröfete ber Di^tung immer nur gelungen ift, wo ber (Einzelne eben in bie

Hrbeit ber Ungenannten, Ungekannten eingreifen konnte : Dolksbi^tung ift

Dorausfe^ung für bie antike ^ragöbie roie für bas fpanif(^e Drama, für btn

„Sauft" toie für „IDill^elm Cell". Dor allem aber loar mit biefer Didjtung

melier, Cttcrotut* 29
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öer DoIJisbi^tung «in neues 3beal aufgeftellt, ober ein boppeltes : bas bcr

ffielegen^eitsbic^tung im Sinne (Doct^es, unb bas ber r)oIkstümIid)en großen

Poefie im Sinne Sdiillers ; nur bog eben in beiben Sollen bas Rouffeau=^as

mannif(f)e (Element ber einfeitigen Dergötterung bes Sc^li(^ten, (Einfältigen

au$3uf(^eiben loar. Hufge^oben aber roar jeit i)erber bie f(l)äblic^e üerai^*

tung ber „ungebilbeten" poefie, bie no(^ tticolai im Kampf gegen Bürger

3U abge[d)maÄter Der^ö^nung bes Dolksliebes gebracht l^atte.

IDas aber nun in biefer Huffaffung ber (Belegenl)eitspoefie (Einjeitiges lag,

toarb bur^ ben (Beniefeultus ausgeglichen. Denn toenn auf ber einen Seite bie

Dolksbid)tung als unmittelbarer Husflufe ber Stimmung angefe^en rourbe,

als lebiglic^ national unb ^iftori[(i), nid)t aber als inbiüibuell bebingte geiftige

ReflejbetDegung, (o roar auf ber anbern — Sl)aliefpeare. Stoar bie natio«

nale unb ^iftori[c^e Bebingtljeit bleibt auc^ l)ier. „S^akefpeare fanb keinen

(T^or Dor fi^ ; aber too^l Staats» unb UTarionettenfpiele — rool^l ! er bil»

bete alfo aus biejen Staats* unb ITTarionettenfpielen, bem fo fd)led)ten £eim

!

bas l)errlid)c (5e|(i)öpf, bas ba vox uns ftel)t unb lebt ! (Er fanb ktxmn \o ein«

fa^en Dolks= unb Daterlanbs^arakter, fonbern ein Dielfac^es Don Stän»

ben, £ebcnsarten, (Befinnungen, Dölfeern unb Sprad)arten — ber (5ram um
bas Dorige roäre vergebens getoefen; er bic^tete alfo Stänbe unb lTTenfd)en,

Dölker unb Sprad)arten, König unb Harren, Harren unb König 3U beml)errs

lid)en ©außen \" Dies aber bleibt bie J}aupt(ad^e: bas ^errli^e (Banse. IDie

kommt es 3uftanbe? Unb ^ier ftofeen roir auf bas HTobernfte in Qerbers

Äftl)etik, unklar unb anbeutenb ^wax aud) bies. Seine £e^re oom (Benie ift

nid)t einfad) bie pf)antafti[(^=fd)rankenlo[e ber Stürmer unb Dränger, roo-

nad) eben bas (Benie einfad) ein IDunbertäter ift, fä^ig roas er roill 3U tun;

fonbern roie i)erber in feiner Pft)^ologie unb feiner (Bef(^i^tsp^ilofopl)ie

einen bel)errfd)enben IHittelpunkt annimmt, eine „Befonnen^eit", einen Der«

ftanb, ber bas Derfd)iebengeartete 3ur (Einheit orbnet, fo tDol^nt in bem (Benie

eine innere Kraft, bie verarbeitet, roas sufliefet. Hur fo kann S^akefpeare

ber Sd)öpfer roerben, ber mit jebem Drama eine neue IDelt fd)afft, ein^eit«

Ixä) jebc in fid), fo ba^ auc^ keine Ssene, keine SiQur aus „HTacbet^' in

„f}amlet" übergeben könnte ober aus „Julius Cäfar" in „Hntonius unb

dleopatra", benn Htarc Hnton in beiben Römerbramen ift nur ^iftorif^, ni(^t

poetifd) biefelbe S^Q^^-

XDieberum : ber (Beniekultus mirb begrenst burc^ bie Huffaffung berDolks«

tnbioibualität. Die Dorarbeit ber gansen Ration, bas fe^n roir eben aus bem
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ditat, x\t aucf) für S^akefpeare unentbehrlich w'it für Sophokles — loie I)ätte

öer S^üler Hamanns, öes Propl^eten ber Überlieferung, an eine Mn|tlerifd^c

$(^öpfung aus öem nid|ts glauben (ollen ! Unb J)erber roie roir |d)on jag-

ten, (ie^t bas Volk unb jie!)t in feine Seele. Bis ba^in loarb bie Dölfeerpfi)«

ic^ologie — beren ti^eoretifc^e Berecfjtigung man nad) Belieben anfechten mag,

pon beren praktifc^er Unentbe!)rlid)lieit aber bie Politik aller 3ö^r^unberte

3eugt ! — im roefentlicf^en mit ein paar (Eigenf^aftsroörtern erlebigt, roie toir

no(^ jefet Don bem „ftolsen Spanier" ober bem „fdjlauen Hrmenier" reben.

fjerber 3uer(t treibt im großen Stile Dölkerp^t}[iognomik, inbem er 3unä(^ft

nur bas (5efid)t ber Ilationen, i^re £iteratur, 3um Huf|d|lufe über alles Der*

borgene benu^t. Hud) bas i(t einfeitig ; ber politifd)=fo3iale Kno^ertbau unb

bie klimatif(i|=l)i(torif(f)e (Ejiften3 barf nid)t oernad)läf[igt roerben. (Eben l)ier«

in befte^t ber Soi^t[d|ritt Don Berbers „(Bei(t ber (Ebräifdjen poefie" (1782

bis 1783), t)ielleid)t feinem fci)önften Bud), 3U ben „3^^^^ 3ur pi)ilofop^ie

ber (5efci)id)te ber Ittenfdil^it" (1784—1791), bas für bas bebeutenbfte gilt:

bort roill ber Sel)er aus Poefie unb Spraye bas nationale IDefen erkennen,

I)ier ber 5orfd)er aud) aus Klima (im toeiteften Sinn), Staatsform, Religion

unb (5efd|idjte ben nationalen (ri)arakter ergrünben. Die neue Belebung ber

nationalen (E^arakteriftik in (Boet^es „(Egmont", in allen Dramen S^illers

^ängt mit biefer neuen Bilbung oon Dölkertijpen 3ufammen, bie u)ieber an

bie mt)tl)ologifd)=l}iftorifd)en Sd)öpfungen ber Ur3eit erinnert, an lebensDolle

Dölkerrepräfentanten roie (Efau unb 3akob, toie bie norbifd)e Skabx.

(Brofee tEppen ftellen mit plaftifdjer Deutlichkeit aud) feine tljeologif^«

päbagogifd)en Schriften auf: „Rn prebiger. Sünfse^n Proüin3ialblätter"

(1774) ; „Briefe bas Stubium ber tEl)eologie betreffenb" (1780—1781) ;3U)ei

Reihen gibt bas erfte Bud^: für bas Hlte lEeftament patriar^en — Pro»

plizttn — Prebiger, für bas Heue (E^riftenlel)rer — £el)rer ber Kird)e —
Prebigerpl^ilofopl^en. Überl)aupt aber gel)t auf biefe künftlerifd)e (Erfaffung

bleibenber (Erfd^einungskerne feine ganse Sorfc^ung aus. So l^at f(^on bas

üon frud)tbarftem (El^aos erfüllte „Reifetagebud)" bas HTenfd)engefd)le^t

nur als einen klimatifd) bebingten Ct)pus lebenber IDefen gefaxt, ber gan3 an^

bers geartet toäre, lebte er ftatt in ber £uft im IDaffer ; fo fe^en bie „3b^^n"

bie (Erbe als einen Stern unter Sternen. IDie bie IDelt il^m „ein Sijftem leben«

biger Kräfte" ift, fo foll bie ITTenfdi^eit ein St}ttem lebenbiger Kräfte fein:

gefonberte tEi:}pen, bie fic^ 3ur ^öd)ften ^armonifdjen (Einheit orbnen. So

fteigt JJerber 3U bem l)ö^ften feiner Begriffe auf: 3u bem ber I}umanität.
29»
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Das £cbensiöcal, bas xdxx am 5eutli^(tcn mit Qageborn unb Klopjtocfe

auftauchen feigen, roirb nun erft mit af)nungsooller Kraft erfaßt : ber lUcnf^

als ein Stiftern lebenbiger Kräfte, bie fid^ 3ur J}armonie orbnen. IDie fein

Dere^rter Dorläufcr, 6er f(i)tDäbij^e Pfarrer Hnbreae, crbic^tet J}erber fi(^

eine ibeale IDelt ber Suftunft ; u)ie Hnbreae foHte er bamit auf bie lDirkli(^-

keit (Einfluß gewinnen. (5oetl)e i(t mie in feiner Huffaffung ber Originalität

fo in ber ber Ijumanität Qerbers Schüler geblieben. Unoerrückbar bleiben

cmige tEijpen, Itaturformen bts ITtenfc^enlebens ^at fie Dictor l}e^n ge«

nannt: d^araliterologifcfje, fo3iale, nationale, Ijiftorifdie lEppen. Der ift ein

iDal^res „Original", b^r ben ^ripus, bem er angel}ört, am reinften unb beut»

lidlften barftellt ; bie anbern leben nur in ber „angeborenen £üge'' ber Un«

treue gegen bie eigene Hrt. Das ift e^te J)umanität, toas alle inbioibuel«

Ten Kräfte sufammenfafet, ol)ne il)re eigene Hrt 3U fdiäbigen.

„J}umanus" 1:iat (Boetl)e in ber Seit feiner intimftcn IDeimarer Sreunbfdjaft

mit f}erber bzn HTann genannt, ber ben lebenbigen UTittelpunkt in ber (Brals»

feird^e ber „(Be^eimniffe" bilben follte. „Briefe 3ur Beförberung ber Quma«

nität" (1793—1797) ^ie& fein le^tes großes pofitioes IDerk cor bem Kampf
mit Kant: roas ein erl^offtes „XIationalinftitut für Deutfdje" Ijaitt leiften

follen, tat er Ijier allein, inbem er aus oielen Seiten unb Dölkern fammelte,

toas bie (Ersie^ung feines Dolkes 3ur oollen Humanität unterftü^en kann.

€s toar 3U fpät ; ber große CEr3ie^er fanb keine Söglinge mel)r. Dem unfterb^

lidien Prebiger aber fdjreiben toir auf ben (Brabftein, roas in ber lOeftmin«

fterabtei auf bem Denkmal bes lUet^obiften 3o^n IDeslet) fte^t : „Sein Kird}^

fpiel töar bie lOelt l''
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Unfcre Hufgabe fiann es l)ier ni^t fein, 5en gansen unermefelit^en Um«
kreis oon (5oetl)es Iiterari[d)er tEätigkeit 3U befcf|reiben. 3^ ^cibe es in

einem eigenen Buc^e oerjud)!, unb a\x6) biefem bie IDorte (Boetf)es als tttotto

Dorgefe^t: „Das gan3e ging in (Euren Kopf fo roenig wk in meinen l" Be-

bende man boc^ nur, ba^ (Boet^es IDerke im eigentlicf)ften Sinn eine £itera*

tur für |i(^ barftellen ! Sie befi^en eine„DoII(tänbigkeit",rDie fie mand)er Ha»

tionalliteratur abge!)t; es fe^lt eigentlich nur eine (Battung: öie religiöfe

Poefie, unb felbfl fie ift burc^ bie „J}öIIenfa^rt (Ef)rifti" bes öor]^iftorifd|en

(5oetI^e Dertreten, roenn man felbft b^n Sd)Iu6 bes „S^uft" nic^t ^ier^er

rechnen toill. Hber fie befi^en aud) eine Breite ber (Enttoicklung, toie fie

mand^er ITationalliteratur abgef^t: oom „Belfa3er" 3um 3rDeiten tEeil bes

„5öiift\ üon Ö6^ £eip3iger Hnakrcontien bis 3U bzn „(EI)inefifd)en tEages*

Seiten" — ift es ni^t ein ro eiterer IDeg als oon HTontaigne 3U Hnatole

Srance ? Se(i)3ig Ja^re kaum ernftlid) unterbrodjener, loenn aud) t>erfd)ie*

ben gerid)teter Probuktioität, beren (Ergebniffe uns faft ausnaI)msIos er»

galten fin6! ITtag £ope be Dega ober ?}ans Sad\s no(^ me^r gefc^rieben

^ben— roieoiet toeniger 3ä!)tt t)on i!)nen 1

Diefe unge{)euere (EntroiÄlung nun aber ooIl3iet)t fi(f^ mit einer faft na«

turgefeyid)en 5oIgerid)tigkeit. Keiner (Epod)e in (5oetf)es Zthtn fel)Ite eine

reiche, roedifetnbe Umroelt, bie 3um tEeil oon iljm felbft toenn nid)t erf(^af*

fen, fo bod) mitgefd)affen roar; keiner ber ftarke IDille bes Künftlers unb

llTenfdjen, für feine Kunft unb fein IDefen baraus, toas er t)raud)te, aufsu«

nehmen; keiner bie oolle 5öt}igkeit, bies 3U tun. Hic^t nur in ber Kraft 3U

f^affen — aud) in ber Kraft 3U lernen Ifat (Boet^e unter ben Sterblichen

fd)tDerlid), unter ben Did)tern fid)erlid) nid)t feinesgleid)en. Die innere Hot*

EDenbigkeit feines IDefens fällt mit ber feiner (Epoche in künftlerifc^er f}m*

\\d\i faft immer 3ufammen — faft immer, suroeilen ift er i^r Dorgeeilt, ein*

mal aud) I)inter il)r 3urüdigeblieben.

(5eiftr€id)e Derfud)e Ijdben immer toieber 6oet^e auf eine 5oriiiel brin»

gen roollen — am reid)ften Sd)illers berül)mter Brief oom 23. Huguft 1794;

bann bie Romantiker, J}erman (Brimm, neuerbings oon fe^r oerfc^iebenen

Seiten ^er Simmel unb ([t)amberlain ; unb roie oiele nod) 1 IDir wollen bie

daiji biefer Sormeln nid)t oerme^ren, nur auf 3n)ei punkte gleich ^ier ^in«

roetfen. Der eine: bafe für 6oet^e bie Did^tkunft nur ein tEeil ber £ebens«
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kunft ift ; bcr toic^tigflc üietletc^t, aber 5od^ fo, ba^ öle lOiffenfd^aft, unb oor

allem bas Zzhzn felbft burd^ (ie nic^t oerbrängt loerben bürfen. Dielme!^r

befte^t in feinem gansen Ztb^n eine geroiffe ,,Polarität", bie i^n 3roif^n

(Erleben unb Derarbeiten bes (Erlebten, unb roieber 3töi[d)en benfeenber unb

bid^tenber Derarbeitung I)in unb ^er gel)en l'd^t, rote ber Seiler von bem

einen (Enbe ber Ba^n 3um anbern roanbelt. Der anbere : ba^ (5oet^e 3uglei^

ber unberoufetefte unb beroufetefte ber Dieter ift; unberoufet in ber tiefen

IlaiDität bes (Erlebens, bes unroillMrlic^en inneren (Seftaltens; betDugt in

ber Kunft, (Erlebnis unb Di^tung in ben Bienft einer ununterbrochenen 1)0«

^erbilbung 3U ftellen, bie „Ppramibe feines Dafeins" immer ^ö^er unb freier

auf3ubauen. Unb ba^er ift (5oet^e, ber mit oollem Beroufetfein ni(^t blofe

(roie KlopftoÄ) Did)ter roar, bies intenfiöer getoefen als irgenbeiner mx i^m,

bzn ein3igen Dante oielleic^t ausgenommen. Jn ber Durdjarbeitung, Durc^«

bilbung, Durc^fcf)öpfung bes (Erlebniffes ift er ein Döllig neuer IEr)pus bes

Dichters — eine epoc^emacl)enbe (Erf^einung, ber bann langfam unb in un«

gleichem Hbftanb bie $d)iller, Kleift, V|^hh^l, Sk^an (Beorge als ebenfoüiele

(Eiapptn in ber (Enttoi&lung bzs „möbernen Dii^ters" folgen. löomtt, um
ntifeoerftänbniffen t)or3ubeugen, nic^t gefagt fein foll, ba^ biefe oier eine be*

ftänbige Steigerung über (Boetl)e barftellen— oielmel)r eben nur eines Be«

griffs, ben er 3uerft barftellt, größer als fie alle, 3um Cell aud) bes^alb roeil

lüeniger folgeri(^tig . .

.

Die Stellung, bie (5oet!|e innerhalb ber (Befc^i(^te unferer £iteratur ein«

nimmt, ift fo ein3ig roie er felbft. tlur dwa ber ]^albmr}t^if(^e Qomer über*

ragt in glei^ oltjmpifc^er IDeife alle anbern (5ipfel. S^akefpeare tut es für

unfer Urteil äftl^etif^ — in ^iftorifc^er JJinfi^t ift feine Bebeutung für bie

eigene £iteratur, unb fogar bie für biebeutfc^e Dicfjtung, mit ber (5oet^es nic^t

3U oergleid^en. (Es ^at au^ nie ein Dichter erften Ranges eine gleii^ un»

beftrittene 5ürftenftellung innegehabt (benn Dictor JJugo töar kein Dichter

erften Ranges) ; bas blieb fonft ben ®pi^ Dorbel^alten ! Reben XDolfram

fte^en (Bottfrieö unb tOalt^er ; Sd^iller aber ^at feinen pia^ neben !(5oet^^

erft fpät erhalten.

Rennen roir (Soetl^e btn (Bipfei ber beutfd^en £iteratur, fo glauben u)tr

bes^alb boc^ nid^t 3U bem mt)t^if(^en (Bef^le^t ber „©oet^epfäffen" 3U ge-

hören. (Rtir ift, nebenbei bemerkt, kein Berounberer (Boet^es h^kannt, ber

es in
fd^roärmerifc^em (Ent3ü(ken über {eben 3ipfel bes Di(^tergerDanbes mit ben

möbemen Dere^rern Strinbbergs ober D)ebekinbs aufnehmen könnte.) Hu^
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(5oet^c war ^iftorif^ beöingt, unb bamit (Brenßen feiner (Bröfee gegeben. IDir

iDerben 3U setgen |ud)en, bafe bic Heafetion gegen (Boet^e berecf)tigt unb nottoen*

big n)ar, nic^t immer in i!)ren 5ormen, roo^t aber in i^rem IDefen. Jd) für

meinen (Eeil — toenn benn f(f)on oerglid^en unb gemeffen toerben joll —
fydh S^afeefpeare für ben größeren Diditer : für ben, ber eine größere 3at)l

lebenbiger (Be|talten |o erjd)affen l\at, ba^ fie oon i^rem $(i)öpfer losgelöft

toie unfterblii^e UTenfdjen ba^intoanbeln ; toogegen ic^ nid)t begreife, toic

man oon biefem ober einem anbern (Befi(^t$punkt aus irgenbeinen anbern

Did)ter neben i^n ftellen kann. Hber auc^ $l)akefpeare ijt nur Dramatiker

— feine £t)rik bebeutet uns für fein 6efamtbilb roenig, feine (Epik ni^ts
;

tDö^renö (Boet^e alle Kränse oereinigt, ber größte £t)riker ber IDeltlitera«

tur, ber Dorläufer bes mobcrnen Dramas, ber Begrünber bes neueren Ro-

mans, ein großer Dibaktiker, kein geringer Satiriker, unb fd)lie6licf) no^

ein I^0(^rDid)tiger Kritiker unb n!!)eoretiker.

(Eine foI(^e Breite mäd)tig eingreifenber Betätigung kann aud) ber Bebeu-

tcnbfte ni^t auf einmal ausfüllen. Sie roirb aud) bei (Boet^e nur ermöglid)t

bur^ eine beifpiellofe Sä^^Q^^it ber beftänbigen IDanbelung, beren er fid^

felbft mit $tol3 beu)ugt voax : gern fpric^t er oon feinen „ijäutungen"

:

Sic 3crrcn an 6cr S(^Iangcn^aut

Die iüngjt id) abgelegt.

Unb ijt bie nädijte reif genung,

flbjtreif id} bie jogleic^

Unb toanble neu belebt unb jung

3m frij^en (Bötterrei(^.

3n biefem Sinne roollen toir i^n l^ier auffäffen: als btn beftänbig IDer«

benben, ber mit ber Seit fid^ felbft roanbelt, o^ne bod| feinen Kern je 3U oer«

lieren ober 3U oerleugnen. So ^at er fidj felbft aufgefaßt uub in feiner großen

Hutobiograpl)ie, ber (Befd)id)te bes Did)ters (Boetl^ unb feiner IDerke, bärge«

[teilt ; unb nadi bem legten Kern unb (Be^eimnis ber perfönli(^keit 3U fragen

^at er mit entfd^iebener Hbneigung gegen ben Spru^ „(Erkenne bi^ felbft" db>^

gelernt. IDenn ein geroö^nli^er Utenf^ ^öc^ftens sroei ober brei große (Er«

neuerungen feines IDefens erlebt, ^t er eine gan3e Rei^e ^Ib an \\di kon>

men laffen, ^Ib beroußt in fi^ geförbert; unb fo burd^lebt er, toir mieber-

^len es, bie \\6) folgenben (Epod^en einer gan3en £iteratur.

IDir können etroa folgenbe oerf^iebene „(Boet^es" unterfc^eiben : bentDer-

öenben (1749—1764); ben Dilettanten (1764—1770); (Boetl^e nur Di^«
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ter (1770—1775); betoufetc $clbftcr3iel)ung 3ur Totalität (1775—1786);

öcr (5ipfel 6cr prjramibe (1786—1790); Husbilöung öes Sorfdjcrs (1790

bis 1794); ffioetl^e mb Scfjiller (1794—1805); crftcs Hltern (1805 bis

1814); Icfete Derjüngimg (1815—1819); Umbilbung 3um Did)ter bcs 3tDci«

tcn Sauft (1819—1826); bas ,,r}auptgcfd|äft" (,,Sauft II, 1826—1831);

öcr Husgang (1831—1832). Wix können babct öie biograp^if^cn Hngabcn

auf bas äufecrftc einfd^ränfeen, ni(^t nur loeil fie jebcr kennt, fonbcrn au(^

toeil nur roenige lltomente für feine btd^terif(i)e (Entmidilung von unmittelbar

rer Bebeutung finb : Strasburg, bie Überfiebelung nacf) IDeimar, bie 3talie=

nifc^c Reife, bie S^^^unbfc^aft mit Schiller. IDie i}erber oon ber„(5ef(^i(^te'',

ift (Boet^e gan3 von ber „ITatur" be^errfc^t ; unter bem 3rDang feines inneren

„Bilbungstriebes" entroickelt er fi^, unb bie äußern ITTomente, fo ftarfe er

fie auffaugt, finb boä) für il)n nur bie Htmofp^äre, in ber er feine (Ejiften3

xoie in einer felbftüerftanbli^en Umgebung fortfü!)rt unb ertüeitert.

ffioet^e ber löerbenbe ift 3unäd)tt toie jeber Unfertige ein (Erbe, ber nod)

nic^t erröorben !)at, um 3U befi^en. Hls er am 28. Huguft 1749 in 5ranfe*

fürt am UTain geboren tourbe, loar bie berühmte alte Rei^$= unb Krönungs=

ftabt längft von allem politifd)en Ztb^n abgefc^nitten ; unb eine gro^e KBe»

fd)id^te, roie Ilürnberg ober Hugsburg, Hamburg ober £übecJi, Braunfd)rDeig

ober (Eöln ^atte fie nie gehabt. (Ein Derftänbnis ober Jntereffe für bie tDelt«

gef(^i^te, loie es bem Preußen Klopftocfe ober bem IDürttemberger Schiller

angeboren roar, ^at (hoztliz nie befeffen ; auf biefem einen Boben toar er Di-

lettant, roie faft alle Staatsmänner feiner 3eit. tlidjt blofe für bie Kircfien*

gef(^id|te — roir roiefen f^on auf bes Hemers unb Ke^er^iftorikers Hrnolb

€influ6 ^in — auc^ für bie politif(f)e (5ef(^i(i)te l}aitt er im (5runbe nur Der*

ad)tung ; unb roenn Soutane bas Regieren ein grobes Qanbujerk genannt l^at,

mo^te (5oetl)e geneigt fein, in aller Politik, bie über pünktlicfje (Erlebigung

laufenber .(5efd)äfte l)inaus ge^t, unheilbaren Dilettantismus 3U fe^n. Die

Resolution fyat er mit moralifierenbem Hntl)ropomorp!)ismus als ben un»

ge3ügelten Husbrudk ber Begehrlichkeit, tlapoleon mit äft^etifc^em Staunen

öls eine unüberroinblid^e ttaturma^t aufgefaßt ;
gerabe toie au(^ fein £e^

rer Qerber über Rufelanb, Polen, Preußen bie oerrounberlii^ften politif^«

äft^etifc^en Urteile gefällt ^at.

Die Htmofp^äre Hitfrankfurts toar noc^ mei^r als bie ber meiften freien

Stäbte t>on ^md (Eenben3en bel^errfc^t : bk ftärkere, bie bes unbebingten

Seft^altens an 5er (Erabition, tourbe oon ber f^toädjeren, ber bts fjanbels*
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tntcrcffes, nur feiten gekreu3t. (Erft mit Si^i^^nd^ 5em (Broten kam ettoas

£uft in öiefc fticfiige Htmo|pI}äre : bcr grofee „?}z<iii im Karpfenteidje" jagte

felb(t I)ier öie fatten 5it^^ ^^t ^^^ ^^^ (Ermunterung öes gefamten Itational*

gefü^Is erlebte ber junge (Boetlje bei btn Konflikten 3rDiJ(f)en öen öfterrei=

|d)ifd| gefinnten tEejtors unb öem „gut fri^ifdjen" Dater im eigenen J)aufe.

Die Dorteile öiefer Sd^toädjen lagen 3unäd)[t in einer Sid^er^eit 6er Um«
gangsformen, toie fie in Deutf^lanb nur öie oorne^meren Stäbte liannten.

IDo Re|iben3en roaren, l)err((^te ein abjtofeenbes ITebeneinanber Don Dünkel

un6 Hnterroürfigkeit, in Sübbeutf^lanb öur(^ (Butmütigkeit gemilbert, in

Horbbeutfcf)lanb in aller ^ärte ^erausgekel^rt. Si^a^^f^i^t roie E}amburg, bie

beiben oorne^mften Reid)s(täbte nad) il)rer (5efamtl)atfung, braud)ten audb

ben Iä(f)erliif)en Pomp unrDal)rer Sd^eingröfee nid)t; ber IDielanbs Biberac^

ober tOekl)rlins Hörblingcn abberiti(d) mad)te — roie l)at fid) HTo3art Don

bem Patri3ier £angmantel in Ilörblingen bel)anbeln laffen müjfen, rDäl)renb

bas {)aus am I}irfd)graben bie Klopftocfi unb taoater fo ftol3freubig aufnal^m

toie bie(5rafenJ)augrDi^ unb Stolberg ! Die angeborenelDürbe, bie felb|tr)er*

{tänblid)e Betonung ber fo3ialen „(El)re", bie ^öflid)lieit aud) nacf) unten for=

bert (£ubrDig XIV. grüßte, roie tEaine er3äl)lt, jebe $d)euerfrau im Sc^lofe

Don Derfailles 3uerft), bie Hbneigung gegen bie Sormlofigfeeit aud) bes „lite*

rarifd^en Sansculottismus" gel)örten 3ur IDiegengabe. UTit ben 3al)ren frei^

lid) crftarrten fie oielfad) 3um Sermoniell oon l)ieratifd)er Hbgemeffenl^eit,

unb berfelbe (Boetl^e, ber bem jungen Prin3en oon (Bot{)a gemütlich in bie

f}aare fu^r, erftarrte beim Hnblidi eines beliebigen Prin3en Reufe in einer

^öfif^en Deootion, bie einen Beetl^ooen tDol)l rei3en konnte. — Hllgemein

aber ift mit bem frankfurtifd|en IDefen ein getoiffes ITioeau ber IDo^lan»

[tänbigkeit gegeben, bas in bem Dater^aus gefteigert erfd)eint: es gab in

Srankfurt keine Proletarier, roäl^renb in Barjern bie Bettler eine £anbplage

roaren, Unter bie (Bren3e einer reinlidjen Hrmut beroegt fi^ (Boet^es Did)=

tung nid)t Ijerab, unb roäljrenb $d)iller btn Derbredjer aus oerlorener CE^re,

bas Opfer ber fo3ialen Itot nur 3U gut kennt, erfd)eint bei (Boet^e ber Der»

bre^er roie ber tanbftrei^er nur im romantifd)en Koftüm UTep^iftos ober

(Erugantinos. Huf ber anbem Seite ift fein allgemeiner Refpekt Dor Surften

reid|sftäbtif^ begren3t; eine bebeutenbe Regentengeftalt ^at er nur ein*

mal, im „tEaffo", ge3eid)net, unb ba ift es ber Be^errfd)er eines Kleinftaats,

eines italienifd)en IDeimar: bie Kaifer im „(Böfe" unb „S^^\^" fte^en fd)on

am Hnfang einer £inie, beren ironif(^e Spifee ber König bes S^o^^i^ößs
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bilbet, unb fclbft C^oas, menf(^lic^ fpmpat^ifd^, [pielt als oon Dolk un6

Pdcftem abhängiger 5ür[t keine oiel impofantere Holle als 5er König in

(Cf|ule.

Die J03iale (Blieberung jelbft aber fte^t als unoerrückbare (Drbnung öer

menf(^li(^en (5efellfd)aft feft. Cro^bcm ein Derroanbter ber (5oetl)if^en 5^»

milie, ber So^n bes pl)ilo|opl)if(^en $taatsfd)rift|tellers 3. ttt. oon £oen, eine

'Prin3e{fin oon Hn^alt gel)eiratet l)atte ; tro^bem (Doet^e felbft rafd) 3U btn

l)öc^[ten IDürben aufftieg, alle Staaten 3a^lrei(i)e ITTinifter oon bürgerlii^er

Hbkunft befafeen unb in $a(^[en ber £akai Jjennicke (Braf unb trtini|ter

rourbe (ob3rDar er na^ K. 5^^- ^on ITtofers Seugnis immer ber $tallkned|t

blieb), bleiben für (boet^e Bürgertum, Hbel, S^rftentum burd) unübertoinb«

li^e Hbgrünbe getrennt; unb in ber Seit ber großen Hbenteurer, ber S^i^'^'

nelli, Hlberoni, Ripperba crftaunt IDil^elm tTTeifter bei ber Hnnä^erung abe^

liger Perfönlic^keiten toie (Bretc^en, roenn ber f}err fie für ein S^^öulein

^ält. Die fo3iale (Blieberung ber (Boetl)if(^en IDelt i[t 3U fel^r auf ©rbnung

unb ÜberficE)tli^keit ^in ftilifiert ;
^ier Omaren ber Dieter bts „Xtat^an" nnb

ber ,;£uife UTillerin" gan3 anbere Healiften.

Der Begriff ber (Drbnung i(t aber aud) fonft für (Boet^e oon allerl^öd^fter

Bebeutung. Unfer größtes (Benie i}t au^ bas orbentli(^fte geroejen; man

5arf ru^ig fagen : ber pebant unter ben (Benies. Der Dater ift gan3 unb gar

auf biefen Begriff geftellt, ein lUann aus auffteigenber 5an^ilic, ber aber bis

in bie regierenben Kreife nur bur^ feine (E^e, nid)t burd) feine Tätigkeit

gelangt ift unb ber nun über bie relatioe Stoecklofigkeit feiner (Ejiften3 fi^

buxä) eine pebantifdje Dielgefd)äftigkeit im Qaufe roegtäuf^te. Don i^m ^at

(Boetl^e ni^t nur bie anfedjtbare ITTajime, lieber eine Ungerechtigkeit 3U

bulben als eine Unorbnung, fonbern aud) bie gan3e tEec^nik, Dinge unblTten»

fd^en, bie ni(^t 3um f)öd^ften gehören, einigermaßen bureaukratifd^ 3U erle-

bigen, ja bie eigene Dergangen^eit aktenmäßig beifeite 3U legen, toie er

Sreunbfc^aftsbriefe oon ber Jtalienifc^en Reife rüdifid)tslos als UTaterial

für bas Reifebuc^ benu^te. Huc^ ^ier roieber mag biefe Utanier, auf bie

(Boet^e fic^, o^enn er roollte, 3urüdi3og, bis fie bem älteren Utann 3ur IIa»

tur rourbe, in i^rer Hnmenbung auf bie ITTenfc^enroelt oft oerle^en : i^re na*

türlid|e Qeimat ift bie Be^anblung bzs Unorganift^en, unb (Boet^es$(^tDä(^e,

menn man roill, beftanb eben nur barin, ba^ er ITTenf^en unb Dinge als

Haturprobukte bel^anbeln konnte, wo es i^m nötig f(^ien. Denn bie ttatur

loar i^m bas große lE)aus ber 0rbnung. (Boet^es ITaturforf^ung ift loeniger
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eht Derfuc^, bk (Enttoicklung 3U begreifen, als bas (EntroiÄelte 3U orbnen ;

UTtb nie ift er glüdilid)er, als roenn

Dicfcr fd)öne Begriff oon lUadjt unö Sd)ranftcn, von tDillftür

Unb ®eje^, oon 5reil)eit unb Xtla^, von beroeglidjer ©rbnung

cme neue Hnroenbung erfäf)rt: auf bie 0fteologie, bie ntetcorologie, ober

au^ auf bie Kunft als stoeite Itatur in (Edi^els nTün3kunbe. Hber {elbjt in

feiner Poefie ift eine fol^e €enben3 auf ©rbnung, ober fagen toir lieber : auf

ffiefe^mäßigkeit. Seine Stoffroaf)! berul)t auf bem Begriff bes .Jpmbolifi^en

Jalls" : eines (Ein3elfalls oon tijpifd^em (Depräge, ber taufenb toertiger gut

geformte in fid) feljen läßt roie ber le^te König, b^n tltacbetl) erblidit, i^rer

nod^ Diele im Spiegel 3eigt. (Ein fold)er |r}mbolifd)er 5«^ ift J^i^iifal^"^ —
IDertl^er, ein fol(f)er bie in „Qermann unb Dorotl)ea" poetifd) ausgeführte

Hnekbote. ITlit einem braftifd)=profaifd)en Bilb könnte man fagen : toie bie

3nfc^rift auf bem HfetenbeÄel ftel)t ber fi}mbolifd)e Sali über ben 3a]^llofen

anbern, bie nun 3U il)m eingeorbnet finb. Ober mit einem (5leid)nis aus Polie-

rer Spl)äre : roie ber Sali im luftleeren Raum erMärt biefer jr)mbolif(^e SciH

alle, bie unter bas (Befe^ tterotons fallen.

(Ein fold)er ft}mbolifd)er Sali ift eben (Doet^es eigenes £eben. Der Dater;

Jol^ann (Eafpar (Boetl^e (geb. 1710, geft. 1782) — ber Dater, ftreng, i^errifc^,

f^ine £iebe re^t 3U 3eigen nicf)t cermögenb; roie aud) ber alte 6oet^e, bei

cnberer Hrt ber €r3ie^ung, feinen Sol)n Huguft 3U erobern nid)t oerftanb.

Die Iltutter, Katljarina (Elifabetl) Cejtor (geb. 1731, geft. 1808) ebenfofef^t

bk tr)pifd)e Htutter, liebeDoll, l)eiter, auf bas IDefen bes Kinbes einge^enb,

feinem ^er3en immer na^e. Die Sd)rDefter, (Eornelie (1750—1777), bie

Derel)renb€, oon bem ^errn Bruberetroas pebantifcf) er3ogene, geliebte (Be-

fäl}rtin ber 3ugenb, nur ber blaffe HTonb biefer Sonne ; unfähig im eigenen

£i(^te 3U fc^einen, roelkt fie in ber (El)e mit bem braoen aber unpoetifc^en

frommen Hufklärer Sd}loffer (1773—1777) ^in unb läßt bin Bruber in

ber Hot an Hugufte Stolberg eine entfernte Dertraute fu(^en . .

.

Der Unterrid)t roar noc^ in jenem Punkt oon ber guten alten Hrt, ba^

man bas Hltertum an bie 3ugenb l^eranma^fen lieg, ftatt fie unoermittelt

oor bie „ed)te" Hntike 3U ftellen. (Boet^e lernte Qomer nod) in einer liebens»

tDürbigen märd)enl)aft=reifemäßigen Surüftung mit eleganten fran3öfif(^en

Kupfern kennen, gegen bie er fpäter ungere(f)t toar ; aber „Hnbers lefenKna«

ben b^n tEeren3, anbers (Brotius". Übrigens befag augenfc^einlic^ f(^on ber

Knabe bie feltene (Babe bes fpftematifd^en Selbftunterric^ts, ging 3U f}anb-
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roerkern in öie £c^re unb madjtc überall „große, große Rügen". 3m ITtittel*

punkt 5es Unterri^ts aber ftanb natürn(^ bie Bibel. (Er ^at fie niemals

mijftifd) be^anbelt, 3U allen Seiten aber menfdjlid) oere^rt. Huf feine Spradje,

auf bie Hrt feiner 6Icid)niffe, auf fein Der^ältnis 3um Orient ^atte fie bau»

crnben (Einfluß. Der unf(i)äpare Dorteil einer gemeinfd)aftli^en (Brunblage

ber Bilbung, btn bie Bibel bamals nod) aller IDelt getoä^rte, ift insbefon«

bere nod} feinen Be3ie^ungen 3U fizxbtx, £aDater, 3ung=$tilling 3ugute ge»

kommen.

(Es töar eine ^eitere 3ugenb, beren oor allem bur^ bie HTutter oermit«

teltes Z\6)i bis in bie fpäteften tEage t)orgel)alten liat Vflan fprid)t ^eute fo

gern oon ber „guten Kinberftube" ; aber auc^ ba^ fie keine „Ijelle Kinber»

ftube" I)atten, merkt man Qerber ober Hebbel ober Paul be £agarbe lebens*

längli(^ an ! (Ein geroiffes maß inneren $onnenlid)ts bilbet fic^ nur fo, tüie

es ertoärmenb unb er!)ellenb von 6oetl)e ausging. Dielleid)t aber ^ängt auci)

bie angeborene Hbneigung gegen bas im legten Sinne tEragifd)e unb eine ge«

toiffe bis 3ur Qärte gel)enbe Dermeibung bes H)äßlid)en bamit 3ufammen,

Dinge, bie er fid) fci)on für bie frü^e Jugenb nad)fagt.

IDir können bann ben (Dang feiner frül)eften (Enttöidilung nii^t toeiter

begleiten: toie er allmö^li^ feine Umgebung entbeut; bie (Begenfä^e 3tDi=

fd)en bzn (Eltern, beren Beobachtung i^n tolerant mad)t; bie oielfad) nur

3um $d)ein befte^enbe Orbnung in allen Derl^ältniffen ; roie bas (Erbbeben

pon £iffabon in if)m bas erfte Problem toedit: bas ber (Bered^tigkeit (Bottes.

3n biefe oon i^m felbft als normale „Knoten" ber (Entmi^lung aufgefaßten

(EnttDi(klungsmomente fd)iebt fic^ bas erfte Did^ten, unfelbftänbig in ber

Sorm unb rool)l au^ in ber (Empfinbung: bie „J)öllenfa^rt (E^rifti" (1765).

Hn ben Husgang biefer Periobe, in ber bas htqabt^ Kinb unb ber talentoolle

junge UTann fd)ließlid) boä) nur ITTenfi^en finb roie fel)r oiele anbere, ge»

^ört bie erfte große (Enttäufd^ung. (Eine unfd)ulbige £iebes« unb S^^^^^""

fd)aftsgef(^id)te mit jenem (5retd)en, bas ein UTobell für i^re berühmte tta«

mensf^toefter roar, au^ toenn es oon i^r erft biefen Hamen erhielt, führte 3U

einer Kataftropl^e roie im 3tx)eiten tEeil bes „S^uft" i)clenas (Erf(^einen. Dod|

roar nic^t fie es, bie i^n betrogen l^atte — toas fein Der^ältnis 3U ben S^^uen

fd|U)erlid) fo oertrauensooll gelaffen ^ötte toie es immer blieb I — fonbem

bie falfd^en S^eunbe, bie i^n mißbraud^t Ratten. S^^^ lernte (Boet^e, mußte

0oet^e lernen, fein oertrauensfeliges B}er3 3U pan3ern; eine ttotroe^r, bie

man bem gütigften Htenf^en fpöter oft oerba(^t l^at. So aber roar eine
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Krifis eingetreten : 5er Ht)nungsIofe toar aus feinem Dertrauen aufgeftört —
au6) aus öem 3U öen ^ö^eren I]Täd)ten. (Es ift jener HugenbliA, ben öes

I}arfners (Defang ergreifenb fd)il5ert, öen felbft 3pl)igenie 3ittcrnb erlebt,

menn (ic Un (Böttern ßuruft, fa(t befe^lenb : ,,Rettet mic^, unb rettet euer

Bilb in meinem Bufen
!"

Die ©efa^r ber [kepti(^en Snoolitöt, bie (Befaßt bzs menfd)enoera(^ten»

btn petfimismus unb bie ber oerstoeifelten Heligiofität mit gef^lofjenen

Hugen |tanben an (einem IDege ; er fd)ritt l^inbur^ unb rettete fid) 3um er[ten»

mal bnxä) ben il)m unübertöinblid) inneroo^nenben (Ernft, b. ^. burcE) b^n

Sroang, jebes Derl)ältnis innerlid) 3U burd)leben.

Die £eip3iger Seit, bie 3eit bzs Dilettanten (Boet^e, i[^ bie (Epoche bec

Überroinbung jener 6efa^ren.

Por allem bie fkepti[d)e Snoolität [c^eint eine Seitlang ben (Ernft faft gan3

3U unterbrücfien, roä^renb ber pe(fimismus er(t ben (Breis, in bem bas Ju^

genblid)t nur nod) flaÄerte, gelegentlid) paÄen konnte unb bie er3tDungenc

Religiofität nad} £eip3ig rafd) übertounben rourbe. Der Stubiofus 6oetl)e

(1765—1768) i(t 3uer[t ein Sturer, über ben bie S^ankfurter Jugenbgenof«

fen fid) luftig mad)en; bie £eip3iger 3ierlid)keit unb (Bellerts elegante ITatür-

li(i)keit roerben als Dor3üge gegenüber ber altoäterlidien Steifheit bes Hit»

frankfurters empfunben. So bid)tet er aud) : toie jeber 3üngling ma^t er

Derfe unb entroirft Dramen, beibes im l)errfd)enben 3eitge(d)madi. piö^lic^

taud)t ein neues Problem auf, ein grunblegenbes für b^n Künftler : bas Pro=

blem ber IDal^r^eit; jenes Problem, bas roir im HTinnefang nur löolfram

üollkommen löfen fal)en. (Ein £uft(piel „Der CUgenbfpiegel" foll in (Bei*

lerts Hrt roirkli^e unb fd)einbare tEugenb, ein anberes Drama „3nkle unb

V}ax\W (nac^ einer englifd)en (Er3äl)lung) tDal)re unb fd^einbare J}umanität

oergleid^en, roäl)renb bie roirklid|e £üge in einer Überfe^ung oon (Eorneilles

„£ügner" bie I)auptrolle fpielt.

(Er Derliebt fi^ in bie IDirtstod)ter Hnna Katharina $d}önkopf, roirb oon

heftiger (Eifer(ud)t geplagt — unb lernt UTenfdjen beobadjten, üor allem

aud) fid) felbft. Hus biefem Stubium ge^t bas S^äferfpiel „Die £aune bes

Derliebten" l)eröor, rDäl}renb bie (Enttäufd)ung ber (Bretd)en=(Epifobe fid) in

öem Drama „Die tTtitfd)ulbigen" (1769 in Si^cinkfurt oollenbet) £uft mad)t

— einer bitterböfen Satire, in ber (Boetl)e 3um ein3igenmal friool roirb. Hber

eigenes (Erlebnis ift bo^ aud) l)ier roirkfam unb (0 ftark, ba^ es (roie neuer*

bings Doli ge3eigt l)at) bem Dichter bas urfprüngli(^e Kon3ept oöllig »er=
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rüÄte. Die tEcnbcn3 öiefer HnMagebramatik, bcr Hngriff auf bic Sdjcin»

Heiligkeit ber bürgerlid)en (5efeIIfd)aft, roirb anbers ftilifiert in ,,(Böfe" unb

„VOexilj^x" tüieber crft^einen. Hu^ bie £eip3iger £ieber, 3um Hieil in bem

„Bu(^ Hnnette" nur burd| feinen Srcunb Be!)rif(H ^anbfc^riftlicH gefammelt,

3um tEeil (o^ne feinen Hamen) als fein erftes Bu^ erfc^ienen, laffen unter

bem S^i^ter anafereontif^er (Balanterien ein erfc^üttertes J)er3 erkennen.

Pennod^ — er ift noc^ ber Dilettant, ber „funge Dichter", ber Derfe fe^en

läfet, mit feinen planen renommiert, beftenfalls Charaktere fki33iert. Denn

noc^ fel)lt i^m bie (bähe, fi^ bas (Erlebnis innerlich ft ansueignen.

®leid^ fü^rt bk periobifd)e ITTetamorp!)ofe i^n ins anbere (Ejtrem. Ita^«

bem er, f(^tx)er erkrankt, in 5J^<inkfurt fic^ bzn piefiftif(^en Kreifen genähert

l^atte, roie um alle 5icioolität ab3ulaben, !)at er alle Sü^Iung mit i^nen auf*

gegeben ; roas natürli^ perfönlidje Be3iel)ungen 3U ein3elnen S^^ommen roie

3ung=$tilling nic^t ausfdilofe. Dann aber ma(f)t Strapurg il)n 3um Did)-

ter, tro^ gelegentli(^en Si^roankens I)inüber 3ur bilbenben Kunft ober 3ur

IDiffentd)aft, fürs Z^hzn 3um Did^ter ; aber nur in biefem £uftrum ift er nur

Di(f}ter.

Strasburg (2. Hpril 1770 bis (Enbe Huguft 1771) gibt il/m fofort 3trici

neue tüid^tige CErkenntniffe. (Erft ^ier ge^t il)m ber Begriff ber £anbf c^aft

auf, inbem er bas ITlünfter unb bie Stabi in i^rer £age 3ufammenfieHt ; ein

poetif(^er Begriff, o^ne ben „IDertl)er", „Jp^igenie", mand^e Ceile bes

„5auft" nid^t toären, was fie finb. J)aller roar ber Dorftellung na^e gekom»

men, l)atte fie aber bur^ Huflöfung in bie Beftanbteile 3erttört ; aber ^ölti},

Ittatt^ifon, Salis befafeen fie, tüenn auc^ in einfeitig romantifc^^Derklärenber

Hnroenbung. — Das 3U)eite roar ber Begriff ber ITationalität, bzn bas

bamals kernbeutfd)e (Elfafe gerabe bur^ feinen (Begenfa^ 3um fran3öfif(i)en

IDefen il}m aufsroang : bie £anbestra(^t, bie Dolkslieber, alles roirkte mit.

Hie Ijat (Boet^e fi(H fo „beutfc^" gefüllt roie in ber 3eit üom Betreten bts

fran3öfif(^en Bobens bis 3um „(Bö^"
; fpäter trat ein Kulturpatriotismus,

bem er nie untreu rourbe, an bie Stelle bes Staatspatriotismus, ben er fpä«

ter nur 3U oöllig aufgab.

3u biefem Durc^brud) innerer (Erkenntnis kamen nun oon außen ^er 3tDei

bebeutenbe (Erlebniffe : Qerber — unb S^^i^berike. ITtit J}erber tritt i^m bie

Genialität leibhaftig entgegen, roie fie Si^open^auer an (Boet^e erlebte,

5riebrid) Itie^fc^e an Ridjarb IDagner ; unb bies roar nod^ u)i(^tiger als bie

unmittelbare Belel)rung, bie auf ben Begriff ber ©riginalität, auf Dolkslieb
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unb S^akefpeare ^inroics. Unb S^'^^^^^'^^^ lehrte i^n jene gc!^immsoolle

(Erf^cinung kennen, bie wix Di(f)terliebe nennen unb beren poetifd)es unb ge-

fal^rli^es ITToment in bem unroiberfte^li^en Bebürfnis befielt, bie (Beliebte

ni^t bloß 3U ibealifieren — bas tut natürli^ jeber £ieb^aber ! — fonbem

au(^ 3U ftilifieren. 5^^^^^^^^^^/ "lit ber elfäffifd)en £anbfd|aft [o eng vzxwadi»

fen, bü^ fie fd)on in ber Stobt Strasburg entrDur3eIt [^ien, roirb i^m bas

£anbmäb(^en ; öIs er fpäter (Bolb|mit^s „£anbprebiger oon tDafeefielb" las,

erinnert bie ibt)llif(f| burdjgebilbete (Er3äl)Iung if)n fo ftark an $efen!)einT,

ba^ er in bem Berid)t feiner Hutobiograp^ie biefe £efetüre 3urücfebatierte, um
bie gan3e 3öi)ne im Pfarrhaus oon oorn^erein in ber Beleuchtung bes lie»

bensiDürbigen (Englänbers 3eigen 3U können. — Hber zhtn besl^alb blieb

bie (Ernüchterung nicf)t aus ; er Dermod)te \i6) S^^i^^^n^^ ^on biefem Boben

gelö(t ni(^t 3U benken. Unb f^on ijt bas Beroußtfein ber bi^terifd)en Pfli(^t

insgeheim ftark genug, um il)n 3U 3tDingen \iä) Ios3urei6en, roie (unter frei»

lic^ gan3 anberen Umjtänben) J}ebbel (id) oon (Elife £enfing trennen mufete.

Das bi^terifd)e IDefen regt jic^. (Er greift nad) ITtobellen, an benen er |i^

Der|te^en kann, nad) lEppen bts (Einfamen, bes Kämpfers, bes (Eroberers:

Cäfar, S^uft, (Böfe. (Er jud)t na^ Beratern für bie IDirklid^keit, unb töie

J}erber fein 5ü!)rer 3ur Did)tung, roirb ITterck in Darmftabt ber 3urnTenfd)en»

toelt; unb 6oet^e toirb ein merkroürbig guter HTenfd)enkenner, ber bie Stet»

len in feiner Umgebung mit ber Sidjer^eit eines tüchtigen Surften 3U ht»

fe^en roußte. (Er follte balb (5elegen^eit l^aben, Don Hterdis S^cunbesrat

Dorteil 3U 3ie!)en.

ttlai 1772 fd)idit i^n ber Dater nad| XDe^Iar: am Si^ bes ^öd)ften beut«

fd)en (Berid)ts foll er feine Rec^tskenntniffe oerDoIIkommnen. Hber ber junge

'Poet follte in IDe^lar anberes treiben. (Ein Kreis junger Juriften, bie bie

Sroedilotigkeit bes IDe^arer Hufentl)alts 3um Prin3ip erhoben, ^ätte bem

£eip3iger (Boet^e gefäl)rlid) roerben können — ber burd) Strapurg (Ex^o^

gene ge^t bal)in, too bie (Lustigkeit ift, oon ben p^ilifteröerä(^tern 3U bzn

P^iliflern ins „Deutf(^e £)aus", 3um Hmtmann Buff. (E^arlotte Buff röirb

Don il)m, roenn man fo 3arte Dinge mit ettnas gröbli^er Pfpi^ologie anfaf«

fen barf, anbers geliebt als S^'^^bexikz. Die naioe erfte Derliebt^eit roirb

burd) ein (Element ber Beroufet^eit gefteigert, geu)ür3t; 6oetl)e, ber bie Sefen-

Reimer 3br)lle erft nad)trägli(^ in einen Roman umftilifiert Ifat, erlebte ^ier

mit aufgeregtem un5 aufregenbem Bemufetfein einen £iebesroman. £otte

gel)ört, roie S^ieberike, mit bem J}intergrunb untrennbar 3ufammen, ber nun
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aber ein ftäötifc^slan5f(^aftlid)er i|t ; ba^ \k Braut \\t, ocrmc^rt bas Roman«

^aftc öes öoc^ tief gefü!)lten (Erlebni[[es. Die na^e Berührung von IDirMid^»

keit unö Roman ^alf öann fpäter öem ,,IDert^er" 3U großer ttä^e oon Ro*

man unb IDirkli^Jieit. 3n \xä) erlebt er bie Stimmungen bts ti)pif(^en £ieb*

fyibers, fpielt mit bem ber 3eit fo lieben (Bebanken bes Selbftmorbes —
nterÄ mufe i^n fort^oten. liiert bie Sünbe, nic^t ber Derrat an bem Si^^unb

Keftner bebro^te bzn gan3 in bic^terifi^en (Ekftafen lebenben 3üngnrtg, fon«

bem bie (Befa^r, felbft 3ugrunbe 3U ge^en. ITtan barf üiellei^t jagen, ba^

kein (Erlebnis fo tief bis in bie n)ur3eln hinein feine (E£i(ten3 er|(^üttert unb

in S^(^Q^ geftellt l^at; |o |(^uf es fein feurigftes IDerk.

(Et fü^lt fi^ als bic^terifdje perfönlic^feeit, fü^lt fi(^ im (Begenfafe 3U all

ben braoen orbentli^en £euten unb roären fie Keftners. (Er tritt in bie Pe»

riobe t)on „Sturm unb Drang" ein; ,,(5ö^" ift bas ein3ige größere IDerk,

bas gan3 i^r Gepräge trägt.

,,Sturm un^ Drang" nennt man mit fe^r glücklicher Benu^ung eines

Klingerf(^en Dramentitels (oon 1776) eine jungbeutfc^e Belegung, bie man

oielfad^, unb mit Re(f)t, mit ber frü^romantifd)en oerglid^en ^at. Die ftarke

Derfc^ieben^eit, bie beibebennoc^ trennt, l\ai na^ Ricarba Qud|IDal3elna(^»

brücklid^ ins £ic^t gefegt : bie Stürmer unb Dränger roollen gan3 ins Unbe-

von^te, Jnftinktioe, Regel3erftörenbe ber Poefie unb bes £ebens, bie S^^^'

romantiker roollen bas (Elementare mit ber Bemufet^eit, ben tErieb mit ber

Demunft einigen. Hllgemeiner läßt fic^ oielleid^t fagen, ba^ ber Sturm unb

Drang oor allem negatio gerichtet ift unb in bem IDiberfpruc^ gegen Regel,

(Drbnung unb p^ilifterium fein Zbtcil \alf — roorin bie fpätere Romantik,

Dor allem Brentano, il^m roieber bie Qanb reifte — roä^renb bk $rül)*

romantik ein menn auc^ ni^t all3U beftimmtes 3beal bes Dollkommenen

ntenfd^en pofitio anftrebte. Dem entfpricE|i es, ba^ ^wax (roie töir fd^on an^^

beuteten) au(^ bei bzn Stürmern un5 Drängern bie £ebensanfid^t mit ber

Kunftanfd^auung oerknüpft ift, boc^ me^r nur aus bem ©an3en bes tEempe*

raments heraus ; roä^renb bei ben Romantikern oon Hnfang an bie poefie unb

bie £e]^re oon ber Poefie nur einen Beftanbteil ber neuen £ebenskunft bil*

b^n — benn in3rDif(^en roar (Boet^e erfd)ienen. (Enbli(^ ift bie S^^ü^romantik

eine eng 3ufammen^ängenbe (Bruppe mit gemeinfc^aftlic^en $d)lagtDörtern,

£ieblingen, Hntipat^ien, Dorausfe^ungen aller, auc^ gefellfc^aftlid^er Hrt;

bie „(Driginalgenies" finb lebiglic^ buxä) i^re Hnfc^auungen oerbunben.

3roar bilbete balb (Boet^es Perfönlid^keit felbft einen Mittelpunkt; unb bie
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n^^eorie unb Kritik follte xlfx offistelles Organ in öen „S^ankfurtcr (5cle"^r«

kn Hn3cigen" bcfi^cn, 6ie 1772 unter bebeutcnbfter lUitarbeit Don i)cr6er,

(5oet^; nterck erfd^icnen. Hber \d\on öiefe örei, menn auä) perfönticf) be=

freundet, gel^ören boäf nur öurd) (Boet^c 5ufammen. J}eröer, 5cm Sturm unb

Drang (un5 5er Romantik) bnidf Betonen öcs ITTomentanen, bux6) n)i5er«

fprud) gegen 5ie fefte Hegel, 5ur^ S^^^^ß ^"^ Nationalen un5 3n5ioi5uelIen

vtxvoanbt, x\t bodf nid)t blofe bnxä) fein £ebensalter oon i^nen getrennt, fon=

öern aud) 5urd) bk religiöfe Sörbung feiner (Be5anken. Umgekehrt ift ITterck

eigentlich ein Rationalift, öen nur 5ie (EinficEjt, roie oeraltet 5ie Hnakreon»

tik gan3 unö 5ie poputarp^ilofopl)ie oielfa^ fei, aus öiefen Dertoanöten«

armen 30g. Unb 5ie ^eroorragen5ften Stürmer un5 Dränger Ifdbzn an 5en

5rankfurter (Belehrten Hnseigen keinen Hnteil genommen, 5ie alfo 5ie offi«

Sielle (Beltung 5es „Ht^enäums" 5od^ ni(f|t beanfprucf)en können.

löie für öie Romantik neben 5er Zxixik 5er Roman, ift für 5ie Stürmer

unb Dränger neben un5 oor 5er Zv}x\k bas Drama bie E}auptform, in ber

bie Bemegung ber Seele fid| am unmittelbarften 3ur (Erfdjeinung bringt ; in

ber ber (Einbruck, (Beftalten gef(f)affen 3U "^aben, am 3tDingenbften ^eroor*

fpringt. 3m übrigen toieber^olen ficE) bie tEijpen faft roie in einer guten

Cruppe : ber leii^t beftimmbare, aud) bei ber Hi^eorie oon ber Stimmung

be^enfd^te £t)riker, £en3, tEieck ; ber kluge, aber ni^t all3U poetifd)e Beob*

ad)ter unb Dibaktiker, Klinger, H. ID. Sdjlegel; bas ftürmifd)e, frü^ Der*

fagenbc (Benie, ITTaler ÜTüller, Sricbridj Sd)legel. Dod) roenn fd)on bei bie*

fen bie Parallellinien in bebenklid|er (Befaljr finb, fid) 3U fdjneiben, fo können

Dollenbs perfönlic^keiten roie S(^ubart bort, ITooalis l^ier nur einmal I^er*

porgebrad)t roerbcn.

(If)riftian 5nebrid| Daniel S(^ubart, ber füblid)fte Dorpoften ber

neuen Beroegung, ift gan5 nur tEemperament, bic^terifd), religiös, politifdi,

menfd)lid) oöllig unter bem 3roang eines l^emmungslofen 3mpulfes fte^enb.

lOie HoDalis ift er burd) fein £eben unb fein Bilb faft mef)r nod) als burd)

fein IDirken einflußreich geroorben. Jn 0berfont^eim in ber fdiroäbifd^en

(Braffd)aft £imburg (1739) geboren, roarb er Scf)ulle^rer unb 0rganift,

roegen feines toüften £ebens abgefegt, lebte lanbesoerroiefen in oerfdjiebenen

großen Stäbten, faßte in Ulm feften S^^ unb gab ^ier bie „Deutfc^e (E^ro»

nik'' (1774—1778) ^eraus. Sein £anbsmann unb Hltersgenoffe rDill)elm

£ubroig IDek^rlin (1739—1792) Ifatte glei%eitig mit „Hnfelmus Ra«

biofus Reife bmä] ©berbeutf^lanb" (1778) unb i^ren Sortfe^ungen eine

in*i}er, Citcrotur* 30



466 (Boet{)e

politifd^e 3citfd)rtft von Iiterarifd)«fatirtfd)em (E^arakter als Scitbcbürfnts

criDtefen. Der Had^kommc bes Rcnai|(ancepoetcn überragte htn 0rganiften

von tubroigsburg an gefd|liffenem IDi^ unb Kunft roed^felnbcr Sormgcbung,

blieb aber im perfönli(i)en unb Malen Spott Dor allem auf bie „nafenlange

lOelt" Itörblingen — Rhbexa f)inter ben großen nationalen (Bebanfeen $(^u«

barts tDcit 3urü(fe. Derfolgt lüurben beibe, boc^ gelang^s IDelil^rlin nod^

leiblidi fi^ 3U fi^ern. Sc^ubart aber roarb bnx6) ben Qersog i)on IDürttem«

berg in ber nieberträd)tigften IDeije auf fein (Bebiet gelo&t unb ol)ne Der^ör

ober Urteil in graufame ^aft auf btn Qo^enasperg (1777—1787) gebrad^t.

Utit ber gleichen IDillkür xoaxb er bann entlafjen unb — 3um tC^eaterbirek«

tor unb i)ofbi(^ter ernannt! Seine robujte Kraft voax gebrochen; 1791 ift

er geftorben, nac^bem er no^ Schiller mit bem Segen Simeons ^atte begrüben

können.

S(f|ubart ift im toirklicfien ©elegen^eitslieb ftarfe unb ergreifenb : bas Rh»

f(i)iebsleib ber naä) Hmerika »erkauften Solbaten (,,Huf il^r Brüber unb feib

ftarfe !") bie H^apfobie „bie ©ruft ber Surften" (1781) erf(^üttern burd) bie

paÄenbe IDa^r^eit ber (Empfinbung. Sein 3ournalismus ift berb, roirkfam,

mannigfaltig me^r im Jn^ol^t als in ber 5orm. Don bem tüd)tigen BTufilier

ift roeniger 3U merken als üon bem 3Uc^tlofen lltenfc^en. lUit (Büntl)er barf

man il)n nur infofern Dergleichen, als au6) er ein ftärkeres bic^terifc^cs (Emp*

finben befaß, als bie Seit — unb als fein eigener Charakter oertrug. Hber

er gab ein ergreifenbes Beifpiel für bas politif^e (Elenb ber 3eit, für bie

J)ärte unb Sül^llofigkeit ber Dielgepriefenen „0rbnung" ; unb baß bies Opfer

ro!)efter (Ei)rannei ni^t, roie 3. 3. tltofer, ein l^o^er Beamter unb (Belehr»

ter toar, fonbern ein 3ournalift unb 3mpror)iiator, bas machte ben ftürmifc^

an bie (Bitter ber 3eit po(^enben, bann im töirklii^en (Befängnis gebänbigten

UTann 3U einem neuen Crjpus bes Did^ters. „(Befangener Utann, ein armer

ITTann" — fül)lten fie fid^ nic^t alle als (Befangene ?

:ia^oh midjael Reinl^olb £en3 (geb. in Zivlanb 1751, geft. 1792 ouf

einem (Ebel^of bei ITtoskau) mar ber So^n eines Prebigers unb fpäteren (Be*

Tteralfuperintenbenten oon Riga ; unb roieberum erinnert fein Der^ältnis 3U

bem l)arten Dater an (Bünt^rs £eben. Hber er ift eine oöllig anbere ITatur.

Run roar es eine (E^re geroorben. Dichter 3U Reißen, ein (E^rgei3, außerhalb

ber (Befellfdiaft 3U fte^en; nun gab es große nationalpoetif^e Hufgaben,

cn bie ber unglückli^e le^te Sd^lefier niemals gebac^t ^ätte. — (Er ftubierte

lE^eologie unb kam 1771 als Qofmeifter nad^ Straßburg — bie I}ofmeifter
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[inb je^t unter ben Poeten fo I)äufig toic feurß oor^er bie Sekretäre ober no(^

früher bie S^enken. E}ier trifft er 6oetI)e, unb feine unji^ere Seele ergibt

fi(^ oöllig nic^t bem HTenfd)en — ba^ü war er 3U e^rgeisig, too^l aber bem

Begriff (Boet^e. (Er möci)te fi(^ als 3rDeiter neben i^n [teilen (toie in bem

gei[treidien panbämonium (5ermanicum, einer in ber Beurteilung ©oetl^s

un5 lOielanbs roirklic^ bebeutenben Sortierung jener (Erabition literarifc^er

oeitüberfic^ten, bie Bobmer, pijra unb oiele anbere geübt Ratten). Hic^t nur

im Diäten, aud} im £eben roill er ben fooiel ©röfecren roieber^olen unb oer-

fu(^t, roas fjebbel für bas llnmöglid)fte erklärt liaitz: (5oet^es £iebe 3U

Srieberiken tDeiter3ulieben. (Er folgt bem Dorbilbe nad^ IDeimar, maäit fi^

burc^ „(Efekien" unmögli(i|, jucfjt jid) 3U (5oetl)es S^roefter 3U retten, ttac^-

bem er feinen H^alisman oerloren l^atte, befi^t er ni^ts me^r; jeber fefte

Kern fe^lt ber roei^en ITTaffe. Der IDa^nfinn bri^t in i!)m aus — (Deorg

Büchner Ifai in einem ^errlicfien tlooellenfragment bie Kataftrop^e gefc^il»

bert. ITTan ^olt il)n in bie i}eimat (1779), too er nod) 3roölf Ja^re vegetiert.

So 3errann bem llnglücklid)en fein Dicf)ten unb fein £eben.

Huc^ £en3 ift ein Opfer ber 3eit. (Ein Opfer einer Periobe, bie bas "Dx&i*

tcrifd^e fo maßlos überfdiä^te, toic man es cor Klopftock unterf^ä^t f)atte.

(Er jagt nadj bem bid)terifd)en (Erlebnis unb unreif es 3U empfangen burd)*

lebt er, l)alb läd)erli(^, Ijalb rül}renb 3U fe^en, ein Plagiat oon 6oet^es £e'

ben. Unb bann : oon il)m gilt Döllig, roas J)erber für ben Di(^ter bes „^ö^"

einen Hugenblick fagen burfte : „S^akefpeare l)at eud) gan3 oerborben." (Es

ift nid)t bloß bie abfi(f|tli(^e Derl)öl)nung ber 5orm in £en3ens Dramen —
toie er etroa in eines eine Ssene einfc^iebt, in ber „IDill^elmine auf einem

Sofa in tiefen (bzbariktn fi^t", ber Prin3 eintritt, a6)t IDorte fpricf|t — unb

ein neuer Huftritt mit gan3 anbern 5iguren beginnt
;
fonbern es ift oor allem

bie £ebensl)altung, bie biefer !}inlenkung 3um HTagnetberg 3U3uf^reiben ift.

„£en3 fal) bie roirklid^e IDelt, feit man il)m bie Sl^akefpeares geöffnet ^atte,

nur nod) in ben 5ormen biefer poetif^en IDelt. Hlles bicf|tete fid) il)m um 3U

tollen DertDanblungsfpielen, 3U oertoidielten Jntrigen, 3U rül^renben £ie*

besf3enen. (Er konnte nidjts me^r fel)en roieesroar . . . Der ,entfc^iebeneH)ang

3ur 3ntrige unb 3roar 3ür 3ntrige an fid)*, bzn (Boet^e il^m üorroirft, ift

ni^ts als ein Refultat feiner Huffaffung ber IDelt als eines C^aterfpiels
;

roo er ftel)t, fül)lt er fid) als Hkteur in einer improoifierten commedia dell'

arte, fängt an, einen S^ben 3U fpinnen unb ift ^ö(^Iic^ft erftaunt, toenn bie

anberen ni^t mitfpielen roollen . .

.

30*
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$0 ge^t andf ht\ bem tE^corctifeer alles öurd^einanbcr. Die geiftreic^en

„Hnmerkungen übers C^eater" (1774) [d^kben, vok Zif. Si^kbrii^ geseigt

ffüt, oerfc^iebene Stabien feiner (EntroicÄlung — ober oielme^r feiner Rh^

^cmgigkeiten burd^einanber : ber Stürmer unb Dränger oerbenfet £effing

feine Rettung bes Hriftotetes, ber ScE^üler ffioet^es roeig ben großen 6efe^*

geber ^er Poetik als einen für feine Seit mobernen ffieift 3U fd^ä^en. Qerbers

£e^re un5 bas Beifpiel öes „(bö^" beftimmen auc^ feine Huffaffung bes

Sl^afeefpeare. Seine Dramen („Der J}ofmeifter ober Dorteile b^r Prioater»

3ie^ung'' 1774, „Der neue tlTeno3a" 1774, „Die Solbaten" 1776) beioeifen

ein öortreffli^es tEalent ber (E^arakternad}al)mung ; in Sprad^e unb (Be*

ften ift er fidlerer unb anfd^aulid)er aud^ als ber junge (Boet^e. Hber bie 5ü^=

rung btx £)anblung toirb bur,^ £en3ens £uft an ber Jntrige oerborben ; bie

Hrt, toie Diskuffionen über Kunftfragen — 3. B. über ben Begriff ber 3nu*

fion, über „bie fo erf(^röckli(i)e iämmerlid)berü^mte Bulle oon ben brei (Ein*

Reiten" an ungeeignetfter Stelle eingefd)oben roerben, nimmt f^on bie Un^

axt ber Romantiker, Bül)ne unb Publikum bur(^einanber3utDirbeln, ooraus.

Die S^lüffe ^er „Komöbien" finb Don IDebekinbifd^er tCragikomik : „Xiad)

einigen Der3uckungen ftirbt er glei(^falls . . . ,H^ meine tEo^ter !' ,tlTein

Dater !' Bei^e rDäl3en fic^ ^albtot auf ber (Erbe ..." Überall tin paar gut

unb kräftig ge3ei(^nete Siguren fki33iert; intereffante unb roid|tige Probleme

aufgegriffen — überall roie im Zthtn fo in ber Di^tung Unfähigkeit ber

organifdjen (Entroicklung. „(Eine entfc^ieben poetifd) hzqahk ttatur, ein leb=

l^after Sinn für bas Bebeutenbe roaren il)m eigen ; aber i^m fehlte bas Befte

:

bie Kraft ber Selbftbeftimmung." (Er kann ni(^ts 3U (Enbe benken, ni^ts 3U

(Enöe bid^ten: bas imterlid) S^^cigmentarifd^e ber Romantik unb jene Jronie,

bie bo(^ nur eine aus ber Rot gemad)te Cugenb roar, finb in i^m bereits in

£ebensgrö6e oorl^anben. Rur bie lt}rifd)en Klänge, oft oon 3arteftem tEon,

konnten ber Äolsharfe entlobt merben, toenn ber VOinb ber (Empfinbung auf

i^r fpielte , aber es ift bie £r)rik ber Unoollenbung, reiner, aber aucE| roeii^er,

perfönlid^er, aber aud) befcf)ränkter als bei bem £r}riker tEie^.

Klinger ift; bagegen ein fd)re(kli(^er £r)riker, aber ein ftarker unb kluger

inenf(^. Stiebrid^Rtajimilian Klinger, (Boetl^es Stabtgenoffe, fül^rt ein

£eben, bas 3U bem £en3ens als pebantif(^es (Begenftü(k erfunben 3U fein

fc^eint. (Er roar aus ärmfter Jamilie 1752 in S^^^^^fiii^t geboren, ftu»

bierte Jura unb roarb üon (Boet^e über ein 3o^l}v long unterftü^t. Hber in

IDeiwtar (1776) konnte au^ er fid^ nid^t einpaffen. (Er vouxbz H^^eater*
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bidikv unb Romanf^rtft|klIer Don Beruf, bann aber ®ffi3ier unb ging als

folc^er (1780) nad^ Petersburg, tDO er es bis 3um (Benerd (1798) braute.

Den Qelbentob feines einsigen Sohnes (1812 bei Borobino) Iionnte ber !)artc

unb kalte ITTann bodj nidjt überroinben; er „oerjtummte" unb ftarb 1831

in frember (Einfamfeeit.

nie^r nocf) als bie anbern „Kerls" ber 6enieperiobe ^at Klinger, ber „£ö»

roenblutfäufer" ben „ibealcn Kraftmenfi^en" auf ber Bü^ne ^u t)errDirMicf)cn

gefud)t. Über|d)äumenbe Kraft roill ficf^ betätigen, im Kampf, im rafenben

Surü&Iegen groger (Entfernungen, aud} in ber jinnlii^en £u(t. (Er rüttelt,

feine Stärke 3U erproben, an allen gefejtigten (Einri^tungen. Die Bruber»

feinbf^aft roar ein £ieblingsproblem ber reoolutionär bid^tenben (Epodje —
f^on in apokali)ptifd)en prop^eseiungen alter Seit fte^t als Symptom bes

Derfalls unb Serfalls aller ©rbnung: „Brüber befel^öen (ic^." So mürben

auf eine bramatifi^e Preisaufgabe 3U)ei Brubermorbbramen 3uglei(f) einge«

Janbt; aber ber „Julius Don tCarent" bes unprobulitioen i)i)pod)onbers 3o^.

Hnton £ei(etDi^ (geb. 1752 in V}annov^x; im (Böttinger i)ain; lebte in

^annooer unb Braunf(J)U)eig, geft. 1806) i(t ein leiblid) regelmäßiges (Trauer*

fpiel, bas bie Dertöanbtfdjaft sroeier ITebenbu^ler nur 3ur Steigerung bes

bramatifci)en (Effekts oerroenbet, übrigens |o toirkungsDoll, ba^ Sd|iller fi(^

Don £eijerDi^ nic^t roenig entnel)men konnte ; Klingers Drama „Sroillinge''

aber (roie jenes 1776) mad)t bie (Erjtgeburt bes älteren, aber fd)rDäd)eren

Brubers 3um eigentlidjen J}ebel ber i)anblung unb bicfe aljo 3U einer Hnklage

gegen bie IDeltorbnung felbft. Hls beseic^nenb ^at man aufeerbem Ifzxvox»

gehoben, ba^ £eiteroi^ für ben fanfteren, Klinger oiel unbebingter für ben

roilberen Bruber Partei nimmt. — Hud) £eiferDi^ tjt ooll politifd)er Cenben3 ;

bie beiben knappen, patkenöen (5efpräcf)e „Die Pfänbung" unb „Der Befud)

um ntitternac^t" ftreiten gegen bie fd)lecf)ten Surften toie S(i)ubart es tat

unb Sd)iller es tun follte. S^^i^i^^ ^t ^r red)t altmobifd), loenn er 3ur Be*

fd)ämung bes fittenlofen Surften E)ermann ben Cherusker erfdjeinen lägt,

roie einft tTTofc^erofd) ! — Klinger aber ift bur^ unb burd) politifd)er tEen=

ben3f (f)riftfteller ; feine Romane („Saufts £eben, tCaten unb f)öllenfa^rt"

1791 — „(Bef^icf)te 6iafars bes Barmeeiben" 1792) madjen ben Übergang

Don fjallers nü^ternen experimentellen Staatsromanen 3U btn fubjektio pa*

t^etifi^en Hienbensromanen neuen Stils. Seine „Betrad^tungen unb ^eban*

ken über Derfd)iebene ,(5egenftänbe" (1803), bie Bettine als i^r £ieblingsbu(^

immer auf öem Ilad^ttifd} liegen fyxik, htixadiiexi ben Surften bann ganj
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realiftifcj^ in feiner jc^mierigen £aige unb vermögen in i^rem tiefen pejfi«

mismus fie Don ben anbem fcfjtDac^en ITTenf^en kaum 3U unterf(^eiben.

„Starke, bumpfe, rafd)e Zöm", toie es in Un „Smillingen" Reifet, fc^ei»

ben Klingers Drama Don bem tenßens. Die Charaktere finb bei biefem un»

znblxdf roa^rer, beutli^er; bie Stimmung gelingt bem Ii)rif(^ joüiel [d^roä«

(^eren Klinger be(fer, roeil er feine S^bel feft in ber Qanb ^at. „IDo^l mein

£}er3 ! ba^ bu bies S(^auer^afte loieber einmal rein füllen feannft \" Klin»

gcr bi(^tet fid^ in bie Stimmung l^inein, £en3 \\6] aus ber Stimmung l^inaus.

Diefer roar 3um £ebensoerfe^ler gef^affen, aber feine (Bebi^te ergreifen

uns noc^ ^eute, Klinger be3tDang bas £eben, aber feine tOerfec liegen Dor

uns tot unb kalt.

IJeinrid^ £eopolb tDagner (geb. 1747 3U Strapurg; Hbookat in

5rankfurt, geft. 1779) oermieb als rechtes (Talent beiber Überf^roang, unb

inbem er Charaktere oon £en3if(^er Deutlichkeit burc^ eine l)anblung Don

Klingerfdjer So^Ö^^^^tigkeit führte, fc^uf er bas roirkfamfte Drama bes

Sturmes unb Drangs neben ober oor bem „(Bö^": bie ^^Kinbermörberin"

(1776), übrigens mit Benu^ung oon münblic^en Htitteilungen (Boet^es 3um

„ScLn\i". Der C^eaterpraktiker ift au^ in feiner roi^igen Streitfd^rift „Pro-

metheus, Deukalion unb feine Re3enfenten" (1775) ein erfolgreicher tlac^»

a^mer (Boet^es.

Diel felbftänbiger ging Sriebrit^HTüller feinen eigenen IDeg, ber bi(^t

bei bem Qeinfes münbete, bann aber im (Beftrüpp \iä) verlief, toie ber fo

oieler (Benies oon Prin3ip. (Er roar 3U Kreu3nad^ (1749) geboren unb ift

faft ber erfte, ber feinen Geburtsort in inbiöibualifierenber IDeife befungen

^at — f(^on bas ein d^arakteriftifd^es 3ei(^en feines Realismus. (Unb eine

Hebenfigur feiner „(Benooeüa" l^at er oon ^ier ftammen laffen, mit (Brillpar«

jerifc^er Sd^elmerei.) HTaler unb Di(^ter 3ugleid) ging er nac^ einem län-

geren Hufent^alt in UTann^im, oon feiner Regierung unb oerfc^iebenen

(Bonnern (au(^ (Boetl)e) unterftü^t nai^ Rom (1778) unb blieb bort bis 3U

feinem tEobe (1825), erft als RTaler, 3ule^t nur norf^ als Si^^n^benfü^rer (ba»

mals ein ^ot^angefebenes unb nidjt unergiebiges (Beroerbe) tätig. (Boet^

I^atte btn (Eigenfinnigen, oon bem er einft Bebeutenbes ero^artet, in fc^roerer

Cnttäuf(^ung balb aufgegeben, 3unä(^ft bzn ITtaler, beffen (Bemölbe unb

3ei(^nungen er „bo(^ eigentlid^ nur no^ geftammelt" fanb unb auc^ in ber

Stoffroa^l oergriffen: „Jn ber lDat)l 3^rer (Begenftänbe fc^eint Sie aud^

me^r eine bunkle Dii^terluft als ein gefd^ärfter RTalerfinn 3U leiten." Jn ber
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Zat aber l}at in öem „ITtaler ITTüIIcr", toie er [lä) felbft nannte, öie Der-

cinigung bzs malerif(^en mit 6em ötd|terifd)en 3nftinkt {lemesroegs nur un-

günftig gemirkt. Dielme^r rut)t feine eigentümlid^e Bebcutung, tote mir

fd^eint, barin, ba^ in einer (Epod|e bes fl^ikefpearifierenben Bu(f|bramas er

allein stoar ni(^t Don ber Dorftellung btx Huffüf)rbarkeit ausging, iDo^laber

Dom Bü^nenbilb. Seine (Bcftalten geben an runber Deutlidjkeit benen (Boe*

tlfes unb £en3ens to^nig nacf^; nun aber \kl}t er fie glei^ ju künftlerifd^

komponierten $3enen georbnet. Dies vor allem mad)t fein i)auptu)erk,

„(5oIo unb ©enoöefa" (erfdiienen 1811) intereffant, geroife als (Ban3es eine

bem „(Bö^" na^gea^mte $3enenrei^e, aber in ber jeber Huftritt feine beut»

li^c $ilfy)uette Ijat. — ITTalcrif^ finb aud) feine (El)araktere gefe^en: bie

5aune, bie er am liebften unb beften 3ei(^net — bas allerbefte 6emälöe, ber

„5ciun ITtoIon", ift erft }e^t gan3 kür3li^ toieber gefunben unb oeröffentli^t

tDorben — ; ober ber (Dolo mit feiner oerfd|ämten $innlid)keit, bie i^n 3um

Böfetoid^t roerben läßt: mit ber £aute Dor ber Pfal3gräfin; fie 3ur {}ö^le

reifecnb ; oor ber Qeje, feiner HTutter. HIs redjter Dramaturg fie^t er aber

bie SiQuren ni^t nur, er ^ört fie au^ ; fie fprei^en im Pfäl3er Dialekt ober

a^men einer bes anbern Sprec^roeife na(f|. IDogegen bie roeiblidjen (El)arak=

tere, bie lEeufelin lUat^ilbe unb ber (Engel (Benooefa, fortroäljrenb aus bem

Stil fallen, bie (Bräfin Don Rofenau, iDenn fie kraftgenialifc^ oon S^^Ö^l^

unb Kernen rebet, bie Pfal3gräfin, tocnn fie all3u l)öfifrf) mit i^ren S^clu»

leins ausfahren toill. — Hls ein belebtes S3enenbilb ift anö) bie meifter*

li(^e 3br}lle ber „Scl)aff(^ur" (1775) auf3ufaffen, in ber nur mieber etioas

3UDieI kunftgeplaubert toirb ; unb fo ift aus feinen lebenslangen Sauftftubien

3U rDirkli(f)er Dollenbung nur bie prac^toolle „Situation aus S^^f^s £e*

ben" (1776) gebie^n: auf ber einen Seite König unb Königin, auf ber an=

bem ber grinfenbe Hieufel, ba3U)ifd)en S^^\^ ^^^ f^i^ ^<^^^ ... (Er u)ibmete

fie, 3U IDielanbs ärger, „Sl^kefpeares (Beift" ; aber ber neuefte 6ef(^id)ts«

f^reiber S^akefpeares in Deutfd)lanb l)at bem feurigen milben Did)ter a)irk=

lid^ ba3U nte^r Red)t 3uerkennen töollen als ben meiften anbern Sl)akefpea*

reanern.

Dies alfo finb bie ^roorragenbften Dertreter bes Sturmes unb Dranges
;

man fie^t, toie roeiten Spielraum bie Rid)tung i^nen lieg. IDir liahzn fie

über b^n Seitraum in (Boet^es £eben, in bem er felbft ba3U gel^örte, lyinaus«

begleitet ; roar boc^ keiner oon i^nen, aud) Klinger nid)t, einer iDirklidjen

(EntroiÄlung fä^ig, fo bafe fie bis 3um (Enbe im 3eid)en bes „(Böfe" blieben.
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Denn öiefcr ift frgtli(^ c(^te|tcr „Sturm unb Drang", oöllig im Sinn jener

begeijterten R{}apfo5ie, mit öer (Boet^c in ber Hebe 3um S^akefpearetag

(1771) fid) 3U biefer Hi^tung bekannte — bie er boö) \o fc^nell überroinben

follte!

Die „(5ef^i(^te (Dottfricbens t)on Berlii^ingen", (Enbe 1771 in rafdjemSug

niebergef(^rieben, roirb naä) IDe^tar „6ö^ oon B erlief in gen, ein Sd)au=

fpiel" unb erfd^ien Juni 1773, im Selbftoerlag (Boet^es, Un ITTercfi 3U bie=

fem mifeglürfienben Unternehmen aufgeftac^elt ^atte. Sür (Boet!)es Iitera=

rifc^e (EntroiÄlung ift bie erfte 5orm bie roic^tigere, oon ber fi(^ übrigens bie

3rDeite ni^t bnxä) aU^nvkk bramaturgifd)e Hnpaffungen unterfd)eibet. —
Vladi ^^^ Htufter ber „Qiftorien" S^afeefpeares legt (Boet^e eine (Er3ä^lung,

bie Hutobigrap{)ie bes fränkifc^en Ritters, feiner „(5efc^id)te" 3ugrunbe. Rh^

fic^t bes Dramas ift bie unmittelbare Dergegenroärtigung einer interejfanten

S3enenrei^e. So roeit roürbe ber „(Böfe" roirklicfi mit ben englif^en Königs»

bramen übereinftimmen. Hber 3rDei rDid)tige ITTomente unterfc^eiben i{)n oon

biefen, beibe auf ber Subjektioität b^s beutf^en Dichters berui^enb. Slja^e^

fpeare nimmt bie Ejelben, bie bie (Befd^ic^te i^m anbietet; fie mögen i^m

fijmpatf^ifcf) fein, roie bie J}einrid)e, ober nid)t, toie König 3oI)ann, Hi^arb II.

ober gar Hid)arb III. (Boetl^e wai}li \xä) bagegen naturgemäß einen il)m

ft}mpat^ifd^en Reiben — t»as (Bö^ o!)ne bie naioe Selbftöer^errlid)ung feiner

£ebenserinnerungen übrigens fd)rDerlid| getüefen roäre. (Bö^ ift ein Kraft=

menfd) im (Befd)mack bzs Sturmes unb Dranges : nur feiner inneren Stimme

ge^orfam, gan3 auf Kraft unb Kampf geftellt, außerhalb bts gefc^Ioffe*

nen Rings, ben Kirc^enfürften, Stabtobrigkeiten, 6eri^ts^erren unb anbere

„Stufen ber (Befellf(^aft" bilben. Dies fü^rt ol^ne töeiteres 3U bem anbern

Punkt. So toenig roie (Ber^art J)auptmann in feinen naturaliftif^en Hn=

fangen röar (Boet!)e in ben feinen imftanbe, objektir) 3U bleiben : bie ankla^

genbe Stimmung, bie IEenben3 oerbirbt beiben biefe Hbfi(^t. Das tlTitleib

mit bem armen Dolke — fc^on in bem aus EJaller entlehnten Rtotto ent!)al-

ten — bk Hbneigung gegen „'(Befellfi^aft", Staatsorbnung, Refpektabilitöt

fpric^t nic^t bloß aus bem (Begenfafe (Bö^^lDeißlingen, fonbern aus ber ^ah
tung bes gan3en Dramas. Jn ber S3ene, in ber (Bö^ feine ftärkfte Peracfy»

tung ber Redjtsorbnung !)erausbonnert, Ijai nac^ bes Did)ters fpäterem la«

'^enbem (Eingeftänbnis bas ganse ScEjaufpiel feinen Utittelpunkt.

Derftärkt roirb biefer tEenben3gei^alt bmdf Hnfpielungen auf bie Seit b^s

Di(f)ters : ein beftec^Iii^er Kammergerii^tsaffeffor oon Papius roirb als S(>=
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pupi an ben Pranger gcftellt (ein Ic^ter ITad)Mang btx anagrammatifdjcn

IDut öes 17. 3al)r^unberts !), bie tDei^Iidjc Ktnbcrersie^ung feit Roujfeau

in bem Knaben Karl oerfpottet.

Die Cec^nife ift gan3 im Sinne bes Sturms unb Drangs man möd|te fagen

nur negatio: mit red)ter S^-^ube toerben bie brei (Einleiten oer^ö^nt; im*

preffioniftifc^ roirb Bilb neben Bilb gefegt, bamit fie fic^ 3U einem (Bejamtbilb

ber 5öuftre(^ts3eit 3ufammenfcf)Iie6en. Dabei fe!)lt biefen Bilbern felbft bie

finnli^e Hnfcf)auli(^keit ber S3enen ITtaler ITTülIers ober au^ £en3ens;

bas am ftärkjten naturalijtifd)c IDerk ©oet^es ift bas amtDenig[tengef(^aute.

Die Charaktere finb oon 3rDingenber Kraft, aud) bie ITebenfiguren; aber bie

£anbjd)aft i[t nur ft)mboli(^ bur(^ Sigeuner in ber llac^t unb bprgleid)en

angebeutet. Soft bas gan3e Drama (pielt fid) in gefd)Ioffenen Räumen üb

;

unb iDas für ein Ritterftücfi, in bem von bzn Roffen kaum bie Rebe ift !
—

Um fo anfd)auli(^er roirkt bie Sprache, oollistümli^, bialektifd), ooll feräf*

tiger IDenbungen, bie fid) gelegentlid) nod) in ben S^roulft oerlieren.

Der „(5ö^" toar ber größte rein nationale (Erfolg (5oet^es. Die jugenb

füllte mit bem J}elben unb mit bem Did)ter. Die junge £iteratur roill Rk^

tualität, Be3iel}ung auf bie (Begentoart, auf il)re eigenen politif(^=litera=

rif^en Sorgen. Sie roill 3lluf ion — ein Oeblingsroort in ben Kunftgefprä*

d)en ber Stürmer unb Dränger — : J)ineinüerfe^ung in erregenbere Situatio»

nen als bas £eben il)nen bietet. Sie mill Kraft, Bewegung, Buntheit.

Das lang t)erad)tete ITTittelalter roirb ein Sinnbilb biefer (Eigenfc^aften ; bas

Ritterbrama roirb ITtobe unb erftredit fid) in langer meift flad)er fjügellanb=

fd)aft bis 3U ber neuen J}ö^€ bes ,,Kätl)djen oon J}eilbronn" I)in. Huf einen

S^lag ift ber Didjter bes „(5ö^" ber Did)ter bes jungen Deutfd)lanb. IDie

eine felbftänbige BTac^t tritt er mit ben Klopftodi, Stolbergs, Bürger in Der»

binbung
; freilid^ 3umeift nur 3U kurse Seit bauernber.

(Er felbft erkennt nid|t nur bie Rid)tigkeit jenes !)erberfd)en Urteils, ba^

Sl)aliefpeare i^n gan3 nerborben l)abe; er fud)t fid) aud) fofort von biefem

Segler 3U befreien. Huf btx einen Seite beginnen feine Sl}aiiefpeareftubien,

ber Derfuc^, ben tEI^eaterbiditer Sl)akefpeare tiefer 3U crgrünben als bie Rebe

5um Sd)äliespears==tEag unb ber „(Bö^" es getan, bie bann im „XDillielm

nteifter" unb nod) in fpäten, nid)t immer glüdili^en S^akefpeareauffä^en

il}ren Ilieberfd)lag finben ; auf ber anbern, roii^tiger, perfönli^er, bie Übung

in ber bramatif(^en tEedjnik. Sie roirb i^m nic^t burdf betoufete Überle»

gung auferlegt, fonbern bur^ feine XTatur felbft, bie ^ier eine £üdie füllte.
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Z^n ergriff nacf) feinem eigenen Beriet ,,bie £uft alles, was im £eben eini»

germagen Bebeutenbes oorging, 3U 5ramati|ieren" ; aber anä) bie Heigung,

Perfonen feiner Umgebung in Dialog unb I}anblung toirken 3U laffen. (Er

nimmt eine S^(^Q^ ^^t fpnd)t fie mit einem abroefenöen S^eunbe burd), ibeob«

ad^iei babei feine {}altung, btn tEonfall feiner Rebe — . (Es ift im roefent»

lid^en fd^on Jbfens Utetliobe ber Dorbereitung auf ein Drama. Daß aus

tiefen Übungen Meine geniale Satiren in bramatifd)er 5orm entfte^en, gegen

ben platten Rationaliften Ba^rbt, gegen bie (Empfinbfamen oon Beruf („Vci'

ter Bret}")f Qcgen bie einfeitigen Haturanbeter („$att)ros")f oor allem gegen

bas franaöfierte J)ellenentum („(5ötter, i)elben unb IDielanb'' 1774), bas ift

no^ bas IDenigfte ; oiel töic^tiger ift, baß (5oet^e lernt, feine S^Quren 3U be-

obachten, auf einem beftimmten i)intergrunb 3U fet)en. Die gan3e unb raf^e

Probulition aber beroeift einen 3uftanb ^o^er innerer (Erregung unb Be»

brängnis : (5oet^e muß nad^ außen ftellen, roas er in feinem 3nnern in Be»

megung fü^lt.

Diefe Schulung kommt nic^t bloß feinen nä(^ften Dramen 3ugute — Dor

allem bem t^eaterfi^ern „Claoigo" — fonb^rn gan3 befonbers auc^ feinem

Roman, fc^on gleid) bem erften unb genialften: bem „IDert^er".

ntit „IDert^ers £eiben" erft erfüllte (Boet^e gan3 bie (Erwartungen unb

f)offnungen einer (Generation, bie er mit bem „(Böfe" aufs äußerfte gefpannt

^Kitte. RTit tiefer Did)tung toarb er eine europäifd)e Berüljmt^eit ; unb fo

mäd^tig toie biesmall^at er auf bie IDeltliteratur unmittelbar nic^t 3um groei»

tenmal eingeroirkt.

„lOert^er" ift bie crfte $(^öpfung, an ber fid) (Boet^es poetifd)es Der*

fal^ren in ooller Husprägung 3eigt. (Eine ftarke innere Stimmung rairb beim

Durd^leben eines „fi)mbolifc^en S^Us" probuktio unb „kriftallifiert fid^" in

einer künftlerif(^en XDiebergabe. Daburd) tritt eine „Kat^arfis" ein, um
ben Kunftausbrudk ber Hriftotelifd)en Poetik 3U gebraud^en: bk gebrückte

Stimmung roirt u)ie burd^ (Ejplofion frei unb bas 6emüt 3ur Hufna^me

neuer (Einbrücke bereit. (Ein Dorgang, ber fic^ bei (Boetl)e mit naturgefe^

li^er ITotiDenbigkeit ooll3ie]^t, fo baß er i^n töeber ^intan3u]^alten no(^ 3U

befcE|leunigen oermag.

am 30. ©ktober 1772 erfd)ießt fid| in VOt^lax K. VO. Jerufalem, b^n

©oet^e bort kennen gelernt l)atte, o^ne ba^ fie fid^ na^e gekommen toären-

(Ein tr)pif^er, ein ftimbolif^er 5^11: ein 3üngling ber bege^renben, lUnbefrie«

bigten (Generation roar mit ber (Befellfc^aft, mit ber Sittenorbnung, mit \iä]
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Iclbft in unheilbaren Konflikt geraten; gekränkter (El)rgei3, unglücklid)«

£iebe 3U einer oerf^eirateten S^^^f enblid) bas allgemeine UTifeDerliältnis

3tDif(^en XDollen unb Können liefen il^n nid)t länger leben. Keftner, mit bem

(5oetl}e im BriefrDed)fel ftanb, melbet i^m bie aufregenbe Catfac^e, bie il)m

einen tiefen (EinbruÄ mac^t; er reift nad) IDe^lar, er läfet fid) burd) ben

Sreunb einen umftänbli^en Berid)t auffegen, ben er im Hooember 1772 cr-

I^ielt. — Hber crft am 1. S^^^^uar 1774 beginnt er Un Roman, nad)bem er

in3tDifd)en burd) bie Bekanntfd)aft mit ITTaje Brentano, ber vEod)ter von

Sophie £arod)e unb ITtutter üon Bettine Hrnim, unb il^rem zhzn üermäl)lten

(Satten einen legten Hnftofe erl)alten ^atte. So lange innere Durcharbeitung

brauchte bas IDerk, bas nad) (Boetl^es eigener Darftellung bli^artig erfc^ien,

mie ber „(5ö^" ober ber „(Elaoigo"

!

Denn 3unäd^tt roar bie pft)c^ologif(^e Sc^roierigkeit ungleich größer.

,,(5öfe" axhzikt mit einfadjften (E^rakteren, bk bereits oorgeformt Jinb:

j(5ö^ ber tragifd)e i}elb, lOeifelingen ber Jntrigant, (Elifabetl) bie ZTlutter,

ntaria bie £ieb^aberin, Selbig ber Dertraute, Hbel^eib bie Jntrigantin. 3m
„n)ertl)er" gilt es ben (ri)arakter erft 3U beftimmen, 3U [(Raffen. (Es gelang in

unerreichbarer löeife, inbem 6oetl)e breierlei inetnanberbilbete : fi^ felbft,

3erufalem unb ben tijpifd^en 3üngling ber Seit. £otte — f(^on in bzn

„5i^^"^furter (Belel^rten Hn3eigen" angekünbigt — unb Hlbert |inb roieber

gegeben. Hber in ber Hauptfigur imufete (Boet^ jene brei Beftanbteile (roir

können es nit^t anbers ausbrüdien) ineinanberleben. (Es roar nie bis ba^in

eine (Beftalt ber beutfd^en Did^tung in |old)em ITtafe gleid)3eitig repräfentatio

geroefen unb ooll inbioibuellen £ebens. IDie blaß finb neben IDertl^er bie

Rene unb Ugo 5oscolo unb all feine anbern ltad)kommen

!

Kaum geringer tr»aren bie ted)nifd)en $d)roierigkeiten. Perfonen in xdxx»

kungsDollen Situationen l)in3uftellen, in rafd)em IDe^fel fold^e S3enen fic^

ablöfen 3U laffen — bas t)atte bie beutfd^e Dramatik überrafdjenb f^nell

gelernt. (Ein anberes roar es, fie Sd)ritt für Sd)ritt 3U begleiten, bie (Enttoicfe-

lung burd] leifere lUomente l)inburd) 3U oerfolgen, für Umgebung unb r)in«

tergrunb burd^ (Er3äl)lung biefelbe Deutlid)keit 3U er3rDingen, als xoenn man

fie auf ber Bül)ne ge3eigt f)ätte. Denn eine gans neue ober boä) für uns

neue Sorm bes Romans ruar 3U fdjaffen. Bisl)er wax im beutfd)en Roman

no^ immer J^osübenteuer bie Qauptfad)e geroefen,. felbft beim pfi)^ologi-

fc^en Roman löolframs ober (Brimmelsl^aufens roenigftens für bie £efer.

Hber roas follte ber Repräfentant ber beutfd^en Jugenb um 1770 oon Hbert=
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teuem erleben? (Eben bc^ keine 3U i^m kamen, wax ja bie Klage ber Stür«

mer nnb Dränger. Der Roman o^ne ,,JjanbIung", 5er Roman ber ,,$eelen»

3uftänbe" roar 3U fc^affen — für bie große (Ersä^Iung röar burc^ bie Iöa!)I

bes J}elben felbft eben bas erforberlid^, was im Drama 3uerft mit ,,^orquato

tEaffo" gej(i)al^.

3n S^^onkreic^ unb (Engtanb ^atte man ben rein pfi)c^ologif^en Roman

f(f|on oerfud)t; boc^ au(^ Ri(^arb|on ber (Englänber unb Rouffeau ber S^^^n«

3ofe Ratten (Entführung, 3u)eikampf unb ä!}nlid)e Hbenteuer ni({)t oer»

fd)mä^t, bie benn aud) (Boet^e [elbft im „IDil^elm IHeifter" \i6) lieber ge»

jtattete. Der „XDert!)er" toar ber erfte Roman, ber alles „Romanhafte" aus«

jd)ieb : forool^l bie Hbenteuerlic^keit ber E)anblung wk bie Jbealifierung bes

J}elben. Hber gan3 geroig !)aben jene Dorgänger, unb befonbers Rouffeaus

„Reue Qeloife" (1761) biefer tEenben3 ben IDeg qthal^nt Unb fie 3eigten

auc^ ein ted|ni[^es Rtittel, um bie neue S^mierigkeit 3U bemältigen: Rouf«

feau übernal)m Don Rici)arbfon bie Sorm bes Briefromans. Jnbem ber

J}elb, ober bie fon(t an ber i)anblung beteiligten perfonen, jebe tTTitteilung

mit il}rem perfönlici)en Hnteil erfüllen, toirb bie (5efa^r ber „oben Strecken"

geminbert. 3nbem ber Brief burd) Con, Stil, lOa^l bzs 3nl)alts feinen

Derfaffer (^arakteri|iert, roirb bie 3ei(^nung ber S^Quren ber bramatifd)en

ö;ed)nik genäl)ert. (Enbliä) ermöglid)t aud) ber Briefroman ein leid^tere^

Huslaffen fc^toierig bar3uftellenber ITTomente, rDä!)renb bie (Er3äl)lung unb

(mit anberer Durc^fü!)rung ber Hufgabe) bas Drama eine relatioe Stetig«

keit forbern, ein tDenigftens grunbfä^lic^ ununterbrodjenes Rac^einanber.

— Ratürlii^ fe^lt es aud) nid^t an (Befahren : es bro^t IRonotonie, IDeit=

fd^roeifigkeit, toie bei Rid)arbfon ; ober r^etori(c^e Übcrbeckung ber feeli[d)en

€ntroicklung, roie bei Rouffeau. Da3u kommen in^altlid|e Bebenken: ber

naiöe £efer oon IDert^ers Briefen an IDil^elm fragt fid) untoillkürlic^, roes»

i^alb ber Hbreffat fo toenig tut, um bem S^eunb 3U Reifen — roäfirenb bei

Rid^arbfon bie Briefe burd)aus bie fortfc^reitenbe I)anblung markieren.

Hber biefe J)inberniffe überroanb (Boet^e, meil er etroas befaß, roas bem

(Benfer beinahe, bem £onboner gan3 abging : bas li)rifd)e Pathos. Rid)arb-

[on moralifiert; Rouffeau befi^t ein ftarkes Pathos, aber es ift 3U r^etorifd^.

(Boetljc l)at einen Reiben, ber roeid), empfänglid), bem S^^^unb gegenüber mit«

teilfam fein muß; feine Briefe finb Itjrifc^e tltonologe; unb oon l^inreißenber

poetifc^er Sc^ön^eit.

So gel)t benn lüert^er au^ gan3 anbers in ber Ratur auf als Rouffeau«
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fjclö. Der geniale (5enfer ^atte bk £an5fd)aft für 5en Roman crft roieber

lebenbig gemalt : (ie roar nid)t me^r 6er mit Palmen ober Bergt^ö^len ober

!(5artenblumen bemalte Haften, in ben man fonft bie Sigureneingepacfitljatte,

fonbern ein Sr)mptom ber feelifd^en (Entroicfilung unb eine türägerin ber

J}anblung ßugleid). Hber es blieb aud) bei il^m nod) ein leerer Haum3tDifd)en

St preu£ nnb ber (Benfer $eelanbfd)aft. IDert^er gel)ört in biefe beutfd^e

Ittittellanbfi^aft hinein: fie roar nid|t ausgerDäl]lt, fonbern toirklic^ ber Ze-

bensboben t)on Jerufalems unb (5oetI)es IDe^larer £iebesgef(^id)tengerDefen.

(Erft im „lOert^er" ift ber gan3e (Boet^e ba. Hu(^ mit feinen Bilbungsin«

tereffen : bie Hamen J)omer, 0ffian, Klopftocfi geben biefem ,,5^^^iliift5^öman"

immer nod) eine literarifd)e Tönung, bie burd^ bie tiennung oon „(Emilia

(Balotti" in ber $elbftmorbf3ene abgefd)loffen roirö — ein ^iftorifdjer 3ug,

beffen Benu^ung teffing tel)r oerbriefeen mu^te. Die (Erfaffung bzs tEl)e«

mas, bie Kunft es in feiner Totalität unb bod) mit ftrenger Kon3entration

bar3uftellen, bie li)rifd)e HTeifterfd)aft ber Spradje — bas alles kommt üon

(Boet^e, nid)t me^r oon Qerber ober S^akefpeare. Selbft Qeinfe ^atte fid}

nod^ pon tEl)eoretiliern bes Romans abhängig gemad|t ; (Boetl^ lernt, aber

für feine eigene Kunft.

So erf(^uf er ben neuen Roman. Der Roman, bie crfte einheitlich oon ber

gan3en Kulturroelt aufgefaßte Kunftgattung nad) bem Maffi3iftif(^en Dra«

ma, ift nic^t oon Rouffeau 3U batieren, roie ber trefflid)e 5^^ö"3ofe tEejrte es

iDollte, fonbern oon (Boetl)e. CErft oom „IDertl^er" ftammen bie rDid)tigften

ted^nifd)en tleuerungen: bie ftrenge Kon3entration auf eine 5^9^^^; ^i^ ^"t*

femung bes Romanhaften; bie roeitgel^enbe ITtobellbenu^ung. --

Dies lefetere ein Punkt, in bem ber Did)ter fogar 3U roeit ging, bis an bie

(5ren3e bes $d)lüffelromans. Hud) 3eigte fi^ bie (Befa^r ber „Dokumentier

rung" bereits ^ier, roie etma in bem ^iftorifdi^n Roman ber (Bbncourt, ober

fo oft beim ®efd)id)tsbrama. Die rDal)ren tCatfai^en paffen nidjt immer gan3

3U bzn rDa^rfd)einli(^en. Kapoleon tabelte, ba^ aud) nod) ber (E^rgei3 als

treibenbes ITTotio eingefe^t fei. Jerufalem ^atte eine fo3iale Kränkung er=

fahren, lDertl)er ^ätte fic^ i^r oielleid)t md)t einmal ausgefegt. Do(^ kann

man fagen: aud)bies (Erlebnis bleibt $t)mptom; IDert^er ge^tni^t3ugrunbe

an oerle^tem (E^rgei3 ober unglüdilid)er £iebe — fonbern an ber Unfähig*

keit, fid) in ber IDelt 3U behaupten. Denn barin finb „It)ertl)ers £eiben'' C(^=

Tefter (5oetl)e unb eben barum burd)aus mobern-, ha^ feine I}elben btn eigenen

Charakter 3um $d)idifal l)aben. Caffo fd)eitert ni^t, roeil er Hntonio be«-
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Iciöigt ober roeil er öie Prinsefiin umarmt; S^^\^ ^irb (urfprüngltd)) in

bk fjölle gefd^leppt nid^t roegen bes ZEcufelspafets ober toegenberDerfüIyrung

6retd|ens — fonbern IDertt)er, tEaffo, S^^\^ get)en 3ugrunbe, toeil i^r IDejen

fte oemid^tet; was buxä) i^re (Taten nur ftjmbolifiert roirb.

So ift benn auc^ tDertl^ers Selbftmorb nur $i)mbol — rote übrigens bcr

Setbftmorö in ber Di(^tung 3umeift nur bebeutet, ba^ eine (Deftalt nic^t län»

gcr 3U ejiftieren oermag. Hber auc^ \)kx flört bas I)i[torijd)e 5afetum. fjaite

lOert^er fi(^ roirkli^ erf^ofjen? ©oet^e übertüanb bie Derjud^ung; unb

tOertljer liebt bas £eben no(^ me^r als er . .

.

(Berabe biefer Sd^tuö aber erregte l)eftigften lDiberfpru(^, ni(^t blog h^i

^rt(tli^en ITtoralijten roie (Boe3e, aud| bei rationali(tifd)en £ebensbeia^rn

toie tlicolai unb £ejfing. 3u roenig toor man an btn „experimentellen Ro-

man" geroö^nt: ber $d)Iufe tourbe als tUoral gebeutet, unb noc^ fpät I)at

(Boet^e bie töri(^te $(f)elte, als fei er für manchen Selbftmorb aus £iebe oer»

onttDortli(^, unmutig ober übermütig abrDel)ren muffen.

Um gan3 3U ermeffen, roas „n)ertl)ers £eiben" md}i blo^ als geniales

Selbftbekenntnis, fonbern auc^ als betoufetes Kunftmerli bebeuten, mufe man
es mit Dertoanbten £eiftungen Dergleidjen. Die eigentlichen nacf)al)mungen,

toie lUillers „Siegroart", 3iel)en toenigftens aus btn Heuerungen (5oet^es

Dorteil. Hber5tiebri(^ rjeinrid) Jacobi (geb. 1743inDüffelborf,Bruber

bes £i)rifeers 3o^. (Beorg 3acobi, Kaufmann, ^ol)er Si^^^S^ßcimter, Schrift«

(teller auf feinem berühmten (But pempelfort, bas je^t bem Düffelborfer

Künftleroerein gehört; 1805 präfibent ber Bar}rifc^en Hfeabemie ber IDif«

fenfd)aften, geft. 1819), na^ heftiger Hnfeinbung (Boet^es oielleic^t intim*

fter ^er3ensfreunb, ein reiner, ebler ITtenfcf), ein nic^t unbebeutenber pi^ilo-

fop^, fül)lte fi^ roie £en3 neben (Boet^e, roenn er feine pfr)(^ologif(^en Ro«

mane „Hus (Ebuarb Hlltoills papieren" (1775) unb „IDolbemar" (1777)

jd^rieb. Der Husgangspunkt ift gan3 ä^nli(^: ein bebeutenber €i)pus ber

3eit ift aus innerer Derroanbtfc^aft heraus erfaßt: ber Romantiker, ber

„(Empfinbungen fammelt" ; ber fc^inbare Kraftmenf(^, ber ben IDiberfpru(^

gegen bie Orbnung nur benu^t, um feinen £aunen folgen 3U bürfen. Hu(^'

no^ ber (Einbrucfi, bzn ber Don Juan aus Prin3ip auf bie empfinbfamen

IDeiber]^er3en maiJjt, ift gut getroffen. Dann aber bient ber Briefroman nur

als (Befaß, um breite Dorträge über Sitte unb Sittlichkeit ober bas Rec^t ber

3nbit)ibualität auf3une^men. IDas fonft eigentlich vorgegangen, ift befon*

öers beim „Hlltoill", aber aud^ bei btm oon (Boet^ (bem er geiüibmet roar !)
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graufam r)er!)ö!)nten „IDolöemar" kaum bnxäf ben Hebel bes ^ins unb Qer«

rebens !)inburd) 3U erfeennen.

(BoetI)e aber voax nunmehr feines Derfal)ren$ unbebingt J}err. (Er formu»

lierte es bamals in einer oft angefü!)rten Briefftelle: „Sie^, £ieber, toas bo^

alles $d)reibens Anfang unb (Enbe ift, bie Heprobufetion ber IDelt um mid^,

burd) bie innere IDelt, bie alles pa^i, üerbinbet, neufd)afft, knetet unb in

eigener Soxm, ÜTanier toieber l)inftellt, bas bleibt eroig (Bef)eimnis — (Bott

fei Dank." (Ein (Beftänbnis, bas bas Beroufete unb bas Unberoufete feiner

poetifdjen Sdjöpfungsroeife gleid)3eitig in \id] enthält. CExqän^i mxb es burc^

ntercks S<^^^^^' „Dßin Beftreben, beine unablenkbare Ri^tung ift, bem

n)irklid|en eine poetifd|e (Beftalt 3U geben ; bie anbern fudjen bas fogenannte

Poetifd)e, bas 3maginatioe 3U üermirklicfjen, unb bas gibt nidjts mie bum*

mes 3eug \"

Perfönlid)e Bekenntniffe in biefem Sinn finb au^ bie grogartigen S^^^g*

mcnte, in benen er feinem ftürmif^^n $d)öpferbrang ftjmbolifc^en Husbruck

fd)afft: „prometljeus" ber Künftler, „mat)omet" ber Propt^t, „Sauft" (erfte

Pläne f(f}on Juli 1773) ber (5rübler, ber P^ilofop^. Hlle 3ei(i)nen bie (EnU

toidilung bes trjpif^en (E^arakters Don innen heraus, nur bas kleine (Be*

bi^tbrama „Künftlers (Erberoalien" bringt bie Cragik bes äußeren £eben$.

Das genialfte (Eorfo bann, ber „(Eroige Jube", eine rounberbare nä(l)tli(^e

Jmprooifation, fügt 3U)ei folc^er fijmbolifc^er (5eftalten 3U einem ft}mbolifc^en

€pos 3ufammen : (El^riftus ben Jbealiften unb ben S^ufter Don Jerufalem

ben Healiften ; ben (Erlöfer unb ben fi(^ gegen bie (Erlöfung fträubenben RIU

tag$menf(^en, ber ben il^m na^enben (Bott fo roenig fü^lt mie bie (Befellen

in Huerbad)s Keller ben tEeufel.

Die Soxm toedifelt oon bitl)i}rambifd|em Sdiroung bis 3U profaif(^er RIU

tagsrebe ; Ders unb Strophe ge^en in größere r'^t)t^mif(i)e 5ügungen ein,

oft oon ungel^eurer (Beroalt, mie ber Strom in UTa^omets (Befang. (Eine

anbere na^e3u improoifierte Dramatifierung roäljlt bie Profa, bie \\di 3U-

le^t unrDillkürli(^ 3U Derfen fteigert: ber „(Elamgo" (1774). Die Streit*

f(^riften Beaumard)ais* I^atten ungel^eures Huffe^en erregt : ber Kampf gegen

Hi(^ter unb ©brigkeit erroeckte lebhafte (Eeilna^me bei ber reoolutionären

Jugenb. 6oet^e, burc^ äußere Hufforberung mitbeftimmt, greift ben ITTo»

ment heraus, in bem ber fran3öfif^e Hbenteurer als Dertreter ber tEugenö

in eine teils oerborbene teils gebemütigte (Befellf^aft roie ein Bli^ hinein«

fä^rt. IDie beim „(Bö^" toar er rco^l bur^ bie Selbftfc^ilberung einer 3U)ei»



480 (öoetlje

fel^aftcn Perfönlidikeit getäufd)t tooröen. Hber öiesmat üerfdjob |t(f| bas

Jntereffe Don öem {Reiben auf bas Opfer: bte $eelengefc^icf)te öer UTaric

Beaumar^ais roirb 5a$ eigentl{d)c C!)ema. IDie in ber ,,£aune bes Derlieb»

tcn", graufamer fretli^, ftraft (5oetI)e ft(^ felbft, inbem er ber oertaffenen

Srieberike ein Denkmal errid)tet. — „(Elaöigo" i(t (Boet^es effekbollftes

(E^eaterftück ; bie Sd^roinbfudit, bie anti!)öfil(^e IEenben3, bie Überraf^ung,

ber melobramatif^e $d)tu6 axhzxien \{6) in bie Vfänbe. Hber es enthält

einen gan3 neuen, ausge3ei(^net beobad)teten (Ef^arakter: ben Carlos, in

bem (Boet^e bie menfd)enfeinblid)e Klugf)eit unb (rf)arfe Überlegen!)eit jeines

Sreunbes UterA mit bem tEtjpus bes Heali[ten, ber für i^n ein neues 3nter*

effe gewonnen ^atte, feit er bem Sturm unb Drang entflogen xoax, 3ufam=

menfd)mil3t.

Denn nic^t nur innere ItTomente fü!)ren i^n über bie (Epod^e ber ttatur=

{c^roärmerei fort. Z^ S^^^^^^^^ brad)te i^n bie £iebe 3U Hnna (Elifabet^

$d)önemann 3um erjtenmal in elegante Kreife : bie reiche reformierte Kolonie

r)on Ejanbels^erren trat anbers auf als bie lut^erifc^en patrisier. IDie J)eis

nes „Htta tEroll" bie Deut((f^tümler mit Bären oergleid^t, fo kam fi^ ber

ffienoffe ber Qainbic^ter in „£ilis Park" felbft toie ein Bär oor. Hbel^i5

im „(Bö^" roar Diel me^r bie Dorne^me 3ntrigantin als bie elegante Dame

t)on IDelt, bie in ben „lüil^elm UTeiJter" i^ren (Ein3ug l)alten toirb. (Eine

leife Se^njud^t naä) feineren Umgangsformen künbigt fid^ an, eine unbe=

mufete Dorbereitung auf IDeimar — mo er fid) freiließ bem ^ofton nod) oiel*

fa(^ Derfagte. Huf ber anbern Seite toiberftrebt er bem Äugerlicfjen unb (De*

3ierten biefes Salontons. Die Dcrlobung gerät ins IDanken unb roarb fc^liefe«

lid^ aufgelöjt, ol)ne toie es fd)eint all3U tiefe ttac^empfinbungen 3U ^inter^«

laffen.

Sd)ritt für Schritt roirb er in ben neuen 3auberkrcis ge3ogen. €ine Reife

inöie S(^tDei3 (HTai 1775) mit ben (Brafen Stolberg unb JJaugtoi^, fül)rt i^n

3uerft in bie IDelt ber Hriftokratie. Houffeauf(^e Bäber im fliefeenben lOaffer

lenken i^n auf ein Problem ber bilbenben Kunft l^in, auf bas Bilb bts nack*

ten Htenf(^en; er roibmet i^m in ben „Briefen aus ber Säimzxf (1808 er»

fd^ienen), einem 3i)nif(^en Kapiteld^en als Itad)trag 3um „IDert^r" (roie

£e|fing es geforbert) eine erfi:e Stubie, in ber J>einfes (Einfluß fic^i oerrät. —
Dann lernt er btn jungen ßer^og Karl Hugufi; oon IDeimar kennen unb feine

Braut; man gefällt fid^. Der JJer^og Vdbi i^n nad) IDeimar, 3unäd)ft u)o^I

nur, um gegen bie fi;eifen Qerren 3U J}au|e einen (Befellf^after 3U ^aben,
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öeffen (Ecmperamcnt öem feinen me^r entfprac^. (Boetl^e |cf)toanfet, 6er Dater

rät ab
; fd^liefelid^ folgt ber Didjter 5er inneren Stimme, bie i^n na^ einer

gehobenen CEjiftens, einem belegteren Dafein, neuen £ebensmögli^keiten

ftreben ^iefe; am 7. tlooember 1775 i(t er in IDeimar, um es öauernb nur

nody toä^renb 6er 3talieni|(^en Rei|e ju oerlaffen.

(5an3 getoig laffen 6ie Beöenken 6es Daters ji(^ oerfte^en, un6 erft re^t

6ie (Dppofition 6er (Ein^eimiJ(^en. (Europa ftan6 unter 6em 3ei(^en eines

böfen ©eftims, 6as erft 6ie große Heoolution roegfegte : faft überall an gro-

ßen un6 kleinen E}öfen !)errfd)te 6er „(Bünftling". IDenn 6ie braoen alten

Beamten in IDeimar fürd)teten, 6er „auslän6ifd|e" (5ün(tling töer6e 6ie 3ügel

in 6ie ffanb bekommen, roar i^re Hbtoe^r Hottoe^r. Hber (Boet^e Ifat ficfy

6urd^ folc^e politifcf|e p^antafien kaum auf Hugenblicke oerfu(^t gefüllt.

ni(f|t mel)r 6er Stürmer un6 Dränger kam, auc^ nid^t mel^r 6er empfin6fame

£t)rtker 6er IDertl)er3eit. 3enen I)ätte es roo^I gelüftet, mit einem Staat

„S^i^G^öll 3U fpielen", 6iefen roenigftens in 6er loeic^lii^en Hrt 6e$ ©leim«

fc^en „fjallabat" o6er 6es (Elau6iu$f(^en „Boten" moraliftifd|e Dolkser5ie*

^ung am falfd^en (En6e an3upacken. (Boet^e l)atte bei6es übertDun6en, 6en

Itaturalismus 6er ro^en Kraft un6 6en 36ealismus 6er l)ingabe an 6as

eigene Temperament. (Er trat in feine realiftifc^e perio6e ein. Realiftifd),

nid)t mel^r uaturaliftifc^ : auf immer tiefere (Erfaffung, immer feinere Beob=

ad)tung gerid)tet, 6ie 6ann aber nid^t impreffioniftifc^ roie6ergegeben, fon*

6em künftlerifd) oerarbeitet u)er6en follte. Realiftif cE|, ni(^t me^r i6ealiftifd)

:

nid)t me^r oon allgemeinen Hnf(^auungen un6 H^iipen aus, fon6ern aus 6er

<Ein3elbeoba(f)tung l)eraus.

Un6 fo fallen, was man ni^t genügen6 3U hza6)tzn pflegt, aud) in 6iefen

IDeimareT 3al)ren 6er Selbfter3iel)ung (1775—1786) 6ie (Er3ie^ng un6

IDan6tung 6es nTenfd)en un6 6es Dii^ters 3ufammen. Dies eben erklärt aud)

6ie rDun6erfame Be6eutung, 6ie Charlotte oon Stein für i^n getoann. Hu^
in il)r, tüie in (5ö^ o6er IDertl)er o6er Carlos, ift 6a$ ft)mbolifd^e (Element

neben 6em in6it)i6uellen t)or^an6en. Die u)irkli(^e S^^^ ^on Stein, eine

kluge un6 menf(^enkun6ige Qof6ame öon altem H6el, ift gan3 geroiß ein

36eal fo roenig gemefen roie Dantes Beatrice, 6ie oermutli^, un6 Itooalis'

Sopl^ie, 6ie lei6er na(^roeisli(i) nur ein beliebiges junges lTtä6d)en mit 6em

Rei3 6er 3ugen6 un6 6er IlTä6c^en^aftigkeit roar. Hber 6iefe $xau befaß,

toas ffioetl)e fuc^te : Si(^er^eit, Rul)e, Qarmonie — was freiließ alles 6er

Brud) mit il^m i^r fpäter rauben follte. Sie rDur6e für (Boet^e 6as Sinnbil6

ntctier, atcratur* 31
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jener f}umanen „Dollenöung", ötc er begehrte, unö 6ie 3U öer Hnmut unb

(Elegan3 öes Huftretens fo gut gel)örte iDte öte Sö^io^^tt unb ber gute löttle

3u folgen, roenn feluge ITTänner fpre(f)en. Z^xt Hul)e „tropfte ITTäfeigung

bem feigen Blute", itjre nü(i)ternl)eit felbjt warb feinem n^itantsmus eine

roo^ltätige $d)ranke. IDir oermögen uns toeber XD. Bobes (Entl)ufiasmus

an3uetgnen, ber meint, roenn (5oet^e jtd) gan3 ber £eitung ber S^au oon

Stein anoertraut I)aben toürbe, Ijätte etroas Rc(^tes aus i^m roerben feön=

nen ; nod) gar bem l)ä6lid)en (Eifer (Eb. (Engels, (Boetl)e eine üöllige Derlie^rt=

t)eit in feiner IDa^l nacE)3urDeifen. (Benau fie!)t feem Derliebter feine (Er=

u)äl)lte ; bei (5oetl)e aber ift bie bic^terifd^e Stilifierung toirkfam — unb faft

eine gel)eime Hbfid^t, bie ertoä^lte Dame 3um Sijmbol 3U ergeben. IDo=

neben alle menfc^lidjen Be3ie^ungen oollen Raum ber Betätigung f)atten.

Hber (Il)arlotte oon Stein bürfte uns ^ier, roo bas Biograpl)ifc^e nur um
feiner literar^iftorifd)en Bebeutung u)illcn befprodjen roerben kann, fo lange

nid)t befd)äftigen, toenn fie nid)t ein Sinnbilb and) für bie bi(^terifd)e (Ent=

u)icklung (Boetl)es roäre. lüie bie „$rau nTä3e" ber UTinnefinger, ift fie bie

Sd)u^göttin berjenigen Stimmung, bie je^t fein Zzhtn unb feine Did)tung

erfüllt: einer gel^benen Stimmung freubiger Selbftbe^errfdjung. Das i)od)*

gemute tOaltljers unb IDolframs keljrt toieber. Ili^t ba^ eine kalte äft^e=

tengleid)gültigkeit gegen bie roirklidie IDelt i^m eine (Ejiften3 im „€urm Don

(Elfenbein" ermöglicf)t Ijätte ! „I}ier roill bas Drama gar nid]t fort", fd)reibt

er, „es ift Derflud)t, ber König in (Eauris foll reben, als roenn kein Strumpf*

toirker in Hpolba hungerte." Der £egationsrat unb (1782) (Be^eime Rat

ift für bie J)ebung oon Bilbung unb IDo^lftanb eifrig unb gan3 im Sinne ber

unübertrefflidjen aufklärerifc^en Beamten 5ticbrid)s bes (Drogen, ber 3eb=

Ij^, (Eoccej, Struenfee tätig; bie „(Er3iel)ung bes Surften", bies £ieblings=

t!}ema ber popularpl}ilofopl)en, roirb an Karl Hugufts Sturm unb Drang

tapfer unb tatkräftig ins IDerk gefegt unb in bem ^errlii^en (Bebid)t „3^rm=

nau" als Kunftroerk gefc^ilbert. Diplomatif(^e Der^anblungen mit benllad)*

barftaaten roed^feln mit Sc^reibergef(^äften ab, bie (boct^e nie romantifd^

genug war 3U Derad)ten. Hber ebenfo toar IDolfram oor allem Ritter, toar

ffiottfrieb oiellei^t Stabtfc^reiber oon Strapurg unb bie (brimmels^aufen

unb Utofdjerofdi tüchtige Beamte. Das alles gibt gerabe bie fefte IDirklid)*

keitsgrunblage, auf ber ber Poet feine bid)terifd)e IDelt aufbaut, „^n mir

reinigt fi(^*s unenblic^." „3^ gel)e ftill in meinem IDefen fort." „Die liebe

fuße 0rbnung meiner Cage unb Stunben — .

" „Da alles epoc^eniüeife mit
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mir gc^t, fo ^off id), öic neue Deränberung unö CErroeitcrung meiner Be[tim»

mung foll mir unb anbern tDoI)ltun." So klingt aus ben ^agebü^ern, btn

bemütigen Dienern feiner $elb[tüberrDacf)ung unb Selbftersieljung, ber 3ubel

über bie inneren 5ortfd)ritte. Seit (5octt)e aufgehört ^at, nur Did)ter 3U

^ein, ift er erjt ber groge Did)ter getoorben.

ffr feommt, roas für ben Did)ter entjdjeibcnb roirb, in ein gan3 neues Der=

Ijältnis 3U ben nTenfd)en unb 3ur llatur. Die Hrt bes Hnakreontikers, bes

Stürmers unb Drängers, bes Sentimentalen roar barin bie gleicfje gerDe=

fen, bafe ber Poet fid) ausfud)te, roas feiner poetifcf^en Dorliebe entfprac^.

3e^t näl)ert fid) (Boetlje ber mobcrnen Huffaffung, monad) ber Did)ter alles

burd^ intenfioes (Erleben fid) bid)terifd) 3U eigen mad)en kann — eine Hn=

fd^auung, bie er in Rom burd) K. pi^. ITtori^ formulieren liefe unb bie

bei ben Romantikern 3U bem großartigen Dogma oon ber „fortfd^reitenben

Hnioerfalpoefie" rourbe. Das kleine Sd)aufpiel „Die (Befd)iDifter" (1776)

tut fid) etroas barauf 3ugut, ba^ in einer heinesroegs komifd)en Stimmung

bas XDort „^äfe" ausgefprod)en roirb. Die fingierte „(Erklärung eines alten

6ol3fd)nittes, oorftellenb E)ans Sad)fens poetifd)e Senbung" (1776) liatit

in bem alten ITTeifter gerabe biefe (Entfd)iebenl)eit ber unioerfellen Stoffe

xoaljl gcrüljmt:

nid^ts ocrlinbert unb nid)ts ocrroi^clt,

nid)ts ocr3icrIid}t unö nidjts Dcrhri^clt;

Sonöern bie IDcIt foII oor bir |tc!)n,

IDie Hlbrcdjt Dür^r jic l^at gejcfjn —

Diefe burd) unb burd) poetif(^e IDeltftimmung (5oetl)es roirb naturgemäß

öor allem in ber £i)rik frud)tbar. (Er oerfenkt fid) in Stimmungen ber un=

geteilten tlatur, inonblanbfd)aft, lDafferglan3 : „SüHeft roieber Buf^ unb

tEal
—

", „ber Sif^^^r", „ber (Erlkönig". (Er l)ört ber unbelebten ttatur i^re

Klänge ab: „(Befang ber (5eifter über ben IDaffern." (Er Derfinnbilblid)t

toie bie l)ellenifd)e HTt)tl)ologie bie Urgefül)lc bes ntenfd)en, bie Sel)nfud)t

nad) bem (Erl)abenen („(5ant)meb"), bas Hbl)ängigkeitsgefü^l („(Bren3en ber

Htenfd)l)eit"), bie E)umanität („Das (Böttlid)e"). Dies aus ber gan3en Brette

ber belebten ober unbelebten tlatur ausftrömenbe IDcltgefül)l flutet über bie

feftgefc^nittenen Stropl)enformen hinaus unb finbet in ben freieren (Broß«

ftropl)en, ben beroeglid)eren Derfen ber „freien Rl)i)t^men" fein 0rgan ; roir

oerglid)en bie S^tm fd)on mit bem mittell)od)beutfd)en lUinneleic^. Hber

roieber bilbet bod) biefe gan3e mäd)tige li)rifd)e Strömung nur feine innere

31*
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©runbbcrocgung nad); 3U fcfter Sotm follte fie in einem £e^rgc6i(^t „bxt

ffiel^cimniffe" (1784—1785) kri[tani[icrcn, bas ballabcnl^aft in Ii}rifc^er

(Epik von einer (Bralsburg er3ä^It ^ätte, beren eigentlii^cr Baumeifter roo^l

5o^ JJumanus — fjerber getoefen roäre. Sie l^'dik ©oet^e als Dotlenöer

auc^ ber Huffelärungsepife geseigt; bod) feine rafc^e (EntmicJilung liefe il^n

tro^ rDieberfy)Iter (Entwürfe ju einenr größeren £e^rgebi(^t nie gelangen.

Hllein au^ bem Ittenf(f)en kann has (Errei(^te nid)t einfa(^ ßinfentragenbes

poetifd^es Kapital roerben, roie IDielanb {eine £ebenserfa^rung. (Es toirb

i^m 3UDieI ber Harmonie, ber 6ela(fen!)eit
;
3Uöiel — unb böä) ni(f)t genug.

Denn mo^I füllte (Boet^e, toas i^m i)ebbel mit Unred)t abftritt: ba^ bas

Sd^öne aus bem Kampf geboren roerben mufe; bas Hpollinifc^e aus bem

Dionijfifc^en. IDas bebeutet bie unübcrtoinblii^e $e^nfud)t nad^ Jtalien?

Itur Se^nfuc^t nad) fd)öner Kunft, £anbfd)aft, Dolksart ? Hlles bies, geroife

;

aber alles bies als ITTittel. lüas (5'oetl)e braud)t, finb neue [tarlie (Erlebniffe

— (Erlebnifle, bie nidjt me^r oon einer perfönlid|keit ausgeftral)lt roerben

können, Qerber, S^iß^^^i^^r S^^^ 00^ Stein; (Erlebniffe, bie eine fo breite

(Brunblage ^aben faft toie bie llatur {elbft. Das konnte tE^üringen, konnte

Deutfc^lanb feinem n)efen bamals nid^t geben. Hlles f<^ien i^m ^ier form«

los, bie einft Derel)rte altbeutfd)e Kunft, bie all3U gemütliche t^üringifd/e

£anbfd)aft (er Ifai fie \xä) erft mit Beleud^tungseffekten roie bei ber fluffül)»

rung ber „Sifc^erin" ober bei ber (Erfinbung bzs „nTärd)ens" poctifieren

muffen), bie all3U too^ltemperierte Dolksart. Süblid^e Hrt oerfprac^ (Erfül«

lung. 3talienifc^e £anbf(^aften kannte f^on ber Knabe aus ben Kupferfti«

^en unb ben (Er3ä^lungen bes Daters ; unb gan3 galten fie, roas feine Kunft*

le^re {efet forbert : Jneinsbilbung oon Hatur unb Kunft. Unfere malbbebedi=

ten Bergkuppen fagen bem (Bemüt mel)r — bzn Klaffi3iften ent3üdien bie

reinen Sormen ber baumlofen Berge 3taliens. Die Ruine ift ^ier ein Stück

£anbf^aft, bie £anbfd)aft überall eine Kulturerinnerung. Unb umgekehrt:

bie Kunft ber Hlten erfd)ien i^m gan3 als Itatur, als Hufbediung ber inner»

tieften Kunft ber Hatur felbft in jenen großen eroigen Crjpen, bie bie Römi«

fc^en (Elegien fd)ilbern:

3upitcr fcnftct bie göttlidic Stirn, unb 3iino ergebt jic,

pi)öbus jdjrcitet {jcroor, jdiüttelt bas lo&ige fjaupt;

(Tro&cn jd)auct ITtincroa fjerob —

(Enbli(^ aber bas italienifd^e Dolksleben galt längft, unb nid^t mit Unrecht,

als bas künftlerifc^ burc^gebilbetfte. Die uralteKulturtrabition unb bie neuen



3talicmfd)c Rcije 485

Sauberferöfte btx feat^olifdjcn Kird)e, öie (Bun|t bes Klimas unb öie alte (5e«

iDO^n^eit bes 5t^n^ben3uflufjes — alles !)atte IErad)t, Sitte, S^ft in Jtalien

bunt unb lebenbig erl^alten toie fonjt nur in feulturfremben abgelegenen £an»

öen. Die IlTad)t^aber begünftigten bie|e ber Kunft oerfc^rDiftcrten 5^ft^*

Kameoal, IDettrennen, Jllumination in Rom, f)eiligenfeier in tteapel ober

Palermo. IDas toollte bagegen bas kümmerliche Degetieren altbeutfc^er

Dolksfefte bebeuten, benen aufklärerif(^e polisei ober ort^obojer (Blaubens*

eifer glei(^ jel^r abljolb toaren ? (5oet!)e felbft ^atte am J)of ctmas oon bem

$d)immer bes S^ftlebens in £iebl)aberauffül)rungen; Belcui^tungen unb ber*

gleichen an bie Stelle ber abgcf(f)ma(feten ITTaslieraben unb Ballette Bef»

ferifd)en Hngeöenliens gefegt; (nad) ber Qeimfeel^r l)at er no^ folgered)ter

bas Henaiffancefeft roie in ben 3tDeiten ^eil bes „Sö^^it''/ fo auc^ in bie

Seiertage bzs f)oflebens ein3ufül)ren gc{ud)t) — es blieben feün|tlid|e Hrran*

gements o^ne bie (Brunblage ber „tiatur".

ITa^ einer (Ejiften3, bie Kunft unb ITatur in [elbftgefeftigt^m Bunbe seigte,

led)3te (5oet^e; nad) ben [tarfeen (Einbrüchen, bie er oon ber Hnfc^auung

antiker Kunft, antik^moberner £anbf^aft, mobernen (üblid)en Dolkslebens

erl^ffen burfte. (Boet^e roar, trofe jeiner Deutjdj^eit, man könnte fa|t fa«

gen burd) feine Deutfd[)^eit ein falber Jtaliener: feine bamals nod^ gan3

unbeutfdie £uft im Speien 3U leben, feine ITeigung 3U bilblic^er Hebe, feine

bemokratifcf)e Be^anblung ber HTenfd|en bei ariftokratifc^er Staatsauffaf*

fung, feine S^^^ube am S^% ^^ Si)mbol, fclbft feine £iebe ßur leichten ITIu*

fik unb innere Hbtoeifung Beet^oens — es finb füblänbif^e 3üge me^r

als eines gebilbeten Deutfc^en jener 3eit. 6oet^e eröffnet jene (Epoche ber

„3talomanie", in ber es ben piaten unb IDaiblinger fc^öner f(i)ien, als Bett=

ler an ben Peterspforten 3U f(i)lafen als ba^eim in toei^en Betten unb Sc^il*

lers Ders i^ncn IDa^rI)eit roarb; bie alte Se^nfud)t ber (Bermanen, bas

E}efperien, bas eroige ITtailanb jenfeits ber Hlpen 3U erobern, ift in i^m rein gei=

ftig geroorben. So gehört ber grofee Deutfc^e 3U benen, bie nac^ einem frönen

DidjteriDort ,,bas f^eimtoe^ trieb oon Qaufe" ; unb beklagen mir, roas uns

bod) fo unenblic^ reife S^uc^t trug, fo muffen roir boc^ bebenken, ba^ eben

erft burc^ (Boet^e, Sd^iller unb oor allem bie Romantik auc^ in Deutfc^lanb

jene poetifc^e Htmofp^äre erfcf)affen rourbe, bie bie Hnakreontiker ober

Klopftock künftli^ fingieren mußten, bie aber, bei geringerer Dichte freili^,

ben füblichen £änbern nie oerloren ging.

Dom September 1786 bis Hpril 1788 toar ©oet^ bort, too^in bas Seffri'
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fud)tslic6 ntignons {einen n)il!)elm HTei|ter ge309en Ijatte. Die roid)tigften

Stationen finb ber er|te Hufent^alt in Rom oom 1. tloüember 1786 an, öer

in Siäilien unb ber 3rDeite in Rom Juni 1787 bis Hpril 1788. Hm
18. Juni 1788 mar er mieber in IDeimar. (Er Ifatk es oerfu^t, gan3 3um

Römer 3U merben, 3um beutfd^en Künjtler in Rom; oor biefem S^icfifal bes

ntaler ITTülIer iiat i^n bie beutfdje Hrt bod) betoa^rt. Hber unoerlierbar toar

i!)m, roas Jtalien i^m gegeben ^atte. (Es mar nid)t blo^ Segensreidjes.

(Ein unüberu)inblicf)es J)eimrDe^ nad) Jtalien liefe (5oetf)e nie mieber gan3 in

ber {}eimat ^eimifc^ toerben
;
3U)ijd)en bem großen Did)ter unb ber Qeerfd)ar

ber £efer trat eine (Entfrembung ern, bie nur mit unb bur^ $d)ilter Dorüber*

gef)enb überrounben mürbe; bie Ml\nt frifc^e Hrt bes (E^arakterifierens,

bie unmittelbar oor ber Reife noc^ „(Egmont" 3eigt, lie^rt ni(^t mieber. Hber

feine Kunft in il)rer eigenften S^^^ errei^te i^re E)ö^e. (Eine künftlerifc^

burd^gebilbete Itatur als (Brunblage menfd)li(^er (Erlebniffe oon tief perfön«

li^er (Eigenart ^ei allgemeiner ti)pif(^er Bebeutung — fo könnte man fie

umf(^reiben. (Bilt bas im Prin3ip menigftens aud) fc^on für bie IDeimarer

Seit— bie bo6) aber üorl)er kein großes IDerk 3ur Dollen (Entfaltung brad)te

— fo kommt bie ftarke Betonung ber S^vm als Heues ^in3U, ber Hntike

unb ber romanifd^en Kunftanfcf)auung entfprei^enb. JHufion ftreben nod^

„lOert^er" an, ber „Urmeifter", „(Elaoigo", ober „Stella", bas unfelbftän*

bigfte löerk (Boet^es, ein S(^aufpiel für £iebenbe mit tenben3iöfer Sc^lufe*

menbung (1775). IDas er je^t gibt, mill Kunftmerk fein unb als fold^es

gemürbigt merben. (5eänbert finb nunmehr bie Dorausfefeungen, ber Stil,

bie (E^arakter3ei(^nung — eine (Beftalt mie ben Dalentin l^ätte (Boeti^e nac^

Jtalien nii^t me^r erfd^affen können, eine foli^e mie bie Vfzlena nic^t oor^er.

Drei grofee Dramen umklammern bie Seit ber Jtcilienif^en Reife. Der

„(Egmont" (1775 begonnen, 1781 beinal)e, 5. September 1787 mirklic^

Dollenbet) ift nod) übermiegenb „ooritalienifd)" ; bod) aud| bies Drama teilt

mit „Jp^igenie" unb „Caffo" bie entf(^iebene Konsentration auf bie feelifd)e

(Entmi(klung einer Hauptfigur, bie S^ßube am £okalkolorit unb bie, menn

man fo fagen kann, ^öfifd)e £uft, bie ^ier freili^ nod^ üiel kräftiger mit

Dolksfsenen med^felt. — Das Drama ift bie „(Befd)id)te bes (Brafen Egmont"

;

burc^aus kein ^iftorifc^es Drama, trofe ber l^iftorifd^en Seid^nung oon 0rt

unb Umgebung, fonbern ein „fr}mbolifd)es" : bie tladiersä^lung bes £ebens

einer tt}pifc^en Perfönli^keit. Unb bo(^ ! melc^er Hbftanb oom „(Böfe" ! Bei

aller lodftern Sügung ber Ssenen je^t f^enge (Ein^it ber Qanblung. Bei
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aller BciDeglicf)keit öcr $prad)e überall eine öramati(d)e Sufpt^ung ftatt

5er genrebil5Iicf)en Breite. Hid)! bie unmittelbare Dergegentoärtigung rDirli=

lidjer Dorgänge iftbas 3iel, [onbern bie Deranf(f)aulid)ung eines in btmdfyi^

rakter bes J)elben unöermeiblid) begrünbeten $d)ickfals.

(Egmont ift ber ibeale 3üngling, roie IDert^er ber beutfd)e 3üngling von

1770 roar. IDas i(t an il)m nieberlänbifd) ? roas fed)3el)ntes 3al)rl)unbert ?

Srei^eitsltebenb, tapfer, oerliebt, leid)tfinnig, be3aubernb — ijt es nid)t fajt

ber berü^tigte „oollkommene f}elb" bes Romans? Unb bod) ni^t. (Ein

lei(^ter 3ug tDelt(d)mer3lid)er Hefignation ; ber XTacf)glan3 großer Siege ; unb

Dor allem : fein Der!)ältnis 3U ©ranien ; bas finb inbioibuelle 3üge. 0ranien

gan3 Überlegung, (Egmont gan3 Jnftinlit; eine „bämonif(^e" ITatur, ^in«

reigenb, aber aud} jid) felb|t ins Derberben reifeenb — gefpiegelt in aller

Rügen, ber klugen Regentin, bie il^n liebt; Hlbas, ber i^n fürd)tet; bes

Dolks, bas für il)n fd)tr)ärmt — fo (e^en roir (Egmont. Kein anberes Stix^

(5oet!)es ijt fo oon einer Perfon beljerrf d)t, bie „Hatürlid)e tEod)ter" mel*

leid)t ausgenommen ; unb bod) ift jebe TTebenfigur beutlid) unb feft ge3eid)net.

3n anbzxn punkten oerrät es fid) aber, ba^ ber „(Egmont", bas erfte

klaffi3iftifd)e Drama (Boet^es, eben ein neues HnfängerftüÄ ift. Die gro»

feen Rebe3tDei'kämpfe ber antiken unb fran3öfifd)en (Erabition finb erft in

f^P^igcnie" unb „Caffo" gan3 in bie (Entmidilung bes Dramas eingegan-

gen; l}ier, bnxä) bie profa nod) oortragsmöfeiger toirkenb, klingen bie an

\\6) ^öd|ft bebeutenben (5efpräd)e (Egmonts mit ©ranien unb befonbers mit

Hlba 3U felbftänbig ; aus (Il)arakterftubien roerben platonifd)e Dialoge. (Be=

rabe3U ftillos toirkt ber melobramatifd)e $d)lufe : als follte oerfäumte Poefic

na(^gel)olt roerben. Hud) bie böfe, Dielen anftögige Stelle, in ber (Eg=

mont fein Kläri^en bem legten S^eunbe Dermad)t, ift nur aus biefer ®pern*

fentimentalität 3U erklären, bie oon ben ftark fl)akefpearifierenben kräf=

tigen Dolksf3enen bes Hnfangs fo oerlefeenb abftic^t: „(Brüfee mein £ott«

d)en, Srßunb."

Diel reid^er Ijaben bie beiben anbern Dramen oon (5oetl)es l)öd)fter Seit

bie italifdie RTitgift erl^alten.

„3p l}igenie auf IE auris" ging burc^ oier (Beftalten ^inburd): 11. 5^*

bruar bis 28. Iltära 1779 bie erfte Hbfaffung in Profa — 5rül)ia!)r 1780

Umgu^ in freie ^amh^n — Hpril bis tlooember 1781 Rückführung in

Profa — September bis De3ember 1786 bie je^ge (5eftalt in fünffüßigen

Jamben. Unb nur einem (Boet^e konnte bas tDunber gelingen, fie mit jeber
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IDQnblung 3U l)ö^erer S^ön^eit 3U fteigern — was beim „S^^I^'S ^^^^

„IDil^clm ItTei(tcr", ja beim „(5ö^" ketnesioegs immer gelang !

IDenn „(Egmont" ganj Don öem Bilö einer perfon ausgebt, fo i|t öagc*

gen in ,,3pl^igenie" bas Urfprüngli^e unb Bel)errjd^en5e eine Stimmung:
öie öer Derbannung. Z^ ^£^1 empfanö jic^ (Doet^ in 5er eigenen ^eimat,

feit öie $e^nfud)t na6) öem Snbzn über ii^n Qerr geroorben roar ; bas Zanb

ber (Briec^en mit ber Seele fuc^enb l^ai er bics f)o^e £ieb ber Derbannung ge=

bid^tet. 3p^igenie ift bie Derliörperung biefer Se!}nfud^t : bie oerbannte Prie«

fterin. Derbannt ift 0reft, nid)t nur aus ber Qeimat, auc^ aus feinem eigenen

IDefen oerjagt, roeggepeitfc^t ; bie J)eimlie^r 3U fic^ felbft ift bie Rc^fe bes

StüÄes. Unb roie Jp^igenie 3üge oon S^au »on Stein erhielt, fo banfet ber

beruhigte, befänftigte Dichter i^r, bie i^n geseilt ^t. C^oas fogar fie^t

fe^nfüd^tig jurüÄ in eine 3eit, 5a er no(^ gan3 bei fi^ ba^eim toar, bie (BaU

tin, ben So^n neben fi^, Döllig eins mit feinem Dolfee.

Diefe Derbannung roirb au(^ f3cnif(^ illuftriert. ITIit benerftenDerfenroirb

ber l^eilige Qain angerufen, ber bie gan3ei)anbtung roie eine ifoIierenbeHTauer

umgibt : in i^m leben bie (5eftalten lüie eingefc^Ioffen, unb 3uglei(^ fpmboli*

fiert er il)re Hbtrennung oon 5em 3uf(^auerraum, 5ie (Entfernung 5es Kunft«

roerfes oon 5em Publikum. (Es toäre breift, roollten roir uns auf biefe Bül^ne

fe^en roie von unroillkürlic^ neben Rosmer unb Rebekka pia^ nehmen

!

Die ^anblung ift 5er 5er „ITTinna oon Barn^elm" unb alfo ber bes „p^i«

tolltet" oerroanbt : XDiebergeroinnung eines oerlorenen Ittenfi^en. Dur(^ iftr^

eble H)eibli(^lieit befiegt 3pl)igenie alle fjinberniffe — eine ^o^e Der^rr-

Ii(^ung ber S^<^^i über3eugenber als bie Sc^lußoerfe 5es 3U)eiten ,,5^iitt" •

Itid^t eine Der^errlic^ung 5er „lDal)rl)eit", bmä) 5ie fie C^aos be3rDingt, foll

man als E)auptton l)erausl)ören — fie ift nur ein ein3elner 3ug in 5er reinen

ntenfd^lii^lieit 5ieter priefterin.

Hber geroife ift biefe Humanität eine moberne, eine 5eutfci^e. Hntik ift 5ie

„3p^igenie" nur 5em 3iel nac^. Deutfd^ ift 5ie (Befinnung, fran3öfif^*lilafs

fi3iftif(^ 5ie (Eec^nili — 5ie fogar 5ie Hnbeutung eines £iebesoer^ältniffes

3rDif(^en Jp^io^nie unb pi)labes fi^ ni(^t oöllig oerfagt ! — ; un5 5ie Sprad^e

mit i^ren antikifieren5en (Epitl)etis — roie „el^rn" — ifl; antikifieren5, nic^t

antikif^.

Ä^nlid^es tDür5e too^l oon 5er „3p^i9ßnie in Delphi'' un5 5er ,,ttaufikaa"

gelten, roäre es ni(^t bei ber einen beim plan, bei ber anbern bei bem ^öc^ft

intereffanten unb lebensoollen Bruc^ftüÄ geblieben. (Eine oöllig neue Stufe



3pl)igemc — tEajfo 489

6er (EntiDt&Iung aber ßeigt ,,^af{o" — bie Überminbung Us klaffi3ifti(%rt

Porbilös vok na(^ bem „(5ö^" basjenigc bcs S^afeefpearc übcriDunben toar.

„Torquato tEat[o" If'dU bie brei (Einheiten ftrengjtens tnne — unb l^t boä\

mit bem felafftfc^en Drama S^^^^^^r^^s innerli^ nichts gemein. (Es i[t

f^Ieditroeg bas erfte „moberne" Crauerfpiel, in no^ ftrcngerem Sinn als

„IDert^ers £eiben" ber erfte „moberne" Roman ift.

Dies ein^eitli(^fte IDerk (5oet^e$ entftanb in langer Hrbeit. HTär3 1780 bis

1781 roaren bie beiben erften Rkte gef(^rieben, bann blieb es liegen. Z^
3talien na^m .(5oetl)e es toieber auf unb roanbelte bie r^ijt^mifd^ betoegte

Profa, bie es mit „(Egmont" unb ber frü^ren „Jp^igenie'' teilte, in bzn

BlankDers. Jm ITIärs unb Hpril 1787 entioarf er einen neuen plan; aber

erft im Jii^i 1789 toar bas langfam reifenbe IDerk oollenbet.

IDir fa^en btn bramatif^en Jortfc^ritt oon „®ö^" 3U „CloDigo", von

„(Elaoigo'' 3U ,,(Egmont", oon „(Egmont" 3U „Jpljigenie" in ber immer (tren*

geren CEinl^eitlic^keit. „(böl^ oon Berlid)ingen" i(t ein Seitgemälbe mit einem

f)aupt^elben
;
„dlaoigo" ein 3ntrigenbrama mit mehreren Hauptfiguren,

ftrenger in ber Qanblung, loÄerer in ber Derteilung ber Se^punfete
;
„(Eg=

mont" bereits bie .(5efd)i(^te einer perfönlid)keit, bod) mit lofer f}in3ufügung

oon (Benrebilbern
;

„3p^^9ßnie" fafet alle S^Quren unb alle f}anblung in

eine Stimmung 3u[ammen — aber erft „tEaffo" ift gan3 ftreng ber Hblauf

eines S^i(fefals aus feinen beutlid) ge3eid)neten Dorausfe^ungen. (Ein „fünf»

tcr Rkt" toenn man toill, toie bie (Eragöbien 3bfens ; eine Kataftrop^e, bie

aus bem IDefen einer S'^Q^^ fo^O^/ fobalb ber Suftanb ba3U reif ift. Kein

IDort in biefem bod) mit IDorten nid)t fparenben Drama, bas nid^t auf tEaf*

fos S(^idifal Be3ug l}ätte; keine Situation, bie bie (EntioiÄlung biefes S(^i(k»

fals nic^t oerbeutlic^te ; unb bod) nirgenbs aud) nur entfernt bie ftörenb kluge

Red)enkunft ber „(Emilia 6alotti". (Ein Drama ooll ftrengfter 5ol9cn<^tig»

keit, unb bo^ gan3 gefättigt oon Stimmung, £t)rik, (Erlebnis. Ru6) (5oetl)e

ift ein glei^ oollenbetes IDerk nid)t roieber geglückt ; am elften roärc oiel=

leid)t eins 3U oergleid)en, bas einfttoeilen unter ber „allgemeinen (Bering^

fd)ä^ung" nod) ebenfo leibet, toie burd) (Benerationen ber „daffo" : bie roun*

berfd)öne „panbora".

IDie in ber „3p^igenie'' ber !)eilige fjain, roirb ^ier ber Park oon Belri»

guarbo fofort oor Rüge unb Sinn bes 3uf(^auers gerufen ; toie benn für ben

reifen (5oetl)e ber E)intergrunb immer einen 03efentli(^en tEeil ber (Ejpofition

bilbet — man benke nur an bie bes stoeiten tEe;ls bcs „Sauflf' ! (Es ift ein
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Park, eine £an5[(^aft roie öer „3taliener" ©oet^e fie begehrt; kein l^eU

liger i)ain einer (5ott!)eit, Jonbern ber künftlid)e (Barten eines Surften ; ein

re(^tes $tü(k Renaiffancelanbf^aft, ein S^ft ber Hatur, mit ber Quibigung

für berühmte Did)ter, mit Rul)ebänken unb bieten Baumgruppen ausge^-

(d)mü(kt — ein Stück italienif^er Kun(tlanbf(^aft, mie ITtignon es erje^nt

!

Diefer fjintergrunö aber ift keine bloße Kuliffe, kein ^iftorifc^es £okal3ei(^en

;

er gehört 3ur Qanblung, er ift ein Stück ITTotioierung. Hlles ge^t aus biefem

Boben nottoenbig ^eroor ; alle perfonen finb burd) i^n (roie (5er^art Qaupt=

mann fagen roürbe) 3U einem „Komplej" 3ufammengefd)loffen, ti)ä!)renb bo^

bie Begegnung Jpl^igeniens mit 0reft ein ungeheurer 3ufall bleibt.

Die Stimmung ift bie eines Renaiffancel^ofes. (Bemife ift er oiel u)eicf)er

gefaßt als ztvoa in d. 5- ITteijers „Hngela Borgia" ; aber (Befa^r fiel)! man
aud^ hinter biefen l)öfifd) er3ogenen (Beftalten ^eroorblinken, unb tEaffosKla*

gen über feine Der^aftung, roenn and) nur fubjektiö bere^tigt, laffen an

Sc^ubarts S^ickfal einen Hugenblick lang benken. Die (Befal)r, (Benoffe ber

.(Bötter, aud) nur ber irbifcf)en, 3U fein roirb bur^ bas ftrenge 3eremoniell

bes formfro^en i)ofes nur gefteigert. £ebensluft in jcber (Beftalt liegt in ber

£uft ! 5^^ßii^^ ö" fc^öner Hatur, an poefie, an Xtlaä^t unb (Bunftbe3eigung,

an Jntrige unb Kampf. Dies eine „Zxaqöbk ber (Empfinblii^keit", roie

5ran3 Dingelftebt meinte ? (Es ift bie tEragöbie ber beftänbig gefpannten Si«

tuation, in ber Hntonio roie Caffo, bie Prin3effin roie bie (Bräfin täglich unb

ftünblic^ um bie (Bunft bes allmäd)tigen 6ebieters ringen muffen.

Hlfonfo ift ebel, unb er ift oiel me^r als bie Huffü^rungen unferer tC^eater

3ugefte^en eine J)auptfigur bes Dramas. 3n il)m treffen alle denben3en 3U*

fammen : bie Kunftliebe, bie Politik, bie £ebensfreube. IDas bei jeber anbern

(Beftalt in einiger Übertreibung erfd)eint, ift bei i^m ^armonif^, freilid) auä)

in einiger Bläffe geeint. (Er ift nid\t bloß 3U)ifd)en (Eaffo unb Hntonio ber na=

türlid)e Dermittler, fonbern aucf) 3rDifcf)eTi ber prinseffin, bie gan3 Selbft=

Derleugnung, unb £eonore Sanoitale, bie gan3 (Egoismus ift, menn au^ in

liebensiDürbiger Sorm. Hll biefe (Beftalten finb XTaturprobukte biefes Bo^

bens, btn ber park fr}mbolifiert. 3um erftenmal tritt bei (Boet^e auf, roas mx
bann (unter feinem IDiberfprucf) !) bei Sd^iller l)errfcf)en fe^n : bie irTotiöie«

rung aus bem (ban^zn anftelle ber tTtotioierung oon ITtoment 3U ITToment.

Dor allem aber finb bie beiben HTänner, beren unlöslichen Antagonismus

ber Dichter felbft ^erDorl)ebt, biefem Boben entma^fen, biefem Boben ber

politifc^en tEätigkeit unb bes nTä3enatentums. Caffo ift ber Didjter, vok
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1

(5oet[)c es nod) in 5er ll)ertl)er3eit wav ; (Boet!^e aber ^at öies Stabium über«

tDunöen unb faft 3U jeljr betrad)tet er ben „gefteigerten IDert^er" Caffo je^t

mit Hntonios Hugen. Hntonio i|t kein Böferoic^t ; er i[t ber Realift unb (roie

$d)iller biefen fd)ilbert) ein roenig p!)ili[ter : „(Es bleibt oon bcm Realiften

nid)ts übrig, als in HücJi[id|t auf bas tE!)eoretifc^e ein nü^terner Bcobad)=

tungsgeift unb eine fefte Hnl)änglid)keit an bas glei(^förmige 3eugnis ber

$inne, in Rücfiji^t auf bas praktifd)e eine refignierte Untertoerfung unter

bie ITotroenbigkeit ber tlatur." (Ea|{o ijt ber 3ößcili(t, unb ein Stücfidjen

P!)anta[t: „im tEf)eoretijd)en ein unruhiger Spekulationsgeijt, ber auf bas

Unbebingte in allen (Erkenntniffen bringt, im Praktifd)en ein moralifd)er

Rigorift, ber auf bem Unbebingten in rOillens^anblungen befte^t".

tEaffo, könnte man au^ feigen, ift ber Romantiker, bem bie Berauf^ung

im „^o^en ITtoment" Bebürfnis ift, ein geiftiger Hlkol)oliker, bem bie IDelt

trübe ift o^ne btn Raufd) ber £iebe ober bes f)affes, überfdiroengli^er

Eröffnung ober ^offnungslofer Dersroeiflung. (Ein Dichter, in bem bie e(f)t

romantif^e — unb moberne Jagb na^ bem (Erlebnis 3ur Umbic^tung ber

IDirkli(i)keit fü^rt. 6rillpar3ers moberne Did)ternatur l)at nid)t 3ufällig ben

„tEoffo" 3um Prototr}p all feiner klaffi3iftifd)en Dramen gemad)t . .

.

(5an3 frei ift I)ier aud) 5er Stil aus ben Bebingungen bes Dramas felbft er*

rDad)fen. Die großen (5efpräd)e liegen in ber Itatur Za\\os unb öer Prin»

3effin, liegen in ber Htmofpl)äre bts RTufenl^ofs begrünbet. Die pracijtoollen

$enten3en finb, mas redjte bramatifd)e $enten3en immer finb, Brücken oon

ber Bü^ne 3um Publikum, ITTomente ber Übereinftimmung, bes Überein»

klangs oon Did)ter unb f)örer ; aber fie finb 3uglei(^ eine notcoenbige Hus«

bru(kstDeife für biefe HTenfcfien ... Unb fo brid)t tEaffo 3ufammen mit einer

fc^önen poetifd)en lOenöung auf btn tippen, roie bie ITTarquis bes Hncien

Regime mit einem Bonmot ftarben . .

.

Hber (5oetl)e toar roeber Caffo nod) Hntonio, unb IDeimar, tro^ ber frönen

IDenbungen, bie bal)in3ielen, toar nid)t S^n^i^^J- 3" ber ^eimat füllte er

überall 5en Hbftanb : bort roar alles geblieben, er toar ein anberer geiDorben.

Der Brud) mit 5rciu oon Stein roar fo unoermeiölii^ loie ber mit einem Pu*

blikum, bas Sd)illers „Räuber" unb J}einfes „Hrbing^ello" bejubelte. Die

(Er3ie^erin 3ur HTäfeigkeit erfd)ien nun felbft nüd)tern; (E^riftine Dulpius,

bas öerbe IÜäbd)en aus bem Dolk, na^m er als „Itatur" in fein fjaus ; roic

konnte Srau oon Stein bas ertragen, bas Der3ei^en?

Itod) oerfud)t er, fic^ 3talien Dor3utäufd)en : bie „Römif^cn (Elegien"
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(1790) öiij^ten (E^riftianc in eine römifc^e Jouftina um unb fud^en 5ie 5rei=

^eit römifc^er (Erotife auf öeutfdien Boöen 3U oerpflansen ; aber ni(^t einmal

J^cröer üermoi^te bas Mafjif(^e Kunfttoerfe als joli^es aufsune^men. — Der

pian einer neuen italienif^en Reife führte nur Bis 3U bem (5oet^ nie ji)m=

pat^ifc^en Dene(>ig unb jeitigte nur 6ie oerbriefelit^en, Deneibig unb Deutf^

lanb glei(^ toenig j^onenben ,,Denctianifc^en (Epigramme" (1790). Dann

^rte bie Derftimmung fogar auf, probuktio 3U fein. 5ür Ja^re 30g fi(^

'äioetlit von bem publifium, ja von ber Dichtung na^e3U gan3 3urüÄ. Sie

iDaren i^m ni^t üerloren, au(^ nic^t bem Dichter : biefe 3ci^^ öcr Husbil*

bung bes So^^f^^^^s fammelten für bzn 3meiten 2!eil bes „SoM\i". Hber im

gan3en toaren es boäf 3a^re einer getoiffen geiftigen Suspenfion; 3<i^^^,

möchte man fagen, in benen er auf Schiller toartete.

(5ebic^tet l^at er auc^ in biefen Jahren; ettoa bie politifd^en tEenben3ftütfee

„Der ffirofefeoptita" (1791) unb „Der Bürgergeneral" (1793) — StMz,

auf bie man HIejanber ITTei)ers toi^ges IDort anmenben mö^te : fie genie«

gen bie unoerbiente (E^re, oon (Boet^ gebi(^tet 3U fein. Diel toii^tiger ift

bie toiffenf^aftli^e Otigfeeit biefer 3a^re: bie Selbftersie^ung bes (5e*

Iel)rten, ber felbft auf bem 5^^^3W9 1^ ^^^ Champagne mit fic^ pfi}d)ologifc^e

(Experimente aufteilt : u)ie ber Kanonenbonner auf i^n toirfet ; bie Dertiefung

in bie
f^affenben Künfte ber tlatur : loie fie malt — S^^benle^re — ; roie

|ie formt — (Beologie, ©fteologie — ; toie fie entroirft — ttaturp^ilofopl^ie.

— IOiffenf(j^aftli^en Qifyixdkizx Ijat gerüiffermafeen anä) bie fjauptbic^tutig

Wefer 3eit: „Reineke S^c^s" (1793), bie Umfefeung oon (Bottfd^ebs nid^t

l^le^ter Husgabe in Ejejameter — eine objektiDe tEt)penle^re ber tEiere —
ober ber ITtenf^en.

(Enblic^ toar „ausgefüllt ber Kreis ber Seit". IDie Uorbs unb $übbeutf(^«

lanb einmal 3ueinanber kommen mußten nac^ langer Befe^bung unb (Ent«

frembung, fo mußten (Boet^e unb Stiller fi(^ finben. Hber es toar ein

f^toeres IDerk, roas bas S^iÄfal unferer £iteratur, unferes Dolks ba ju

pollbringen ^atte

!

tOir fyiben bie ein3clnen Stabien biefes tDeges ^ier nid^t 3U f^ilbern. Die

Qauptfa^e ift bies, ba^ kein frember Rat ober 3roang bie beiben (Broten 3U*

fammenfü^rte, fonbern 3unäd^ft eine konoergente (Entwicklung beibcr, unb

bann, oon i^r mitbebingt, Schillers mächtiger Hnfturm. Sie näherten fic^

beibe, jeber oon feinem Stanbpunkt aus, jener IDelt« unb Kunftanf(^auung,

bie toir bie ber (Doetl^esSc^illersKultur nennen.
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Den Utittelpunfet öicfer Hnfc^auung, oon 5cr bic neuere Kulturentroicfe«

lung nic^t nur Deutfd|Ianös, fonbern ber mobernen Kulturtoelt mttbeftimmt

tDorben \\t, bilbet ein er(t Don Schiller klar formulierter Begriff: ber ber

öjt^etifd^en (Eraie^ung. (Er enthält eine ganße Hci^e oon Beftanbteilen,

auf beren ^i(tori((^e unb pl^ilofop^if (f)e (Brunblage roir nidjt einge^n ; roir

erinnern nur an Kamen roie S^aftesburt), IDinÄelmann, ^jerber unb an

3been toie bie bes ootifeommenen ntenf(f)en, ber übernationalen Derfd)mel=

jung naitonaler Cugenben, ber J)umanität. — Dorausgefe^t toirb 3unäd)ft

bie Hnerkennung eines allgemein menfd)li(^en 3beals, bas annä^ernb ober

tatfäcblid) oon bzn (Bried^en errei^t |ei. Sroeitens : ba^ eben bies Jbeal für

bie ©egenroart u)ünfc^ensrDert unb crreid)bar fei. Drittens : 3U erreichen fei

es auf bem tDege ber (Ersie^ung b. ^. ber beioufeten fi)ftematif(^en Hneig^

nung. Diertens: biefe (Er3iel^ung felbft fei unmittelbar auf bas äftl^etif^e

3beal eines freien ITlenfdjen, einer „fc^önen Seele" 3U rid)ten ; nur an biefem

ntaß fei jeber 5ortfc^rittt 3U meffen. IDomit bcnn oon felbft bas le^te po=

ftulat gegeben fdjeint, bog ber Künftler als ber roa^re unb beoorred)tete (Er*

3ie^er bes Dolks an3ufel}en ift.

Rn jebem biefer fünf punkte kann unb mufe löiberfpruc^ einfc^en. Hm
ftärkften bei bem erften: roir fte^en löieber bem inbioibualiftifc^en unb natio*

nalen Stanöpunkt bes Sturmes unb Dranges nöl)er, ber bie (Ejiften3 eines

allgemein gültigen Dorbilbs leugnet unb beftreitet. Hud) benken roir 3U ^ifto»

rifd?, um ein 3beal frül)erer Seiten, möd)ten roir es felbft fel)nfüd)tig als ein

l)ö(^fte$ anerkennen, ber (Begenroart 3U3umuten. Der Begriff ber (Er3ie^ung

ift in roeitem Umfang bem eines entfdjiebenen Zutrauens 3U ber Kraft innerer

Hnlagen getDid)en ; bod) f d)eint ber (Bipfei ber Hntipäbagogik, bie eine 3eit=

lang fid) oöllig fturm= unb brangmägig gebärbete, bereits roieber über*

tüunben. Die beftänbige unmittelbar äft^etifd) gerichtete (Er3ie^ung izbzn^

falls iDirb nur in engften Kreifen — bie roir zhtn als bie bes „Äft^eten"

mit ntigbilligung 3U be3ei(^nen pflegen — aufred)t gel}alten; allgemeiner

^errf(f|t bie Hnf^auung, ba^ aus einer gefunben Pflege aller Kräfte, felbft

Don oornl)erein keineswegs äftl^etifd) anmutenber, ber befte Pflan3boben er*

u)äd)ft. Unb neben bem Künftler geben loir besl)alb bem „militärif^entCurn-

leerer" — roie (Buftao S^^^tag etroas 3U fpartanif(^ unfere 0ffi3iere nannte

— bem Kaufmann, allmäl)li(^ ein gan3 klein roenig auc^ bem Politiker,

unb allgemein bem „teurer", bem Dermittler fd)on feft geformter Kenntniffe,

breiten Raum in ber (Er3iel)ung bes Dolkes.
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So konnte IDiberfpruc^ nid)t ausbleiben; fcf)on bei öer Romantik roer*

6en toir i!)n fruchtbar finben. Hber jeber ^unkt bes gemeinfamen (Erebo

enthielt bebeutjame 5ortf(i)ritte gegen bas, roas auc^ (Boet^e unb Sdiillcr

jelbft früher bekannt ober bod) }tiIlfcE)rDeigenb übernommen !)atten. ITlit bem

{)ellenifc^en 3beal roar ein Si)mbol aufgeftellt oon gan3 anberer £eu(f)tkraft

als menn E)in3 unb Kun3 fid^ „3U t^rem llTajimum ausbilben" follten; toie

benn f)einric^ oon KIei(t fogar einem Peftalo33i, einem 5i<^te fpöttif^ ßurief

:

Sc^et, i^r träfts mit euerer Kunjt, unb cr3Ögt uns bie 3ugenb

nun 3U ITtännern, tüte i^r: lieben S^^iiTibe, roas tnär's?

€s roar ferner oon lOett, ba^ bie (Erreichung bzs 3beals m6)t mit ben Huf=

klärern in eine toenn aud) nal)e Zukunft, fonbern in bie ©egenroart jelbft

Derlegt tourbe ; toogegen ber (Bebanke ber fr}ftematif^enDolkser3icl)ung [elbft

allerbings oon ben Hufklärern unmittelbar übernommen roar, 3um Ceil bis

in (Ein3el^eiten hinein; o!)ne Bajeboros pi)ilantl)ropin roäre bie äufeerfte Hn=

toenbung biefer Jbee, (Boetl)es „päbagogifdje proDin3" in ben „tDanberial)=

ren", unbenkbar, fo ^eftig jie fid) aud) gerabe gegen bie (Er3ie^ungsmett)0=

ben ber Hufklärer richtet. Denn biefe litten an ber einfeitigen Überflutung

ber intellektuellen Husbilbung ; roar bod) erft E)erber ber Huffaffung fieg=

rei(^ entgegengetreten, bie bie (En3i}klopäbiften mit donborcet, bem eigent=

lid)en (Erfinber bts Sc^lagmorts, oerbreiteten : aller 5ortfd)ritt ber HTenfd)=

f)eit bejte^e im 5oi^t((^ritt ber (Erkenntnis. Unb bem trodienen $(^ulmeifter

gegenüber mußte freilid) ber begeifterte Künftler ft)mpatl)i(d) fein

!

IDenn biefe neue (5efamtanfd)auung aber oon ber gansen Kulturenttoidi^

lung nidii nur Deutfd)lanbs löngft oorbereitet roar, fo bleibt bod^ 3U er*

klären, loie (Boet^e unb $d)iller in i^r 3ufammentreffen mußten. Denn fie

kamen tatfö(^lid) oon fo oerfd)iebenen Seiten, ba^ fie 3uerft feinblic^ aufein«

anberprallen mußten; tote [a a\x6) gefd)a^. Der Unterf^ieb ber p^ilofo*

pl)if(^en (Brunbanfd)auungen fd)eint mir aud) f)ier fekunbär. Soroeit (Boet^c

Spino3ift roar, roar er es aus bem (Blauben, man könnte fagen aus ber €mp*

finbung einer alloerbreiteten Sd)öpferkraft, bie aus jebem J)alm unb Kno*

d)en i^m entgegenkam loie er jeber IDolke unb jebem Stein fie entgegen«

brachte : eine perfönlid)keit, für bie ttatur unb (Bott 3ufammenfielen. Sotoeit

Sd)iller Kantianer toar — roas er }a in oiel ^öl)erem Hlaße roar, als (Boetl^e

fid) nad) Spino3a nennen konnte, bod) aber au^ er mäit in abfoluter 0rt^o«

bojie — toar er es aus bem Q)irkungsbebürfnis überfd^üffiger Kraft, aus ber

inneren ITötigung 3U einem kategorifd)en 3mpßi^<itio ; id) erinnere nochmals
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an feine eigene (El^arakterijtik bes 3beali|ten mit feinem unrul)igen Speku«

lationsgeift unb feinem moraUfd)en Rigorismus.

©oet^e ift eine „ego3entrif^e" Hatur, an beffen Husbilbung ber Pietismus

feinen guten Hnteil t)at : bie Sorge für bie eigene Seele, bie ^öd)ftentrDick=

lung ber eigenen Perfönlid)keit ift beftimmenb für feine gan3e (Ejiften3. S^il=

Ter ift auf IDirkung nacf) äugen geftellt, gan3 unb gar ein Scfjüler ber bilben-

btn Hufklärer. Schiller betont bie (Er3iet)ung bes Dolkes unb fül)lt fid) oon

Dorn^erein 3U xljx berufen : „(Bö^" ift ein (geu)i6 tenben3iöfes) Bekenntnis,

aber „bie Räuber" finb ein gan3 eigentlid)es tEenben3ftück. Dies ift es, ruas

S(f}iller 6oetI)e bringt : bem Derftimmten, ber fi(^ gan3 auf fid) 3urückge30=

gen !^tte, I)ilft er 3U ber freubigen (Erkenntnis, roieoiel er für bie Ration

3U roirken Ifdbt. ©oetl)e aber roirb Sd)iller fdion Dörfer ein Dor()ilb rul^iger

Selbfter3ie!)ung unb gebulbiger Dorbereitung. Der Künftler ©oetl^e, ber

Bilbner Sd)iIIer — roir roerben btn HusbruÄ nod) 3U erklären Ijahen —
finben gemeinfamen Hoben. Der Di(f)ter bes „Caffo" !)atte bem Realiften

unb bem Jbealijten (ol)ne fid) übrigens felbft einem oon i^nen gleid)3uttenen)

eine gegenfeitige Bebingtl}eit 3ugeftanben; ber Dieter bes „Don Carlos"

I^atte bzn RTarquis pofa untergel)en laffen. RTel)r nod] : es ©erlangte (Boetl^e

nad) erneuter probuktioität in jebem Sinne, Sd)iller nad) erneuter rein bic^»

terifd)er probuktiüität. Sie fül)lten, ba^ fie fid) brausten.

Den legten Sd)ritt tut S^illers grogartiger Brief üom 23. Huguft 1794.

(5oetl)e bankt erfreut, ja beglückt unb ^ebt l^eroor, roie er fo lange „o^ne

fonberlid)e Hufmunterung" auf feinem IDege fortgegangen fei. Run ift fic

ba, bie Hufmunterung im l)öd)ften Sinne. Der Bunb mar gefd)loffen ; keine

,,(El)e" toie 3rDifd)en 5riebrid) Sd)legel unb Sd)leiermad)er, fonbern eine fefte

Bunbesgenoffenfd)aft 3rDeier RTänner, bie fid) il)rer (Ein3igkeit unb i^rcr Un»

entbel)rlid)keit oon nun an freubig betougt roaren.

Sd)illers Brief, ber „mit freunbfd)aftlid)er J)anb bie Summe oon (Boet^es

(Ejiften3 3iel)t", ift kein objektioes pfi)c^ologifd)es Porträt. Sonbern Sd)iller

ge^t 3rDar mit oollem Berougtfein aus üon ber eigenen Derfd)ieben^eit, \)eht

bann aber bie Punkte l)ert)or, in benen (Bemeinfd)aft ^errfd)te : ben ber inne=

ren Rotmenbigkeit ; bes klaffifd^en 3beals, „(Briec^enlanb ober töenigftens

3talien" ; bes großen Stils ; ber betougten Hrbeit. Huc^ (Boet^e, fül)rt er

aus, ift kein einfa^ „naioer" Künftler; ober fo toeit er es ift, ift er es burd)

eigene Kraft geroorben : Kunft Ijat \x6) in Ratur oerroanbelt, ber alte £ieb=

lingsfa^ teffings unb Sd)illers, auf bem auc^ feine Huffaffung ber äft^e»
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tilgen CErsie^ung (als einer Befreiung urfprünglid)er ^riebjeligkeit) beruhte.

— Diefe Husfü^rungen öeuten bie ITTögIi(i)keit einer gemeinfamen tCätigkeit

an; un6 eine Hrbcitsgemeinfd|aft oiel mel)r als eine (&efü^lsgemeinfdHift

ift öer unoergteid)Iid)e Bunb geroefen. (Es gibt Punkte genug, bie i^r brief*

lieber Derke^r forglic^ oermeibet ; aber überall fu(^en fie bie „(Bebanken^ar*

monie" ^erßuftellen. Dor allem finb fie in einem einig, bas benn auc^ bie

Seele i^rer gemeinf^aftlid^en tEätigkeit toirb: in bem Kampf gegen bcn

Dilettantismus. Dilettantismus ift ITtangel an Selbftersie^ung, litera*

rifcf)er Dilettantismus ITtangel an künftlerifd)er Selbfterßie^ung. (Bbet^ unb

$d)iller, bie fo Ieibenfd)aftlic^ an fi^ unb anbern gearbeitet Ratten ; bcnen fo

beutlid) ein künftlerifdjes 3beal vor Hugen ftanb ; bie unter bem kur3|i(^tigen

Dorliebne^men bes Publikums fo fdiroer gelitten i^atten, fa^en hzxbt ^ier

ben großen S^^^^ ^^^ JJöljerbilbung, ben eroigen IDiberfac^er aller großen

Poefie.

Deshalb ift in i^rem Briefroec^fel, toie o^ne Sroeifel auc^ in i^rem (S^-

fpräc^, foüiel oon te(^nif(^en 5i^ögen bie Hebe, von unterf^eibenben ITterk*

malen epifd^er unb bramatifc^er Dichtung, rooburc^ Ceffings Sonberung ber

Künfte in ber Sonberung ber Gattungen fortgeführt toirb. Praktifd)', probuk=

tiO'kritifd) mie £effings IDirken ift aud) i^re gemeinfame öffentlidE)e (Eötig*

keit, in ben Seitfc^riften „J)oren", „Propyläen", in St^illerstlTufenalmanad).

Unb roie bei £effing roarb au(^ bei i^nen bie Kritik probuktio aud) für bzn

Kritiker felbft.

Sie roufeten, roas fie fi(^ 3U banken f)atten. 3nnerli(f) Ijat (Boet^es weiche*

res !}er3 für btn 5rcunb rool^l nod) mel)r Zuneigung, Schillers feurigerer

Kopf für (5oetl)e getoig mel)r Berounberung empfunben. Das toar bas

(Bröfete : je me^r fie roud)fen, befto me^r rouc^fen fie [id) 3U. Unb boä), (Boetbe

^attc bas i}öc^fte fd)on erreicht, Schiller l^atte es noc^ 3U erreichen. (Ein roenig

Refignation lag für (5oetl)e bocE) aud^ in ber tE^rongemeinf(^aft . .

.

Diefem gemeinfd)aftli(^en IDirken gehören neben ben Hb^anblungen 3ur

Srage bes Dilettantismus brei große IDerke an : i^r BriefiDed)fel— bie BEcnien

— bie Ballaben. Dorbereitung, Kampf, (Erfüllung
; gemeinf(^aftli(^e tCätig=

keit im engften Sinne — in ^Arbeitsteilung — im IDettberoerb. Hlles bies

aber vereint nod) einmal il)r IDirken für bie IDeimarer Bü^ne in fid^.

Der BriefrDed)fel ift ein grogartiges äft^etif^es (Experiment. Keines^

roegs ift er bloß (Bebankenaustaufc^ — nod) roeniger bloß ©efü^lsaustaufd)

!

(Er ift, faft Dom erften Hnfang an, ein genialer Derfuc^, bie (Brunbbebingun=
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gen in öcr neuen Iiterarifrf|en Kultur 3U oercinbaren. So ungefähr müf(en roir

uns öie Bcfpre^ungen öenfeen, 6ie 3U ben großen religtöfen(Blaubensbekennt-

niffen führten. Jeber (Einselfall roirb unter öem großen (Beji^tspunfet be^

txadiM. (Ein großes (Befprä^ toanbert bie Korrefponbens 00m Perfönlit^en

3um Hllgemeinen, mn ber £el)re 3ur Hnekbote; UTitteilungen aus ber eige»

nen Hrbeit roedifeln mit enbgültigen Sormeln. 3mmer aber i[t alles Perfön»

lii^e — [olcf|er Perfönlid)feeiten ! — bem (Brofeen Hllgemeinen untergeorbnct.

Die 3tenien com 3cil)r 1796 (inb toieberum ein großartiger Derfuc^ : (Epi«

gramme follen in großer Hn3al)l gefdjliffen werben, bie künftlerifcf)e Bebeu»

tung mit kritifd^er löirkung 3U oereinigen. Der 6ebanfee bes literarif(^en

Strafgerichts ging oon Sd)iller aus, unb toir fe^en, roie (Boetf)e immer me^r

bafür in S^uer gerät. — Solche firitifdjen Hbred)nungen in gebunbener 5orm

|inb an fic^ tr)pi(d)e (Erf(f)einungen ; bas le^te berüljmte Beifpiel l^attt ber

im Deutfd)lanb ber (Bleim unb Sad^ariae fo oere^rte Hlejanber Pope mit

feiner „Dunciab" (1742) gegeben, bie ami) ben Spottnamen bes „großen

Duns" für bie (Begner (Bott|cE)ebs bereit|tellte. (Es fel)lte biefen bittern Straf«

paraben fetten an löi^, roenn er aud) nod) oft im Perfönlid)en l)ängen blieb,

faft immer an einer mel^r ats gan3 äußerlidjen poetifd^en Kunft. J}od^ fielen

bie 3£enien über all foli^en (Epigrammrei^en ber Pope, Smift, Bijron, ber

fran3öfifd)en unb ber beutfd)en £iterarfatiren. (Es ift ibtn jeher öon uns

f^on me^rfad) betonte Unterfc^ieb bes beutfd)en ©eiftes 00m fransöfifc^en

(Efprit, 00m englif^en IDi^: bas Qer3 ift babei unb bie große pofitioe Hn*

fd^auung. (Beroiß ^t aud) namentli^ Sd)illers Sinngebi^t fic^ ni(^t gan3

feiten ins perfönlid)e oerloren, befonbers too feine eigene perfönlid|e Hbnei»

gung mitfpra(^: bei Iticolai, bei 5^- Sd^legel, am fd|limmften bei So^^f^^i^;

unb Ungered)tigkeit f^atte mand)er Betroffene 3U beklagen. Hber toie glüdi«

lid^ oerroenben oiele Diftidjen ^ejameter unb Pentameter 3um Hufroiegen

Don £ob unb (Label ! (Eine gan3 neue Kunft liegt oielfac^ in bzn Überf^rif-

ten, beren keineswegs immer nur refümierenbes Der^ältnis 3um Jn^alt

niefef(^e in feinen Hpl)orismen neu fd^uf. S^akefpeare roirb in einem groß»

artigen Sd)attenriß geseigt

:

Sd)auerlid) jtanb öas Ungetüm öa. ©ejpannt toar öer Bogen,

Unb öer pfeil auf ber Senn' traf no(i| be|tän6tg öas E)er3.

£efen roir ba3U nun aber nod) auf bem Sd^ilb „Pure ITTanier", fo fel^n

alle, bie Stiebrid) Spiegels I)od)mütiges Urteil über bie manieriftifd)e€ragik

bes großen Briten kennen, ben kleinen Htäkler neben bem riefigen Sdiöp--

inci)er, £iterati;r* 32
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fcr. — Unb wk von £i^tenberg 3U Hp^rismcnketten auf(teigen fallen, fo

runbcn yi6), toieber cor allem bei $(^iller, ganße Ringe öer (Epigramme 3U

öramatif^en lltaffenfsenen, roie vox allem bie berül)mte „3eremiabe aus

bcm Rei(^san3eiger". Der tEierlireis, bie beutfd)en S^üffe, bebeutenbe p^ilo*

foppen bilben gefc^lojfene Kreife, roas bie Hnf^aulid)feeit bes einseinen 3£e*

nions er^ö^t. Hber faft burc^roeg befifeen fie biefe fc^on an ]iät, unb bie

nireff[i(^er]^eit ba3U. XOas vox allem bie äftf)etifrf)e Bebeutung eines (Epi»

gramms ausmalet: bie Spannroeite 3tDijd)en „^rroartung" unb „(Erfüllung"

unb bie (Elegan3 il)rer Überbrüdiung, bas läßt fi^ in beutf^er Sprai^c an

$d)illers (Epigrammen Dielleid)t am beften ftubieren.

Unb roieberum : bie QauptfacEje bleibt bas (Banse. 3n ben BEenien toirb ber

Brieftüec^fel glei^fam in ttlujik gefegt. (Eine poeti|(^e (Befamtbarftellung bes

Stanbes ber beutfc^en £iteratur in knappen (El)arakteri|tiken unb knapperen

£el)rfäfeen, mit immer frif(^er £uft unb Kunft burc^gefül^rt — |o räi^te \i^

bas Brüberpaar ber großen Dieter an ben Dilettanten

!

Die Ballaben {teilen no^ (tärker als bie BCenien unter bcm Seiten Sä)\U

lers. 5ür i^n roar biefe Jorm oon üorn^erein ni^t nur an fic^, fonbern auc^

im (Bang biefes Kampfes geboten. Die Ballabe Bürgers, bie ftimmungsoolle

(Ersäl^lung mit le^rl^after Pointe oereinigt, ent[pra(i^i {einer eigenen Hrt unb

ließ fi(^ 3um ^inroeis auf große IDa^r^eiten oertoenben. Si^illers Ballabe

ift eine als S^bel Derroanbte ^i[torij(^e Hnekbote, unb fie toürben nic^t fe^r

piel 3U bebeuten ^ben, loenn fie ni(^t Dichtungen bes Dramatikers roären.

Die bramatifc^e Steigerung, ber mächtige Hufbau ber „Bürgfd^aft" ober bes

„€au(^ers" mai^en fie iritereffant; tDä^renb ben überlangen „Kampf mit

öem Drachen" mit feiner allsu beutli(^en HToral anä) bk präd^tige $(^ilbe«

rung bzs Kampfes nic^t retten kann.

(Boet^es Ballaben ber frü^^ren Seit loaren reine Stimmungsballaben : ber

„König in tE^ule", ber „(Erlkönig" finb oon aller Ittoral fo entfernt toie

pon einer ^iftorif^en (Brunblage. Dagegen können bie aus bem „Ballaben^

ja^r" (1797) bie (Einroirkung Schillers nic^t oerleugnen. „Der$(^a^gräber"

läuft gerabesu auf moralifierenbe Derfe aus; „ber Zauberlehrling", „bie

Braut Don (Eorint^", „ber (Bptt unb bie Bajabere" enthalten jebes minbeftens

eine ausgefproc^ene ^enbens. Sonft aber roirb ber Hbftanb ber beiben Di^«

ternaturen gerabe ^ier beutlic^. Statt ber l^iftorif(^en Überlieferungen roä^lt

JBbetl)e mtjt^ologifc^e, märcfjenl^afte, bie fc^on an fid) ein ITTe^r Don lijrifc^er

Stimmung mit fic^ bringen. Dramatifc^ beroegt finb au(^ feine Ballaben;
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aber mit oiel ftärfecrem fjerausarbeiten Us Bü^nenbilbes öurd^ bk Bilb» unb

£td)teffcfete bts S^a^gräbers, ber „Braut", öes „(Lottes unb ber Bqabere"
;

oie (ie bznn 3um tEcil aud) Don IDerken ber bilbenbcn Kunft mit angeregt

tDorben |inb. Die i}auptfati^e aber ift, ba^ bie Ballabe (Boet^s — roie bie

piatens ober (Eonrab S'^rbinanb IlTet)er$ — pfi)ci)ologifd) ijt, Seelensuftänbc

entroiÄett, rr)äl)renb bie S(f)illers nur tr)pif^e 3uftänbe — Hngft, Eingebung,

Kül)n^eit, tEreue — oorfü^rt, i^r f)auptaugenmerfe aber auf bie Si^ilberung

äußerer Dorgänge rietet. Die Bailabe S^illers fte^t bem alten i)elbenlieb

näl^er, bie ©oett)es bem Roman
;
jene ift epifc^r, biefe Ii)ri(^er . .

.

Die le^te 5orm gemeinf(^aftli(f)en IDirkens, bie Sorge um bas IDeimarer

(EI)eater als öiettationalbü^ne ber neuen Dichtung, ^t„IDalten|teins£ager"

(1798), bk „ttatürlidie Zoäiitx" (1803), aber au(f^ bie oon (Boet^e mit $d)il-

lers eingef^ränkter 3u(timmung bearbeiteten Dramen Doltaires („nTaI)o-

met" 1799, „(Eancreb" 1800), baneben (Experimente roie ben„3ort" oon

H. ID. Spiegel un6 ben „HIarcos'' feines Bruders — unb C^eaterftü&e 3ff*

lanbs unb Ko^ebues gebrad^t. Die 5cinbe bzs Dilettantismus roareninprak*

tifd)er f}inji^t keine S^natiker ; bie (Erßic^ung [e^t eine Stufenteiter 3um

j[)öd)ften öoraus.

Itatürlid^ aber bürfen toir 3u ben großen (Ergebniffen ber (Bemein|^aft

ni(^t blofe bie red^nen, an benen beibe Did)ter unmittelbar Hnteil l^aben: bas

toar ja gerabe ber Segen bes Bunbes, ba^ er [zbtn in feiner IDeife befrud^*

tete, bem Dramatiker Stiller, bem £i)riker, (Epiker, Dramatiker (Boetl^

neue Hnregungen oerliel^.

Die bebeutenbfte (Babe, bie bie neue S^eunbf^aft .6oet^e befeuerte, ujar bie

PoIIenbung ber „£e^rial)re".

Don feinem ßtoeiten Roman „IDil^elm tTteifters t^eatralif(f)e Senbung",

roie er 3unä(^ft l^iefe, liaiie (Boet^ Don S^^ruar 1777 bis 3um ttooember

1785 fed}s Bü^er nieberge|(f)riebcn : bies ift ber fogenanntc „Urmeifter", ber

1910 in ber Hbfd)rift entbeckt rourbe, bie (Boetl^s S^tDei3er S^eunbin Bäbe

Scf)utt^e6 Don öem i^r 3ugejanbten lUanufkript genommen ^atte. Die neue

5at(ung, für eine neue ©e|amtausgabe ber IDerke fertiggefteilt, „IDil^elm

meifters £et)rial|re", entftanb oon Juni 1794 bis Oktober 1796. IDir

bürfen l)ier auf eine ausfü^rlid)e Derglei^ung ber beiben 5ö(fungen nii^t

eingel)en ; im n)e{entlid)en ift natürlii^ bie allgemeine (Entroidilung entf^ei=

benb, bk (Boet^e feit ben crften IDeimarer Z^^lfvtn burc^gemadjt ^at unb bie

fid) am klarften in ber ftarken Änberung bzs Stils oerrät: in ber „(El)eatra=

32*
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liidjcn Scnbung" fpürt man noc^ öen Stürmer unb Dränger, in ben ,,£c]^r«=

jaljren" ben Klaffisiften. Der „Urmeifter" ift bem „tDert^er" na^ üerroanbt,

fa(t^ein neuer „IDertl^er"; bie „Ce^rjal^re" ftnb ein oöllig neuer Roman*

ti}pus. Sdion bes^alb kann \ä) mtd^ bem verbreiteten Urteil ni(^t anfd^Iie^

gen, bie ältere S^jfung (et bie genialere ; aber fi^er ift fie in Dielen (Ein^zh

Reiten kräftiger, frifc^er, bebeutenber als bie ätoeite.

Die Qanblung Us „Urmeifters", foroeit fie gegeben ober mit IDa^rfc^ein*

lid^feeit 3U erfi^Iießen ift — rooBei jebod^ ^eroorragcnbe 5orf(f|er 3U gan3 ent»

gegengefe^ten Dermutungen gekommen finb — ift biefe : ein ttjpifc^er Jüng-

ling aus jener (Beneration, auf beren Hnfd)auungen (Boet{)e Don ber fjblit

feiner Reife f(^on mit roo^ttoollenbem £ä(^eln !)erabbliÄt, ift ber IJelb ; eine

empfängliche ent!)ufiaftif^e, aber nirgenbs felbftfd^öpferifd^e Itatur. Ü3ie bie

Jünglinge üon Sturm un6 Drang toirb er balb oon einem großen 3beal ge»

fangen: bie Reformation bes beutfd)en tE^ealers frf)tt)ebt i^m r>or, toie fie

£en3 oorfd^mebte. Hber nid|t 3ufänig — roie es na^ ber fpäteren Jaffung

f^eint —- muß er fid) als ^^amlet erproben ; oietme^r gilt für feine „t^eatra*

lif(^e Senbung", was für bie Ra(^epfli(^t bes Dänenprin3en ausgefagt roirb:

„eine große H^at auf eine Seele gelegt, bie ber tEat nid^t geroa^fen ift . .

.

£)ier roirb ein (Eic^baum in ein köftlic^es (5efäß gepflanst, bas nur lieblid)e

Blumen in feinen Sc^oß l)ätte aufnehmen follen; bie IDur3eln be^nen aus,

büs (Befaß roirb 3ernic^tet." Dies, benke id^, gilt roörtlid^ für ben Q)il^elm

ber „(E^eatralif^en Senbung". Hnbere fc^reiben biefer einen glüÄlid^enHus-

gang 3U; roas meines (Era^tens fd^on gegen bie Hnalogie aller größeren

Di^tungen aus ffioet^es erfter £ebens^älfte fpric^t : überall ift l^ier tragifc^er

Husgang eine felbftoerftänblid^e Porausfe^ung für großen poetifc^en Stil.

Die ein3ige Husna^me, bie feltfame „Stella" (1775), roar mit i^rem optimi»

ftif^en Husgang fo locker oerbunben, ba^ ber Dichter felbft fpäter (1805) btn

tragif^en na(^^olte.

ibil^elm ITTeifter teilt mit Qamlet freilid^ nid^t beffen Sc^eu oor ber ^ai
;

aber toas er tut, ift; oon außen i^erangebra^t. Hls Dichter Dilettant, als

S(^aufpieler augenfd^einli^ eins fener engen Calente, bk nur fic^ felbft fpie*

len können ; als tE^eaterleiter an ber Roheit bes RTaterials fc^eiternb toäre

er geroiß kein £effing als Kritiker, kein Sc^töber als Hi^aterbirektor unb

Sdjaufpieler geworben. tDie bas Zähen eines UTannes ausfielt, ber gegen

bie Ungunft ber Seit eine t^eatralifc^e Senbung oollbringt, bas miffen roir,

feit toir Ri(^ar5 IDagners £eBen kennen ; nichts baüon fyii ber Dichter, ber
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[o oielcs Dora^nte unt> |o oiele, in 6en {ungcn „tTtcilter" 6. ^. ben geborenen

Dilettanten gelegt.

Der Roman er3ä^lt, toie öiefer 3üngling ein „gutes Bürgerl^aus" oerlöfet,

bas freilid) noc^ gan3 mit bem grimmigen J)a§ gegen ben „Bourgeois" ge=

fd)ilbert ift, ber „(Bö^" unb „lDertI)er" befeelt, bas aber boc^ nad^ außen

Si^er^eit geroä^rt ; roie er es Derläfet, um unter bie fa^renben Künftler 3U

ge^en — faft fol(^ ein Schritt für bie fo3iaIen Hnfd)auungen jener p.eriobe,

iDte roenn ber IHann oon 3. p. Jacobfens S^^ii tTTarie (Brubbe unter bie

„une^rli(^en £eute" gel)t . . . Unb tüas finbet er brausen ? liiert bie Künft=

lerroelt ber Romantiker ! Keinen toirklic^ hebenknUn Sd^aufpieler : Serlo

ift nur klug, unb an feiner S^roefter mipilligt anä) ber Did)ter felbft ben

„(Exhibitionismus", roie man ie^t fagt, bas „fc^amlofe" (Entblößen bes 3^*

nem — feine eigene $^aufpiellei)re ging ja auf abfoluteftes Stilifieren

!

Keine abenteuerli^^freie i}ingabc aud) nur an bas fc^aufpielerifdje £cben

:

ängftli^e (Bef^äftsleute ber Bü^ne, Meine 3ntriganten. Die (Enge biefer

S^aufpielerfyorisonte kann in IDill)elm nur bas S^^^^ bebrücken, ni^t il^n

^eben.

Hber au6) bie „^öljeren Kreife", mit benen ber Sdjaufpieler bamals tDie

l)eute leichter als ber „folibe Bürger" in Berül)rung kam, ^at nid)ts (Er3iel)c=

rifd)es, roie in ber fpäteren S^ffung ; es fei benn burd^ ben einen 3Q^no, ber

bo^ niel)r Dernunft unb Bilbung an fic^ als gerabe ^öfif^e Hrt pertritt. Die

anbern finb mißoerftelienbe Dilettanten ber £ebenskunft, toie bie Rtimen ber

tta^a^mung.

Durd) bie gan3e „(El)eatralif(^e Senbung" 3ie^t fi^ ein merkroürbig miß*

vergnügter (Eon, ettoa tr>ie in Klingers fpäteren Did)tungen ; ober t»ie inner«

^alb ber eigenen IDerke 6oetl)es nur in ben „lltitfc^ulbigen". Damals ^tte

ber junge Did)ter eben feine eigenen Kreife „kennen gelernt"— fo nennt man
ja btn ooreiligen (Befamteinbruck erfter (Enttäufd)ungen ! —

;
je^t bie neue

Umgebung in IDeimar : Rbel unb (El^eater Derftärkt toirb biefe Unbe^ag»

lid)keit ber Stimmung, bie in ber unmöglii^en Seic^nung oon RTeifters IlTut=

ter fid) üerkörpert, bur^ eine gerabe3U beutfd^feinbli^e lEenbens, bie nic^t

nur S^akefpeare, fonbern aud) Racine gefliffentlic^ gegen bie ein^eimif(^c

Dramatik i)erausftreid)t unb in tlTignon bie Unmöglichkeit einer poctifd)en

(Ejiften3 in Deutf(^lanb oerfinnbilbli^t. (Bemilbert toirb biefe S^ärfe burc^

Sroei mit entfd^iebener Hbfid^t unb gelegentli^ ni^t o^ne beren Sü^Jbarkeit

DcruKinbte (Elemente : bie Burleske, bie etroa in ber S^ilberung bes unertrög»
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liefen £teb]^abcrs Benbel ober in bem ITamen „Pfefferkuchen'* ^anstourftift^e

(Lriump^c feiert, un6 öle p^antafttfe, bie in lUignon unb bem f)arfner nod^

mand]er gef^idkten fpäteren (Eintötung entbcl^rt.

Unter bem Seiten JJamtets jte^t bas qan^e IDerk: bas Si^aufpiel im

Sd^aufpiel; 3üge bes poetifdien IDa^nfinns in ITtignon — (Dpl^elta; (Llovon-

fa^enen ; ((^liefeli^ fogar bie treulofe Itlutter. tlur ber Sortinbras fe^lt . .

.

Die 3tDeite 5fl|fii^9 ift ^on ber erften oiel ftärfecr unterfd^iebert als bas

^rauerfpiel „®ö^" oon ber „(5e|d^i^te ©bttfriebens oon Berlic^ingen'' ; aber

bie Umroanblung ift aunädift oon berfelben Hienbens beftimmt: jtrenge künft«

lerifd^e 5orm an bie Stelle lei^tercr Jmprooijation 3U (efeen. So toirb etroa

bie 3U bequeme biograpl^if(^ « annalifti[d^e So^ge ber „Senbung" mit ber

guten alten epifd^en HTanier oertaufd)t, bie an einem Ejauptpunfet einfe^t unb

bie Dergangenl^eit rüÄft^auenb narfi^olt. Das puppen|piel erhält fi^mbo«

lifd^e (Beltung
;
p^iline ber niebere unb ITtignon ber ^ö^ere Jnjtinfet roerbeit

3U (Begenfiguren ausgearbeitet. Überall tritt ©bjefitioität an bie Stelle ber

SubjelitiDität unb 5^911^^" ^^^ ^i^ ^öfe HTutter unb Benbel-Bengcl toerben

bamit o^ne roeiteres unmöglich.

Hber bie „te^rja^re" finb keineswegs nur eine Umarbeitung ber „fL^ta*

tralif^en Senbung": fie |inb tat|äd|lid^ ein neues IDerk. (Ein oöllig neuer

tEt)pus bes Romans ift gefc^affen.

Diefer „neue Roman", ber uns je^t ebenjo felbftoerjtänblic^ geroorben ift,

roie er ben Romantikern eine Offenbarung toar, l)at bie Seele feiner TEe^nik

eben ba, too mir fie bei bem neuen Drama (Boet^es fanben : in ber Konsentra»

tion. Die beiben ^auptelemente, beren kein epifc^es IDerk entbehren kann,

„J}elb" unb „IDelt" (roie roir 3ufammenfatfenb bie Umgebung, bie Hbenteuer,

nber aud^ bie großen Probleme nennen töollen) ^tten no(^ immer eine ge=

roiffe Zufälligkeit ber Begegnung. (Doet^e entfernt fie bur^ ben neuen Be=

griff ber Totalität. Rndf l^ier roieber einigen fi^ (Boet^e unb Schiller, in-*

bem fie „fuc^enb fi(^ trennen". Si^iller meint mit bem S^lagtoort bie allfei*

tige Husbilbung bzs 3nbiDibuums — .6oet^e feine allfeitige ffmpfängli^keit

ober beffer : bie (Befamt^eit ber auf i^n u)irkenben S^iktoren. Die Totalität

Sd|illers ift eine p]^ilofop^if(^*äftl)etif(^e Jbee, bie (Boet^es eine pfi:}d)olo»

gifd^*naturn)iffenf(f)aftli(^e. Jebe Pflanse, feber Baum ift bebingt oon allem

toas i^n umgibt : (Erbrei^ unb BelicE)tung, tlad^barf(^aft unb Klima, Pflege

unb XDetter. tDer einen unter beftimmten Bebingungen ermac^fenen Baum,

btn er in einem (Barten abge3ei(^net ^at, in einen Oalb oerfe^t, begebt eine
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Untoa^r^ctt, roarnt (Boet^e, inbem er bie (5cfal)ren bcr Solaj^en $^133611«

Übertragung Dorau$(ief)t. So i(t aud) ber f}elb nii^t einfad), roie es nod^

Roufjeau in ber „tteuen E^eloife" tat, fertig in eine fertige £anbf(f)aft 3U Der=

fe^en. <Ex mug aus [einer Umgebung organifd) ^roorge^en, roie Za\\o, toie

ber 3ntention nac^ fd|on (Egmont aus ber feinen. — Die (Befamt^eit nun bcr

Bcbingungen, bie ben (Ll^axakttx unb bamit bas $(^ic^fal bes J}elben erklär=

lic^ mad^en, bilbet bie „TEotalität ber 3uftänbe". Der Roman muß fie alle

geben : Datert^aus, (Ersie^ng, Umgebung, Stanb. Hber es ift, tDol^Ioerftan»

ben ! nur eine relatioe lEotatität gemeint: roas aus btn „3uftänben'' auf

bie (EntiDidilung bts Qelben keinen Besug ^at, ift aus3uf^eiben.

So f(f)uf ©oet^eben neuen pfi}(ä^oIogif<^s^iftorifcE|en Roman; unb in*

bem feine fpäteren ttarf^folger — nod) nic^t bie erften, aber f(!)on Jmmer*

mann in btn „(Epigonen" — bie abfolute (Totalität für bie relatioe eintreten

liefen, entftanö ber moberne Seitroman.

Die „te^rja^re" felbft \]ahzn übrigens bereits bie Ri^tung auf Breite

ber IDelts unb Seelen3uftänbe. Ulan Ijot für bie „tE^eatralifdje Senbung''

neben fran3öfifc^en IlTuftern (roie Scarrons (El^eaterroman „Roman co-

mique") auä) auf b^n englifd)en ^ingeroiefen, nic^t mit Unred^t; aber jene

tleigung, bie „Pti)(^ölogie ber Suftänbe" in großer Breite, bie Pft}d)ologiebes

{Reiben 3iemlid^ fla(^ 3U geben, kommt in ber 3rDeiten S^ffii^O eigentli(^ nod)

me^r als in ber erften 3um Husbruck ; roä^renb bie unDeränberlid)e Iteigung

bes englifc^en Romans, „originale" b. ^. feltfame abenteuerliche nTenfd)en

3U 3ei^nen, nur in ber erften rDieberl)olt XDixb. (Es ift eine gute (E^arakteriftik

aud^ für ben Roman ber Si^lbing unb Smollet, roenn (Boet^c über bie „£e^r»

ja^re" äußert: fie gel)ören „3U ben inkalkulabelften probuktionen. Rtan

fudjt einen IHittelpunkt, un6 bas ift fdiroer unb ni^t einmal gut. 3d) follte

meinen, ein reifes mannigfaltiges £eben, bas unferen Rügen oorübergel)t,

toäre au(^ an fid) etroas o^ne ausgefpro^ene (Eenbens, bie bod) bloß für b^n

Begriff ift." Hllenfalls, meinte er, böten jene IDorte oon Saul bem So^ne

Kis\ ber ausging, um feines Daters (Efelin 3U fud^en unb ein Königrei^ fanb,

eine So^^n^l; «n bie man fi(^ I|alten könne. Dies ^iefee bznn alfo : ba^ ber

RTenf(^ fic^ um Kleines oergebens mül^t, bafür aber (Broges erntet ; ba^ U}il»

Ijelms t^eatralifd)e RTiffion 3tDar mifeglüdit, i^m aber bafür eine reidje (Eji=

ften3 unb oolle Bilbung gefd^enkt toirb. Da^ jebenfalls bk ^armonifd)e Hus=

bilbung ber Perfönli(^keit bas Qöd)fte fei, lehren bie töie ein S^lüffel bei-

gefügten „Bekenntniffe einer fd^önen Seele". Die innere unb äußere (Be=
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\6)xd)k pon (Boet^es geliebter unb oere^rter Jugenbfreunbin Sufanna oon

Ktcttenberg, bem ein3igen toeiblic^en rDefen, 3U bem er mit beiüunbernber

Hnba(^t emporgebliciit Ifai, zx^atjli eine einfad)e, gerabe £inie ber (EnttDiÄ=

lung 5ur völligen (Einheit mit fic^ [elbft. Die fromme d^riftin toirb fo roenig

in religiössroerbenber Hbfi(^t ge|^ilbert mie bie 3ungfrau Ittaria am Sc^lufe

öes „S^^\^" i^ Rat^olifierenber
;
jie ift nur ein Sinnbilb jener inneren (Einheit,

bie na^ (Boetl)es rok Si^illers Hnfic^t bem antilien HTenfd^en in bie IDiege

gelegt, bem mobernen als kaum errei^bares 3iel üorgeftedit rourbe.

Sollen roir alfo bo^ für bie ,,£el)rja!)re" eine 5ormel roagen, fo loürben

roir fagen, es jei ber Roman ber (Boet^e^Sd^iller«Kultur mit i^rer literarifd}=

tl)eatralifc^en Bafis unb il)rer josialen Spi^e. IDas IDill^elm ITteifter bur(^=

lebt, ift fc^liefeli^ bie ,,äft!^etifc^e (Ersie^ung" com 3ufallsmenf(^en 3ur ^ar-

monif(^ gebilbeten Perfönlidikeit — ober oielme^r bis in bie Hä^e biefes

Siels. Denn mit Redjt konnte Stiller fragen, iniüiefern bie „Z^lix\diixt"

eigentli^ beenbet toären; unb bie „tDanberja^re" follten noc^ fpät, roenn

au(% ni(^t thtn glückli^, bie Bere(i)tigung biefer S^^Q^ anerkennen.

Heben biefem epod)emac^enben i)auptroerk brachte biefer Seitraum nod^

anbere (Epik. (5oet^e f(^uf fid) ein neues lDerk3eug in ber Itooelle. Die

uralte (Battung, bie (Er3äl^lung oon einem merktoürbigen, als toa^r gelten«

ben Hbenteuer ober nadf feiner eigenen Definition „üon einer uner^rten fic^

ereigneten Begebenheit", Ijatit in Deutfd)lanb merkroürbig lang brac^ ged-

iegen, 3um tEeil unter bem Drudi einer übermäßigen Konkurren3 ber Reim«

er3ä^lungen anekbotifc^en, fc^u)ank^aften, fabelartigen Jn^alts. .(Bleic^3ei«

tig roarb bie befonbers Don ben 3talienern, Spaniern unb 5ran3ofen ffodige--

brad^te (Battung jefet oon (Boet^e unb tEicÄ erneuert. (Eieck rourbe in einem

Punkt i^rem <Battungs(^arakter mel)r als (Boetl^e gerecht: burc^ eine fe^r

reiche Probuktion. Denn bie Ilooelle forbert eigentlich (Befellfci^aft oon i^res«

gleid^en ; eine jebe fe^t bie (Ejiften3 oieler anberer Poraus (toas 3. B. oom
Roman keinesroegs in bemfelben (Brabe gilt)

; fo ba^ bie gan3e Rooellenflora

bei Boccaccio, C^aucer, Ciedi eine Hrt abenteuerlicher (Bejamtbiograp^ie be?

ntenfd^engef^lec^ts o^er ber £iebenben, ber Seitgenoffen, ber Künftler uftü.

ergibt. IDie bei bem RTärc^en, oon bem bie Itooelle fi(^ burc^ bie (Blaub»

^ftigkeit unterfi^eibet, ift fie auf bie Kunft ber (Erfinbung (ober Ra^erfin-

bung) gebaut : fie gibt glei(j^fam eine Darftellung ber äußerften Sc^ickfals=

mögli(^keiten. IDie ber Roman, oon beffen tijpifierenber Haltung fie burd)

bie (Ein3igartigkeit t^res Jn^lts oerf^ieben ift, forbert fie eine (Entmick*
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lung, aber nur bis 3U einem i}ö{}epimkt, 5er Roman bagegen minbejtens DOit

cinetn 3um sroeiten.

Ciecfi na^m öie ttoDelle romantif^: als (Er3äI)Iung von bunten, erregen»

öen ITtomenten. (Boet^e na^m fie beinol^e rDiffenf^aftIi(^ : als Darftellung

folc^er mertoüröigen Solle, in öenen bejtimmte tEenöenßen jid) bis 3um

Krankhaften fteigern. $0 be3iel)en fid) 6ie TToDellen öer „Unterhaltungen

öeutf(^er Husgeroanberter" (1794—1795) unb in noäi ausgefprodienerer

IDeifc öie öer „IDanberjalire" auf S^roädien im menfc^li^en Derlief)r, auf

Derftöße gegen bie ä|tl)eti[(^e (Er3iel)ung : bie von ber Reoolutionoertriebencn

beutf^en (Emigranten mödjten bie 3erftörte ©cfelligfeeit als ein fo3iales Sib'^

bilb allgemeiner Humanität roieber aufbauen. — Hm S^lufe |te^t bas vkh
geratene „Htär^en", geroife aucf) eine oon (Boetl^es „inlialfeulabelften pro»

bufetionen ", Htit i^rer rDol)l boä) nod) me^r mufikalifd|en als rein oerftan«

öesmöfeig auf3ulöfenben Stimmung ^t biefe profabid)tung es 3umal bzn

Romantikern angetan — unb ben mobernen Huslegern. Dor allem mö(^te

bas „ntär^en" bo6) im (Betoebe ber „Unterhaltungen" 3U oerfte^en fein : als

ein poeti(d)es ©egengeroid)^, ein Stück „HTi)tl)ologie" neben ber Profa. So

klingt bie frü^ begonnene jpät oollenbete „tTooelle" (bie (Befc^id^te oon ber

£öu)eniagb) in ein £ieb aus.

(Epifteln in {)ejametern, nooellenartige 3mprooi(ationen im Stil ber oene«

3ianif^en Stra6ener3äl)ler ; (Elegien, roie bie fd)öne Don „Hlejis unb Dora"

(1796), mit il^rer Sd)ilberung ber im Augenblick bes Hbfcf)ieb$ reifenben

£iebe oielleic^t aud) eine (Erinnerung an 3talien; rDeiterl)in bie „Hc^illeis"

(1799), ein Derfui^, gan3 roirklid) ben Vjomzx fort3ufe^en unb fo Sd)tllers

Wort 3U erproben, ba^ (Boetl^e toieber 3um 6rie(^en gemorben fei — bie|e

ganse Kette oon l)ejametrifc^en Did)tungen epifd)=li}rifd)en Jn^alts beglei-

tet, größtenteils in ben Sdiillerja^ren entjtanben, (Boet^es neue (Epik. 3"
ben Umkreis biefer Umroanblung ber ftropl)ijd^en Ballabe in länger laufenbe

Sormen oon größerer epifc^cr Breite gel)ört nun aud| bas berü^mtefte poe»

tifdje Seitenjtück bes „IDil^elm HTei)ter" : bas bürgerlid^e (Epos „E) ermann
unb Dorott|ca" (1797).

(Ein (Epos ift biefe £ieblingsbi(^tung bes beutfc^en Dolkes nur bem Stil

na^, in bem nad) bem Dorgang oon Doß in feiner „£uife'' ber Did)ter ein

^omeribe 3U fein anftrebt; (Epit^ta, f)omerifd)es (Blei^nis, (Einteilung in

(Befänge entfprec^en bem. Hber bem 3nl)alt nad) gehört „fjermann unb Do»

rot^ea" oiel nö^er 3U ben beiben epifdjen Gattungen, 3U benen in biefer 3cit
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(5oct^e eine neue £iebe gefaßt fyit : ju btn Ballabcn un5 HoDellen. Beiber

(Eigenart ift es, auf einen Qö^punkt 3U3uftreben, toä^renb Roman unb

(Epos bas J}auptgetoi^t gerabe auf bie (EnttoiÄlung 3ii)if(^en ben F)ö^epun{i=

tzn üerlegen. Das merferoürbige Hbenteuer, bos (Boet^ einer alten (Erjä^*

lung t)on ^en SatßBurger (Emigranten entnahm, i(t bie einfache Hnekbote,

ba^ ein reifer Bürgerfol^n eine bur^sie^enbe HustDanbercrtodjter, in bie

er fic^ oerliebt ^at, 3um Sd^ein er[t als IlTagb toirbt. ttun roirb fie plö^=

li^ aus ber armen Dertriebenen eine reiche Bürgersfrau — überraf(f|enber

KBIüdistDec^fel, ein Qauptmötio in Ballaben unb ItoDellcn. — (Doet^e fjat

aud^ ^ier roieber bas 3i^t^i^!f^ ^on ber äußeren auf bie innere lOanblung

oerjc^oben unb 3ugleic^ [tatt ber Jungfrau bzn Jüngling 3ur i}auptfigur ge»

ntad^t. IDie in „Hlejis un6 Bora" ^nbelt es fid| um einen UToment bes

plö^lic^en Reifens ber £iebe, roie äl^nlid} auö) in ben beiben größten Ballo=

ben (Doet^es, bem „(5ott unb ber Bajabere" unb ber „Braut oon Korint^".

Diesmal aber ift bas QerDorbrerfjen ber £iebe felb[t nur ein $t)mptom : i)er=

mann, lange fdjü^tern unb (tili, reift in bem großen HToment plö§li(^ 3um

IHanne; eigene, entf^iebene lOa^l, kraftooll burc^gefü^rt, betoeift feine Selb»

(tänbiglieit. (Er ift 3um $r)mbol bes beutfc^en Dolfees geroorben . .

.

Unb bies ift es, neben btn üielen unfd)äparen SprüdEjen bürgerlid)er

lüeis^eit, toas uns bas (Bebi^t fo lieb mac^t : (Boetl)e ^at feinen Stieben mit

beutf(^em IDefen gemacht ; feinen Sneben aud^ mit bem Bürgertum, {a bis

3U einem getoiffen (5rabe fogar — mit bem p^ilifterium. Der Klaffisift, ber

Stürmer unb Dränger mit iljrer gemeinfamen Deratfjtung bes beutfc^en Bür=

ger^aufes macf)en einer freunblid|en Hnerkennung biefes in feiner Hrt üon=

enbeten Organismus pia^, unb nur bie Husmüdife ber kleinli^en Selbtt=

be^agli^lieit unb engen Sorge bloß für bas eigene fjans toerben in ber !(Be=

ftalt bes Hpot^efeers, ni(^t ol)ne einige Überbeutlid|keit, roamenb Dorgeftellt.

(Boet^e ift in fein eigenes Dater^aus 3urüc^gelie^rt, unb feine (Eltern ^aben

ntobell geftanben ; töogegen Dorotl)ea tDol)l boc^ im roefenflid^en eine reine

pi^antafief^öpfung ift, bie beutfd)e Jungfrau mit bem grie(^if(^en Hamen,

bie beutf(^es (Bemüt unb l)ellenifd)e Haltung vereinigt — ein fd^öneres Jbeal«

bilb beutfd^^ellenifdjer Kultur^armonie als ber unrul)ige Knabe (Eup^orion

!

IDas (Boet^e ^ier f(^uf, l)at in feiner IDeife Si^iller nad^gef(^affen — in

feiner lOeife, bas ^eißt in ^öi^fter Selbftänbiglieit : in feinem „£ieb oon ber

(Blocke'' (1799), bem t)ollistümlid)ften feiner (Bebi^te, rme „!)ermannunbDo=

rot^ea'' unter benen (Boet^es bie größte Popularität erreid^t fyit. Hud^ bies
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ein £)o!)eslic5 com öcutfc^n Bürgcr!)aufe, t)on emfad)en, alttäglt(^en (Erleb»

ni[fen, oon öem tt)pif^en (Begenfa^ 5tDi(d|en bm (5efd)Ied)tern unb tf)rer (Er-

gän3ung, anä) bks nur in einer öeutfd)en ITTittetftabt 3U öenfeen, bie 3U (u«

tf|en in beiben Sollen ntüfeig ift, benn fie i(t überall roie roir alle btn XD'ixt, bie

IDirtin, f)ermann, btn Pfarrer unb ben Hpotl^eker oft fd^on getroffen l^aben.

Hber S^illers (Lantatt ge^t im bramatif^=ballaben^aften Stil oon i}ö^«

punfet3U J}ö^epunlit, (Boet^es 3br}n roanbelt freunbli^, roie J)ermanns tlTut-

ter burdy ben (Barten, 3U leifer J}ö^, oon ber man ein fru^tbar-frieblid^es

.(Befilbe beglü&t überfielt. Hirgenbs ift beutfc^c (Empfinbung mit lilaffif(^er

Spülung, nirgenbs ool!istümlid)er Zon mit ^uman=er3iel)eri((^er n}eisl)eit

einen fo glücfeli^en Bunö eingegangen roie in bem (Bebic^t ber beiben £ieben»

ben mit i^ren fiimbolijc^en Hamen

!

(Es ift bie 3eit oon 6oet^es ^öc^fter probufetioität. Die beiben anbem poe-

tifc^en J)od)fluten, 1773—1774, unb 1787—1789, können fic^ mit ber oon

1795—1797 toeber an dalji noä) an (blan^ ber IDerke oöllig Dergleid)en.

(5oet^e ift au^ nie poetifcf) oielfeitiger geroefen. IDiffenf(^aft unb Kunft

reichen fi^ in ben ttoten 3U „Benoenuto Cellini" (1803) unb ber (Etnlei«

tung 3um „IDinckelmann" (1805) bie f)anb fotoie in bzn befonbers crgiebi«

gen Hnmerkungen 3U ber Überfe^ung oon „Rameaus Iteffen" oon Diberot

(1805), toobei jebesmal ein „original" in ber HTitte fte^t, Renaiffanceti)pen:

ber oielfeitige Künftler unb (Eemperamentsmenf^, ber au^ tatfäc^li^ jener

(Epo(f)e angehört; ber arme 6elel)rte, ber bie moberne Renatffance l)erauf«

fü^rt unb 3U einem gefeierten Surften ber IDiffenf cf|aft mirb ; enblic^ ber ganj

auf feine tCalente — un6 ferne Sw^l)^it geftellte, aufeer^alb ber HToral unb

ber (Befellf^aft lebenbe £iterat. — (befelligkeit unb Didjtung führen eine

Blüte3eit neuer Zx}xxk herauf, „(Befellfdjaftslieber" ber ^öl)€ren (Befeilig

=

kcit, in ber fi(f| (Boet^e toä^renb ber tTapoleonifd)en Ja^re mit merkrDürbi=

ger, getoollter Rul)e beroegte : es ift eine IDieberlie^r ber £eip3iger Zxfxik auf

oiel ^öl)erer Stufe, je^t oon einem IDeltroeifen gefungen u)ie bamals oon

bem altklugen £ebensp^ilofopl)en in Klein=paris. Hber bie anakreontifcije

Derroenbung ber pi)ilofopl}ie ift bod) nur eine fcfjroac^e Dorftufe für bie gro6=

artigen Bekenntniffe 3um IDeltgenufe in ber Sc^ellingianifierenben „IDelt=

feele" (1798) unb ber H^eraklitifdien „Dauer im rDed)fer (1801). ITTel^r

no6) als bie fd|önen Brud)ftü&e eines großen £e^rgebic^ts über bie ITatur,

bie „lUetamorp^ofe ber Ciere" (1806 begonnen, 1819 oollenbet) in Qe=

jametem unb bie nod^ bebeutenbere „tTTetamorp^ofe ber Pflan3en"
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(1798) in Di[tic^cn finb 6ic|c pljilofop^if^en Dit^ijramben 5er ©tpfel (bot*

ill\\6)tx £e^rbic^tung : nur i^m i|t es gelungen, Dibafitik gan3 in £r)rik, Xia-

turerJienntnis t)öllig in Stimmung auf3ulöjen, voas jelbjt in Sdiillers „^V^'
3iergang" nur an öen f(^öneren Stellen, unb in ben „Künftlern" nur an ben

f(^önften gelingt. — Daneben bann bie eigentlici^ ^orifd)e poejie ber tErinh«

lieber: ber „6eneralbei(^te", bes „n!i(d}liebes" („HXi^ ergreift, \6) loeiß

nid)t roie
—

" beibe Don 1802) mit i^rem Spätling „Ergobibamus''(1810),

in benen ber jingbare Hl)r)tl)mus ebenfo sroingenb toie in ben ^ejametrifd^en

ber ber He3itation ift. Der Begriff ber gattungsgemäfeen Sormgebung ijt

(Boetl^e ein feIb|tDer[tänblid}er geroorben.

(Er überfpannt fie [ogar, unb bas loar bas Derl)ängnis feines am ft;reng|tcn

felaffi3ifti(cf)en Dramas: ber „tlatürlidien Zoä)Ux" (1803). (Begeben toor

toiebei „(Böfe", „(Elaöigo", „(Egmont", „Caffo" ein biograp^if^es Denkmal:

ITtemoiren einer angeblid)en Prin3e||in aus bem Qaufe Bourbon, bie trofe

i^rer uneljelic^en (Beburt einen Hugenblick lang 5er £egitimierung na^e ge«

röefen [ein toollte; unb anbererfeits (Boetl^es Huffaffung ber 5^^ö»^3öfi|(^«n

Heüolution als eines elementaren Husbruc^s alberbreiteter Begehrlichkeit

unb 3ügello|iglieit. Das innere (Erlebnis toar in (Boet^es Sorgen um ben

eigenen So^n (Hugujt geb. 25. Dc3ember 1789) üor^anben. Die tragifd)e

5ormel läfet [lä) in bie IDorte bleiben : (Erniebrigung einer 3ur I}öl)e gebore-

nen Per|önlid)keit, gegen bie alle Umftänbe oerjc^rooren finb : miber bie ent=

fejfelte lUac^t ber allgemeinen Bege^rlid)keit, bie von keiner feften Io3ialcn

S(^ranke me^r gehemmt roirb, ift bie eble Hatur ma^tlos. (Boet^e mochte

au^ feine eigenen (Erlebniffe nac^ ber I}eimke^r aus 3tanen aus bem £itera=

rifdjen ins politif(^e roenben. — IDieber ift ber ITame fi)mbolifc^ : (Eugenie,bie

tEo^ter ebler Herkunft ; ft)mbolif(^ aber finb au(^ bie Benennungen ber an«

bem SiQii^^n- ^i^ im „lDill)elm tlTeifter" bie menf(^li(^e (Befellf^aft mit

einer Sc^aufpielertruppe oerglic^en roirb, fo roerben "^ier bie pfr}c^ologifc^en

tEt)pen auf bie fo3ialen Hepräfentänten »erteilt : König, Qer3og, äbtiffin, (Be=

ri^tsrat finb im gansen nur eben (Erfüllungen biefer Begriffe, keine mit

(Eigennamen benannten 3nbiDibua. Die S(^toäd)e ber tEragöbie — bie in

bem uns oorliegenben S(i)aufpiel nur im erften Ceil erhalten ift — liegt bar^

in, ba^ fie toeber oon ben S^Öii^^^i^ nod^ t)on 5er Qan5lung aus komponiert

ift, fon5em roie ein Drama Paul (Ernfts üom Stil ^er. Der 5ramatifd^e Stil

oIs 5er eines forttoäl^renben Husarbeitens ber (Begenfä^e gn^if^en Qelb unb

Umtoelt ; 5er klaffisiftif^e als 5er einer ftreng innegehaltenen (Entfernung von
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(Erlebnis unö JIlufioTi ; 5er fi)mboIifd)e als 6er einer geroiffen pf)iIofopI^ifd|)en

3ronie, 5ie btn (Einselfall ni^t gan3 tragifrf) gu nel^men roeife — öiefe Bebin«

gungen ber Husbruc^sroeife oergeroaltigen bie Mar unb beöeutenb erfc^aute

J)anblung, bie burc^aus mit perfönlicf)en 3ügen ausgeftattete EJauptfigur.

Unb faft roiber bzn IDillen bes Dieters brirf|t in lr}rif^en Stellen roie bzr

iDunberoollen Klage bes Daters um bie (oermeintlid^ — unb anbers als er

meint roirklid)) verlorene (Eod)ter bie oolle $d)ön^eit (Doet^ifd^er p.oejic

^eroor.

Dielleidit roar mit ber „ttatürlid|en (Eoi^ter" ein Aufeerftes $^illerf(^er

(EintDirkung gegeben. Hu(^ $d)ilter 3eicf|net (Etjpen : (Begier könnte cinfai^

„ber £anboogt" feigen ; Ruben3 ift oiel mel)r als ber i^m oerroanbtetCempel-

^ert im „Xtatlfan" „ber Junker". Hber Si^illers Cppen finb für eine oiel

größere (Entfernung bere(f)net. £eberers pracf)tiToller Bismartk am ^am=

burger !)afen roirkt fo großartig, roeil man i^n gar nid)t aus ber Itä^e fe^en

kann. (Boetl)es (5eftalten finb oiel intimer als bie Sd^illers ; thzn bes^alb

jdjreckt eine tijpifdje Haltung bei il)nen ab. Hud) bas pi)ilofopl)ifd)=tLenben=

jiöfe ber ©efamt^ltung erinnert an bie „Jungfrau oon Orleans" ober

„ItTaria Stuart" : roo (Boetl^es Dramen tenbensiös finb, finb fie es fonft im

Sinne einer beftimmten 5eittenben3, bie [a auö) t^ier bas Urfprüngli(^e ift,

l^ier aber 3U fel)r ins 3eitlofe oerallgemeinert toirb. Unb bennoc^ tut bie all-

gemeine Kü^le bem Drama unre^t, auf bas man fjertoeg^s fd^önes (Epi*

gramm auf piaten anroenben könnte

:

Selten getDal)rt ein XDanörec öcn Krans I)oc^glüf|cnöer Rojen,

Den 5u cor freoclnöer I)anö unter bem Sc^neec ocrbirg|t . .

.

IDorte, bie für bie gan3e ftol3e £ebens^altung bzs alternben unb unter

bem Hltersfd)nee nod) immer glül)enben Didjters gelten könnten, unb für bie

faft ^arte Selbttbel}errfd)ung, mit ber er bas Sd|U)erfte oerbarg . .

.

Hm 9. ITtai 1805 ftarb S(f)iller. (Boetl)e war oon neuem oerujaift.

Die Derbinbung mit bem ein3igen, ber bie J}errf(f)aft mit il)m teilen konnte,

l)attz i^m eine neue Jugenb gefc^enkt, frifdje (Empfänglichkeit, iugenblid)e

Kampfluft, probuktioität, erneute £emfä^igkeit. tta^ Schillers tEob beginnt

er 3U altern. (Ein Hltern, bas bur^ bie Seit bes „Dioans" no<^ einmal un«

terbroc^en tourbe ; ein Hltern, an beffen Beginn — bie erfte Husgabe bes

.Sauft" fte^t!

Der Krieg, bem (5oetl)es Kulturpatriotismus o^nc nationale tCeilna^me
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3ugcf^aut ^atte, 30g fi^ xa\ä) gcrabe an ben Sife öes größten unfcrer 5ti«-

öensfürftcn. 6oet^cs Jena waxb am 14. Oktober 1806 5er $(^aupta^ 6er

traurigften tlieberlage, öie oielleic^t jeit (Eannae ein großer unb jiegrei^er

Staat erlebt ^at — freilii^ au6] berjenigen, bie am glorreic^ften gefü^nt

tDurbe. Hm 1 5. ©fetober i[t Itapoleon inlDeimar. Hm 1 9. Oktober orbnet (5betl)€

fein I)aus : er läßt fi^ naä) oieljäl^riger 6erDif|ense^c mit (E^riftiane trauen.

Jm Si^ü^a^r 1806 toar ber erfte lEeil bzs ,,Söuft" oollenbet, unb bamit bas

Cebensroerk bes jungen (BoetI)e crjt enbgültig 5um Hbfc^luß gebraut.

Der ,,5fliifi" bebeutet für bie beutfd)e £iteratur ber neueren 3eit, toas bie

antike (Eragöbie für bie Don i)ellas, Dantes „(Döttli^es St^aufpiel" für bie

Italiens. (Es ift bie größte £ei(tung inbioibueller poefie in beutf(^er $pra(i)e

unb burc^ ©ebankenge^It, (n)arakter3ei^nung unö Sormgebung eine Hrt

oon (Etfen3 bts beutj^en Di(^ten$, Denkens unb Sü^tens überhaupt. ~ Saft

könnten roir rDieberI)oIen, roas roir oon ,(5oet^es Dichtung fagten : fa[t i|t ber

„5fluft" eine £iteratur für fii^. (Eine eigene £iteraturgejd^i^te l^at er {eben-

falls, bie l^ier natürli^ nid^t gegeben toerben kann ; ebenforoenig toie eine

(Befc^ic^te ber fo reii^en unb bebeutenben £iteratur über b^n „S^^uft". Unb

au^ für bos IDenige, toas mir ^ier jagen können, muffen mir ben 3tDeiten

€ei( 3unä^ft noc^ ausf(Reiben.

Der „S^iift" if^ ^^^ \^^^^ ^s fd^on, sunäc^ft ein $tü& JJelbenfage ; an bie

5igur eines 3iemli(^ beliebigen „IDunbermanns" ^at fic^ S^rc^t unb ^of»

fen jener „curiositas** angefefet, bie büs titanifc^ Ringen ber Reforma=

tions3eit begleitete. 3n (England erhielt bie Sage burc^ HTarlotDe 3um erften*

mal künftlerifc^e S^^^ ^^^ ^^^^ bramatif^e: bie merktoürbige (Beftalt

toarö in i^rer (Eigenart bargeftellt, oerftanben gan3 oon i^rem berü^mteften

mtb roic^tigften Hbenteuer !^r. (Es töar bie (Befc^ic^te eines UTannes, ber fidj

3U ber fd^reckli(^ften Sünbe, bem Pakt mit bem Ceufel, ^inbrängen läßt, in

packenber IDeife oergegentoärtigt, iDie„®ti^ello" 6ie (5ef(^ici|te eines ITTannes

ift, ber feine S^ciu aus (Eiferfu^t töM, ober „tttacbetV bie eines Htannes,

ber aus €^rfud^t. feinen König ermorbet; famt btn ba3uge^örigen S^h^^-
(Eine burc^aus inbioibuelle (5ef(^ic^te, toenn aud) natürlii^ eine allgemeinere

XDamung fi(^: anf(^ließt. Sie roar in il^ren Qöl)epunkten ^öc^ft roirkfam aus»

gearbeitet : (Ejpofition, Pakt, Schluß konnten burc^ bas beutfc^e Puppenfpiel

j^inburc^ no^ bis auf i(5oet^e gebradjt toerben.

IDir fa^en bann £effing mit kül)nem ffiriff fic^ b^s Stoffs bemä^tigen.

Die perjüngte IDißbegier ber Hufklärungsaeit, bas geiftige Qelbennaturell
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£ef(ings ertrug es nid^t, öafe ein ntenjd) burc^ öen ebelften Drang auf eiDtg

unglüdilid) gema(^t toeröen follte. S^^\^ ^nug gerettet roerben.

3n ©oetl^es erjtem plan foIIte er bas nadf ber IHeinung, ber i^ mi(^ auf

bas (Entfd)iebenfte anfd)Iie&cn mufe, nod} ni^t. Der „Urfau(t", Don etroa

1773 bis J)erbft 1775 in Derfen unter Beimifd}ung einiger Profafsenen ge»

bi(^tet unb t)on (Eri^ Sc^ntibt (1887) in ber Hbfc^rift bes I}offräuleins

£uife von (Bö(^I)aufen entbeut, t[t ein Sturm unb Drangbrama, bas toie jie

alle btn „großen Kerr an feiner (Bröße 3ugrunbe ge^en läßt. 2^ unmittel*

barem Hnfi^Iuß an bas puppenfpiel gebietet fuc^t biefcr „S^iift" [eine (Dri*

ginalität, roie ber „^ö^'\ Ie6iglid^ in ber ftärfeeren D^rgegenroärtigung bes

überlieferten Jnl^alts unb ßmar bur^ biefelben ITTittel roie Jener: Dertie=

fung ber Pfpd^Iogie, Derbreiterung bzs Seitgemälbes, Belebung bur^ 3üge

perfönlic^er ober aktueller Hrt, roie fie insbefonbere in b^n Stubentenfsenen

(toie in Ittaler HTülIers „Sciu(t" aud)) bis 3um Übermut grell f^eroortreten.

— Die Dertiefung galt mef^r nod^ ber 5^9^^ bzs tEcufels als ber bes Dok*

tors ; bas Seitgemälbe i(t im Sinne ber (Benieperiobe oon S^ßube an mittel=

alterlid)em Kojtüm erfüllt, bie Hnfpielungen oon Dera^tung alles JJerkömm»

Iid)en in [eelenlofer IDiffenfd)aftli(i}keit, trockenem p^ilijterium ober öbem He«

nommierburfcEjentum : ber junge (boetl^ l)atte ja aud^ Sac^ariae betounbert.

Scfy)n aber oollsie^t fid) bie bebeutenbc Derfdjiebung, auf ber bie ganse

IDeiterentroicklung bes „S^uft" berul^n jolltc. (Boet^e läfet 5ciu|t jur Qöllc

geriffen roerben; aber nic^t cigcntlid) roegen bes Pakts mit bem tCeufel. Unb
I)ätte er fic^ au(^ nic^t bem (Teufel übergeben — er müßte boc^ ßugrunbc

ge^en. (Er oerfällt ber Qölle toegen feiner Sünbe an (Bretten; nid)t mit

Unrecht entgegnet i^m ntepl)ifto: „3d| kann bie Banbe bes Hähers ni(^t

löfen, feine Riegel ni(^t öffnen. Rette fiel — IDer roar^s ber fic ins Der«

berben ftür3te? 3^ obzx bu?" UTit keinem tDort ift angebeutet, ba^ ber

(Ecufei il^m 6retd)en in ben IDeg geführt ^ab^ ; ber roarnt i^n e^er, als Sauft

„f^on faft roie ein S^^ansos" fpri(^t ! S<^^\^ 9^^^ an feinem Charakter 3U«

grunbe, an feiner roilben Begel)rlid)keit, bie toeber im ©eiftigen no^ im

Sinnli(^en oor bem äußerften l)alt madjt; er ge^t nad^ ber lUeinung bes

Dieters mit Red)t 3ugrunbe, aber als ein großer Htann. (Boet^ ,,bemora«

lifiert" i^n fo roenig als ben IDe^larer S^^cunb (Boue, oon beffen Selbftmorb

er (fälfd)lid)) l)örte : „Jd^ e^re au(^ fold^e Zat, unb bejammere bie Utenfc^«

^eit unb laß alle £umpenkerle oon pi)iliftern (Eabaksraui^s Betrai^tungert

brüber mad)en unb fagen: ba ^abt i^r^sl^
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lOie im „tDert!)er" fin^ im „Urfau(t" 5ie Ii)rifc^cn ntomcnte bk bebeutenb«

(ten. 5ciufl in (Bretd^ens $d)Iafgemad^ ; (Brettens ^ehtt ; (Brctd^en im Dom.

IXnö rote öer ,,tDert^er" ift ber „Urfauft" überhaupt burdEj unb öur(^ It)nfd),

roas ber Ungeheuern bramatifdien IDirkung fo toenig (Eintrag tut rote bort ber

pft)d)otogif(^*epifd)en (Entroicfilung. — Hber ein IDeltgebid)t i|t ber „Schuft"

ber erften 5flffii^9 ^^^ '^^^^' ^^s ein ITTenfd), ber für feine IDelt 3U groß ift,

fte^t Söuft neben Hta^omet, neben Cäfar unb Sokrates ; no(^ ift er ni^t bie

Derfeörperung eines gemeinmenfd)lid)en Begriffs. S^^^ili^ W^ ^i« roic^tigfte

$3ene bes bramatif(f)en (Befüges nod) : bie Dertragsfsene.

Sie ma&ik (Boet^e bie größte ntüf)e. HHe roir bas Drama je^t befi^en,

roirb fie erft in sroeimaligem Hnlauf genommen: eigentli^ ift alles fd^on

fertig, als ber tEeufel unbegreiflid)ertD€ife ben Hbfrfjlufe nod) einmal oertagt.

— Hud) in Jtalien, tno^in (Boet!)e nad) langer Paufe bas oergilbte Ittanu«

jkript mitnaT^m, entftanben erft bie i)ejenkü(^e — im (Barten ber Dilla Bor^»

gi^efe — unb ber rounberoolle Ittonolog „(Erhabner (Beift". lOas no^ fehlte,

toarö tDo^I alles erft in ber S^illerseit gebid|tet: um 1801. So erfc^ien

1808, immer noc^ als „Sragment" be3eid)net, ber erfte Ceil bes „Sauft".

Rnä) bem „Sragment" festen nod) bie Dertragsf3enen, ferner ber 0ft€r=

fpa3iergang ; augerbem tüalpurgisnat^t mit ©berons unb (Eitanias goIbe=

ner Qo^3eit — bies 3rr)ei rei30olle Partien, bie aber bod) nur Stoifd^enakts«

mufife finb unb für bas (Befüge bes Dramas untoefentIi(^. Dagegen finb

bie brei anbern S3enen [a Kernf3enen bes Sc^aufpiels ; cor allem ift es

natürli^ bas 5^^^^^ ^^s Dertrags mit feiner (Einleitung, roas bas „S^ag«

menf' 3um Ji^agment mac^t. (Die Dortrefflic^e fi)noptifc^e Husgabe oon £e«

hebz läßt je^t biefe (Enttoidilung fotoie bie nic^t untDid)tigcn Derfc^iebun«

gen einiger Huftritte mit einem Blidi überfel)en.)

Das „5ragment" ift bem „Urfauft" gegenüber vor allem ftiliftif(^ oerän«

bert: ber Con bes Sturmes unb Drangs, bie £eip3iger £okalf(^er3e, ober

auc^ bie n)ud)t ber profa in ber Kerlierf3ene fehlen. Diefe ift im S^^aöntent

gan3 fortgelaffen roie aud) bas Huftreten Dalentins. J}in3ugefügt finb aber

ein paar Stellen oon gan3 neuer Kraft unb Sd)ön^eit. Hus ber fpäteren

Dertragsf3ene ift jene großartige Partie fdjon oor^anben, bie fragmentarifc^

mit 5aiifts tDorten beginnt

Unb was öcr gan3cn inen|d{t|cit 3ugctcilt ijt,

XDxll id) in meinem innern Selbft genießen

unb an bie ]\6) ber Ittonolog HTepl)iftos anf(^ließt

:



Ocrad|te ttur Dcrnunft unö tDi|fcn|d|aft,

Des ITIenjdicn altcrfjöd||tc Kroft;

fobüTin öie Qe£enfeü(^e; rnib drittens bk rounberbarc $3enc „IDalb unb

f}öliU" mit Schufts großartigem Ittonolog

:

(Erhabner (Bcift, öu gabjt mir, gabft mir oIlcs,

IDarum i^ bat,

mit öem attfdilicfecnbcn ffie|präcE) mit lUcpt)ifto.

tDie man fie^t, \mb es oor allem Bekemttnisf3encn. Kur bie Qejenküd)c

bringt Qanblung
;
jie Je^t öie Verjüngung bes Doktors in anf(^aulic^es 3au*

berroerfe um. Übrigens teilt jie mit ben anbern neuen Huftritten btn Jtjmbo*

lifd^en C^rakter unb bringt einige neue 3eitanfpielungen, toie fpäter in

größerem Umfang loieber bie IDalpurgisnad)t. — Die neuen Partien bienen

äußerli^ alle ber lUotioierung, bie 6oet^ gcrabe roä^renb ber $d)iller3eit

bejonbers {treng na^m: bie größere, mobemere Hrt bes (Benoffen, o!)ne alh

3Uoiel $pe3iaImotiDierung alles aus ber (Ejpofition !)eraus 3U motioieren, 3U

ber n)ir i^n bo^ einft felbft auf bem IDeg fa^en, forbert btn IDiberfprucf) bes

in biefem Punkt klaffi3ifäfd) « altmobif(^en (Boet^e heraus, ber fogar in

„IDallenfteins £ager'' 3rDei Perfe ^ineinbid)tete, um eine Kleinigkeit 3U mo«

tioieren

:

(Ein I^auptmann, 6cn ein anörcr er|to(f},

Cieg mir ein paar glü&Ii^e XDürfel nad)

!

So alfo bringt bas erfte (Befpräd^ mit HTepl)ifto bie tlTotioierung für S^iufts

Sludjt aus ber Stubierftube in bie IDelt, roä^renb bis ba^in i^n immer noc^

5as oerflu^te alte IHauerlo^ ^ielt ; bas 3tDeite bereitet auf bie Verführung

©retc^ens cor. — Diel roi^tiger ift aber ber innere 3u)eck ber neuen Stü&e.

Dur(^ fie erft voxxb Sauft aus bem geiftigen Kraftmenfc^en ber erften S^ffung

ein Repräfentant ber UTenfc^^it felbft — aus bem „Original'' im Sinne

!)amanns unb ber Originalgenies ber (Ci}pus im Sinne J)erbers unb bes rei«

fen (Boet^e. (Erft je^t ift fein eigen Selbft 3um Selbft ber gan3en tttenfc^^eit

crtoeitert; erft je^t ift er fogor, als ein (Blieb in bie Eei^e ber organifc^en

IDefen, feiner 5teunbe, eingefügt, ein Stjmbol bes Ringens unb Strebens ber

gefamten ^rrli(^en tlatur geroor^en — erft fe^t ift alles Vergängliche nur

ein (Bleic^nis.

Diefer unenbli(^en Vertiefung ftel^t bk bicS^terif^e (Er^ö^ung S^ufts jur

Seite. Sie ift fo mäi^tig, ba% insbefonbere ber pant^eiftifd)e lUonolog „CEx^

nieder, £iteratur* 33
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^abencr (Beift" aus 6cm Stil fällt ; toä^renb bk anbcm IDorte 5<iujt$ nur

eine geroaltige It}rif(^*r^etorifd^e Steigerung besjenigen Stils bebeuten, ber

\\d) fd^on im (Befpräd) mit IDagner unb Dor allem im (Eingangsmonolog in

bem einfamen Sd^roung fetner Rebe 3eigt. Die prachtvolle Poefie biefer neuen

Itjrifd^en (Ergüffe ^ebt mit einemmal bas Drama in dm anbere Sp^re,

aus ber bürgerlichen in bie metapl)t}fifc^e, aus ber tlac^barfd^aft (Llamqos,

bzn (E^rgei3 unb oerberblii^er S^^^unbesrat 3um Derbrec^en an ber armen

(Beliebten treiben unb \o ins Derberben, in bie tEaffos, ben eine innere Itot«

roenbigfeeit 3tDingt, über bie fidleren (Bren3en Muger (Einpa|fung in bie Der«

]^ältni[fe I)inaus3uftürmen, bis ber Seibenmurm fic^ bem tEobe nä^er fpinnt.

— Das Jntrigenftücfe ift eine (E^araktertragöbie geroorben, unb ber JJelb aus

einem Hbenteurer — ber UTenfci), ber irrt folang er ftrebt.

Hber aucE? Htep^ifto ift nicf)t me^r einfad) ber Ceufel bcs ipuppenfpicls.

tEiefernfte IDorte toerben i^m in ben ITTunb gelegt

:

<BIaub* unjcr einem, bicjcs ©an3C
3|t nur für einen ©ott gcmadjt;

(Er finbet fid) in einem eto'gen (Blansc,

Uns ^at er in bie Sinjtcrnis gebrad)t —
Unb eu^ taugt einsig ^ag unb Viaä\t

Unb roenn er auf S^^fts l^o^e Jmagination in „VOalb unb Qö^le" bas

Jialte Stur3bab ergießt, fo ift er bod^ and] ^ier nic^t blo^ Hieufel, fonbern

mel^r als fonft noc^ — Derfeörperung eines tEeils oon S^iufts eigener Seele.

€r fprid^t bie Bege^rlid|keit aus, über bie S^iift unrDiffenb fi^ fortlügt. Unb
jo erfd^eint er aud^ in ber f)ejenliü(^e überlegen, nic^t blofe auf bas eine enge

Siel bcs Scelcnfangs gerietet.

Huc^ ba3u muß er bienen, bie neue rjaupttoenbung t)or3ubereiten. Itoc^ fcl^«

len ja mit ber gansen Kerlicrf3ene bie entf(^eibenben IDorte: „Sie ijt ge«

rettet !" Hber toenn ber lEeufcl felbft im HTonolog „Dernunft unb XDiffen«

fd)aft" für bcs HTen|(^en allcrl)öc^jtc Kraft erklärt, fo ift bics burc^unbburd^

aufklärerifd^c, buxä) unb burc^ antiromantifc^e Bekenntnis bcs Dichters —
feenn nur fo kann es erklärt tücrbcn ; toen folltc UTep^ifto l^icr täufc^en töol*

Icn, mo er gerabc feine betrügcrifd)e Spottrebe 3urücknimmt ? — du 3eugs

nis, ba^ er ]id) bereits 3U £effings Huffaffung bekehrt liat S^^\^ ift kein

Sünber aus Übcrl^cbung unb Begc^rlid)keit mc^r, fonbern aus enttäufc^ter

£iebe 3U ber l^öc^ftcn Kraft bcs tTTcnfc^en; unb lüer fo gefünbigt ^at, kann
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nic^t 3ur f)ölle fa!^rcn. (Bretd^ens Rettung muß il)m t>en IDcg 3U 6er eigenen

Rettung bal)nen.

Die enbgültige S^^ffi^^Q erfc^eint 3uer{t in ber Husgabe 5er Sd^riften

von 1808. Sie ift f(^on äufeerlii^ fe^r ftark berei(^ert, roenn anä) nod^ me^r

in ben Hufeenroerken als in bem Drama felbft ; aber aud) innerlich ift auf

bem IDege, ben bie (Entroicfirung oom ,,llrfauft" 3um S^tigment an3eigt, ein

Riefenroeg roeiter 3urücfigelegt.

Iteu jinb bie brei Hußentoerfee: für bas Bu(^ bie ,,3ueignung", für bos

tE^eater bie beiben Dorfpiele: „Dorfpiel auf bem tE^eater" unb ,,Pro«

log im I)immer'. S^^^^^ ^^^ 3roeite HTonolog S^iil^s am ©ftermorgen;

ber ®fterfpa3iergang ; bie beiben Dertrag$f3enen (i(^ nenne aud) bas crfte ©e»

fpräi^ mit HTep^ifto fo, roenn aud) ^ier ber Pakt no(^ nic^t abgefc^Ioffen

toirb) ; Dalentins tEob (unb aus bem Urfauft bie beiben i^n oorbereitenben

Huftritte); foroie bie lDaIpurgisnad)t. IDieber aufgenommen finb bie brei

Sc^IuMsenen: „tErüber tEag, Selb", „llad)t, offen Selb" unb „Kerker";

biefe $d)lu6f3ene aber entl^ält neu fünf ^od)bebeutfame IDorte: bie „Stimme

Donoben", bie ausruft, als tTTepl)i(to gerufen ^atte: „Sie ift gerid)tet 1"
: „3ft

gerettet" unb bie ITTep^iftos 3U S^uft: „l)er 3U mir!" — fünf IDorte, in

benen bie ^anblung bes 3tDeiten Ceils eingebettet liegt.

(Es ift bem „Urfauft" gegenüber inl)altlid), auc^ bem „Sr^gment" gegen«

über im Hufbau ein oöllig neues IDerk. (Erft jey l^aben roir ben „Sauft",

ber bie größte Did)tung nad) Dante Reißen kann; au^ tDol)l: tro^ Dante!

Die brei (Einleitungen umgeben bas Drama roie eine breifad)e Ummal«

lung : ein gan3 perfönlid)es Bekenntnis doII lr)rifd)er Sd)önl)eit unb ft)mbos

lifd^er IDal^r^eit, bie „Zueignung" ; bie Huseinanberfe^ung mit bem publi*

kum: „Dorfpiel auf bem tE^eater" ; bie Deutung ber (Eragöbie: „Prolog im

l}immel". UTan begreift voolfl, roie nötig biefe beiben bramatifc^en Dorl^al*

len fc^ienen. Das „Sragment" ^atte faft bloß Kopffd^ütteln erregt ; oon ber

alten Hbneigung ITTenbelsfol^ns gegen bas puppenfpiel lebte noc^ immer ein

gut Ceil fort. Die Sl)akefpearifd)e HTifd)ung grotesker mit tragif(^en S3enen

toar man ni(^t mel)r geu)öl)nt : ber Dieter ber „Jpl^igenie" mußte ber lufti=

gen Perfon erft roieber einen S^^^ibrief fc^reiben — unb bem lE^eaterbirektor

für feine bramaturgifd)en Kül)nl)eiten.

Hber in bie l}anblung felbft greift erft ber „Prolog im ijimmel" ein. tDic

bas „Dorfpiel" bem bes inbifd)en Dramas „Sakuntala" — bas (5eorg Sor=

[ter überfe^t l)atte — fo ift 'ber Prolog bem Bu(^e J)iob na^gebilbet; beibes

33*
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mit Dollkommcner (Einbcut[^ung, toie benn überhaupt öte beut|(^e Htmo«

fp^äre unjer größtes IDcrk erfüllt. Der Prolog ift gebic^tet, um 5ou(ts Ret»

tung r>or3ubereiten : (Bott mu^ natürlid) {eine löette geroinnen, unb ba^ er

fie getöinnt tro^ ber Derfe^lungen feines Knechtes S^^% ift auf bie tiefen

IDorte begrünbet:

Unb \Uli bef^ämt, tnenti 6u hthtnntn mufet:

(Ein guter ITTenjc^ in feinem öunftlen Drange
3|t ji(^ öes redeten IDcgcs vootjH bcroufet.

Sugleid^ toirö ber plan ber gansen (EntmicJilung aufgerollt : öom F^immcf,

in biefem Prolog, burc^ bie IDelt, im Drama, bis 3ur E)ölle, bcren $d)lunb

fid^ im fünften Hkt bes 5toeiten Sauft auftut.

Der Prolog mit bem tDunberbaren Sp^ärengefang ber (Er3engcl gel)ört 311

ben er^abenften Did^tungen (Boetl)e$. IDir fe^en bas Unioerfum felbjt in

tönenber Betoegung um (Bott Greifen, bex uns wk feinem Sdjalk, bem Hieu*

fei, einen Hugenblidk fic^tbar töir^. Unb es roirkt unermefelid^, röie nun cor

öem Huge (5ottes ber lileine ITIenfc^i unten auf ber (Erbe fo beutlid) fid]tbar ift

roie Me lireifenben Sonnen.

Die (Betoalt unb Qo^eit biefer Dorfpiele l^ätte fi^ mit bem bürgcrlid]cn

Drama oon ber Kinbesmörberin nic^t oertragen; nun aber ift es ja ein fi)m*

bolifi^es Drama oon bzn Sc^icfifalen bes Utenfc^en. (Ein IDeltgartcn l}at fid}

aufgetan.

Die (5ef(^i(^te 5aufts ift nun bie bes (Benies nur noc^ infofern, als eben

bas (Benie ber gefteigerte ntenfd) ift. Das Sauftproblem ift bas Problem doh

ber (Erlöfung ber fünbigen tUenf^^eit; ift; bas Problem ber (Bered]tigkeit

(Bottes. Das (Eröbeben oon £iffabon Ifaih biefe bange 5^age in bem Knaben

erregt. Xlit^t nur ber f)arfner ricE|tet an bie (Bötter bie bro^enbe Srage, löar»

um fie b^n ItTenfc^en fdjulbig loerben laffen, um i^n bann ber Pein 3U über»»

laffen — aud) 3pl)i9^niens Prieftermunb fingt fold^es toilbes £icb.

Die C^eologie antroortete mit ber (Er3ä^lung 00m Sünbenfall. Hun aber

roar an bie Stelle ber Offenbarungsle^re eine neue getreten. Die frül^eren

3a^r]^unberte fa^en in Saufts IDiffensbrang ein felbft fd)on ftraffälliges

Streben, bie oon (Bott gefegten (Bren3en menfd)li(^en löiffens 3U überfc^rei»

itn ; dagegen roe^rte fid^ £effing. Hber bei (Boet^e roirb bem ungemeffencn

(E^rgei3, roenn er auäi oon ber Sünbl)aftigkeit frei bleibt, feine Zxaqik roie*

bergegeben. Der (E^rgei3 bes IDiffens tritt mhen ben (E^rgei3 bes i}anbelns;

burc^ i^n loirb Sauft eine tragif^e tlatur n^ie burc^ biefen IDallenftein.
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Dicfc (EntroiÄlung roar burd^ bic ber Seit gegeben ; eine anbere bnxäi bie

bcs Dtd)ters.

Darf man (Boet^ eine „fauftif^e Hatur" nennen? 3^ 3UDeifIe. £ejjing

wax es ; in no^ ^öl)erm (Brabe Qerber, ber benn auc^ bem Savi\t \o man(^en

3ug getieften ^at, fo bafe bie l^eute beliebte tDiffenf^aftlii^e tltonomanie bas

gan3e (5ebi(^t auf Qerber ^at 3urü(^fü^ren toollen (mie anbere IlTonomanen

auf paracelfus ober gar auf taoater !) Hber (Boet^ ^at fi^ frü^ geroö^nt,

ein Unerfor|d)Ii^es 5U oere^ren. S^^\^ ^'^^^ erkennen, roas bie tOelt im 3n=

nerften sufammenl^ält ; (Boet^e erklärt „Xtatur ^at roeber Kern no6) S^ale''.

„XDö faß \di b\6), unenbli(^e tlatur" — nie If'dit^ !6oet!^e jo gefragt ; ober bod^

fi(^ felbft gteid) geanttoortet

:

tDUIjt bu ins Uncnbnd)e |(i)rcitcn,

(5cl} nur im (En6Iid)cn nad| allen Seiten

!

liiert bei bem ruhigen, met^obifcfjen Sorf^er (Boet^e barf man bas fau=

ftif(^e (Erlebnis fu^en— fonbem bei bem Dieter. Das IDiJfensproblem toirb

jum Problem bes feün[tlerif(^en (Erfaffens. S^^^ beginnt bei (Boet^e bie

Klage über bie Unmögli^feeit, bas, was er fcf)aute, fo toie er es gefc^aut,

tDteber3ugeben. Der gan3e „S^uft" ^allt roiber von jener Klage piatens:

„bo6], aä), bas Woxt serftüÄelt, kümmerli^, Unenblidjes l" Htep^ifto ^öl^nt

5auft, ba^ er bas IDort fo fe^r oera^te, aber aud| bzn Schüler, ba^ er es

überfc^ä^t. „ttame ift Säiall unb Haud^ !" ruft 5auft im Religionsgefpräc^,

tüie gan3 äF)nlid}, red)t in ber Begeifterung bzs Sturmes unb Drangs für

bas ungeteilte (Befül)l, (Boet!)e an taoaters Sxennb Pfenninger gef^rieben

f^atte. Hlles toas er in kün[tlerif(!)er (Ekjtafe fie^t, toill er u)iebergeben —
aber „bid) 3U I)alten I}atf icf) keine Kraft l"

Das ift bie menfc^Iidje 6ebunbenf)eit ber Husbrucksfä^igkeit. Hber gerabe

für ben beroufeten großen Künftler kommt ein 3rDeites ^in3u: 3U ber $d)rDie=

rigfeeit ber tEec^nik bie (Befa!)r ber Kritik. Die Did)ter früherer perioben,

entroeber naioer in ber Probuktion ober anfprud)sIofer im 3iel, kannten biefe

Itot nid)t im gteii^en (Brabe : bie fi^mer3li^e (Erregung beim Dergteic^ ber

künftlerifc^en Di|ion mit bem fertigen IDerk. Uun aber ftellt fic^ bie berougte

Kritik 3tDifd^en beibe unb betäd|elt unb entmutigt. Sie Reifet Iltep^iftop^eles.

Sie ift ni^ts als 5ie eine ber beiben Seelen im Dicf)ter, bie ^inab3ie^t, mut*

Cos madjt; neben ber anbern, bie getoaltig fic^ oom Duft 3U btn (Befilben

^o^er H^nen l:itbt. Der tEeufel ift nur bas Sc^Iec^te m ber UTenf^enfeele,

bas taut toirb, serrt unb ftöl)nt; toie ber böfe (Beift in ber Domf3ene nur bas
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fd^Icc^tc (5croiffen (Brettens ift. Unb fo ift and) von Ijkx aus bk neue (Ent»

toicfiluTig S<^u\ts geboten: öie eigenen (Erfahrungen öes Did)ters, töte fie

elegtf^ anä) bk Zueignung aus|pri(i|t, mxb\6)tzn \x6] in öem Kampf ßtoifdien

5auft unb ITTep^ifto. Huc^ öer Künftler ift \xd} in feinem öunfelen Drange 6c$

rechten tDeges tüo^^I betöufet — kein Did^ter ^at ftärker als (Boet^e bas

Unerforf^Iic^e 5er öi^terifd|en Kon3eption betont. Unb bcr fo öiele S^^Q'
mente ^interlieg, kannte aud^ Me (Befahren öes beftänbigen IUeffens am
Jbeal.

Hirgenös nun aber in I^anblung ober 5^9^^^^ etmas toie $i)mbolifieren

ober gar Hllegorie in aufbringli^ oerte^enber IDeife, toie boä] suroeilen im

jroeiten Ceil. Die ungel^euere £ebensu)a!)r!)eit Dalentins, bie unoergteic^Iidie

$i(^er^eit, mit ber Sxavi ITTart^e ge3ei^net, ja mit ein paar Strii^en (Bret*

^ens HTutter angebeutet ift, vor allem bie rounbertwlle S'^Q^^ (Bretdiens

felber finb oon keinem Haturaliften übertroffen roorben. Ober bas unoer-

gtei(i)lid)e Bil5 bes Ofterfpaßiergangs, burd) beffen lebenbige Sülle Sciuft aus

feiner 3folierung gelöftunb in btn 3eitlid^en unb lokalen Sufammen^ang bes

Heformations^eitalters geftellt roirb ! Die gutmütige Befc^ränkt^eitbieferUm»
gebung ift ber ^intergrunb für fein Hbf^roören aller trabitionellen 3beale,

toie fie ber Qintergrunb für (Boet^es S^^^^ ^clö:) 3tcilien toar; unb bennody

geroinnen toir biefe kannegiefeernben Bürger, bemütigen Bauern, renommi»

ftifd^en Burfd)en lieb. — Unb toieberum neben biefem kräftigen Realismus

bie Sülle ber Itjrifc^en Zöm, bie melobramatifd)e $3ene bes Selbftmorböer«

fud^s, ber faft 3U roeidje ©efang ber (Beifter ! VOk benn (B'oet^e nunmel)r als

geübter Regiffeur bie Hilfsmittel ber bramatifd)en lOirkung nid)tocrfd]mäl)t ;

mufikalif(^e tote bas (Blodienläuten, btn (Befang im Dom; optifc^e roie bie

bunten Koftüme bts ®fterfpa3iergangs unb bie größeren ber ffieifterbefdirDö»

rung.

Unb toie bient ber Ders, 3U fo großen Hufgaben nie frül)er getr)eil)t, biefcrt

^^en (Bebanken unb paßt fic^ in leifen Beroegungen bem Jnljalt an ! Die

tieffinnigfte aller großen Dii^tungen ift 3uglei(^ bie formoollenbetfte ; toas

ätoar im gan3en Umfang erft ber gan3e „Sauft" betoeift.

A^nli(^es gilt für bie unberü^mte Sd^toefter^S^iif^s" : für bie^panbora"

(1808), bie leiber S^^ogment blieb. 3" ben $^mer3en unb lüirren bes Krie-

ges füllte (Boet^e |i(^ in einem immer f^ärferen (Begenfa^ 3U feiner Seit unb

feinem Dolk. Das ift bas (Erlebnis, bas biefe in ber Kunft bes Rl}i}tl]mus un»

übertroffene $d)öpfung beftimmt. Der alte (Begenfa^ roirb Icbenbig, btn bas
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ntitteralter bcn bes tätigen unb bef(^aul{cf)en £ebens genannt ^atte; unö ber

bas große Problem 5es Künftlers für (Brillparser unb f}ölberltn, lOacfien*

rober unb 3bfen geroorben ift. Soll ber Dii^ter als roeltfernerlDetferüber btn

Zufälligkeiten bes toirklic^en £ebens tljronen ? Ober im eigenen Kampf mit

ben anbern bie Seit erleben? Das ift ber IDiberftreit stüijdien (Epimet^eus

unb Prometheus ; unb fuc^t (Boet^e aud) bem Prometheus gered)t 3U tücra

ben — es toirb boc^ ein ^eroifd|er P^ilifter : 6oet^es Qer3 ift bei bem tiefen

tEröumer (Epimetl)eus.

Hber nod^ ein anberes (Erlebnis erfüllt bie „panbora".

(Boet^e fü^lt, bü^ er altert. (Eine große Hblöfung ber (Benerationen ooll«

jog fid^r im Hpril 1807 ftarb Hnna Hmalia, bie Derfeörperung altroeimari*

jcfjen (Beiftes, unb erfc^ien jum erftenmal in IDeimar Bettine, ber (Bdft ber

Romantik. Unb btxi Did)ter faßte bamals eine l)eftige £eibenf(i)aft für ein

junges Htäbdien, ITtinna ^erslieb, für bie er boc^ 3U alt toar. (Er bi(^tet So»

nette, bie fic^ auf UTinna Qer3lieb be3iel)en unb bie Bettine fidj aneignet:

unb bas Sonett roar ein Kenn3eid)en ber neuen romantif^en S(^ule, bas

ffioet^es (Generation mit J. J). Doß leibenfdjaftlid) ablehnte, unb bem er felbft

ni(^t günftig geroefen toar. (Boet^e fül)lt, ba'i^ er altert — unb er roill nic^t

altern. Die Sel)nfud)t nad) ber eigenen Jugenb, nac^ jugenbli^er Kraft bie

S^ön^eit 3U empfinben, nad) iugenblid)er 5äl)igkeit fid) oon ber Jugenb be^

glüÄen 3U laffen, fdjafft bie ®eftalt bes p^ileros. €in neuer tEt)pus taud^t

auf : bie künftlerifc^e Se!^nfud)t nad^ ber 3ugenb, bie am ergreifenbften f\tmt

in „Bimini" ertönen ließ. Diefe Sel)nfud)t gibt bem rounberoollen £oblieb

auf bie UTad^t ber S(^ön^eit feinen (Blan3. Unb neben pi)ileros Panbora

:

bie Sc^önl)eit, bie 3ugenb, unb in i^rer Büdjfe bie (Befahren bes Jbealis-

mus ...

Hber Panbora kann felbft für (Boetl)e nid)t toieberke^ren. Das am meiften

ntufikalifd^e Drama (Boetl^es, mufikalifd) aud) in ber (Empfinbung u)ie in Huf*

bau unb Sprad)e, toar verurteilt, Brudjftüdi 3U bleiben. Dafür ertüU(^s ein

•anberes ITteifterroerk aus kleinem Hnfang 3ur Sclbftänbigkeit, bie „tOa^l=

DertDanbtfd)aften" (1809).

(Boet^e ^atte Don neuem bie Kunft ber Itooelle 3U pflegen begonnen ; immer

in ber IHanier ber „Unterl)altungen", bie im f^arfen (Begenfa^ 3U tEiecks

außermoralifd)er Ilooelle ber (Er3äl^lung oon bzx unerhörten Begebenl)eit

eine ausgefprod)en moralifierenbe Spi^e gab unb 3tDar fo, ba^ na(^ feiner

eigenen Definition „nur biejenige (Er3äl^lung moralifd) genannt 3U toerben
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»eröicnt, bie uns 3ctgt, ba^ öer IlTenf^ in \idi eine Kraft liabz, aus Über«

jeugung eines Beffern felbft gegen feine tleigung 3U l^anbeln." $0 berietet

er in b^n „Hnnalen" (1821): „(Einige XloDellen touröen proiefetiert: 6ie ge=

fä^rli(^e ttac^Iäffigkeit; oeröerblic^es Zutrauen auf (5eu)o^n^eit un6 me^r

öerglei^en gana einfache £ebensmomente aus ^^rfeömmlid^er (Biei(^gültigkeit

l^eraus — unö auf i^re bebeutenöe I)öl)e ^erüorgel)oben." €$ ^anbelt ji^ alfo,

töie i(^ es in meiner ffioet^ebiograp^ie 3ufammenfafete, um 5en HTangel an

SeIbft3U(^t im Derke^r. (Eine ältere Rei^e l^at ben UTangel an $elb(t3U(^t in

£iebe unb (E^e 3um (Begenftanb. Hus i^r ift bk tloDelle ^eroorgegangen, bie

3um Roman ber ,,lDaI^It)ertDanbtfd)aften" töurbe.

Die ,,uner:^örte Begebenheit" ber urfprüngli(^en ttooelle glaube icf) mit

Sic^er^eit angeben 3U können: es ift ber e^elid)e (E^ebru^. DieParabojie,

ba^ bas Don btn rechtmäßigen (Eltern erseugte Kinb bennoi^ toentgftens von

feiten bes Daters infofern ein illegitimes ift, als bie leibenfc^aftli^e Umor«

mung, ber es feine (E£iften3 oerbanlit, eigentlic^i ber (Deliebten galt unb nic^t

ber (Dattitt — bies finguläre RTotio (bas übrigens in arger Rbf^toäc^ung bei

ntobernen roieberliel^rt, fo bei b^Hnnunsio) ift ein rechtes ttooellenabenteuer,

auf beffen (Erfinbung Boccaccio ftol3 fein könnte. Run aber toirken neue

Umftänbe ein. Die Rooelle 00m e^elic^en (E^ebru(^ fe^te nur eine (E^arak=

tcrftubie ooraus : bie bes oerblenbet leibenf^aftli(^en £ieb^abers ; bie beiben

5raucn konnten gan3 im Umriß bleiben roie bie Rebenfiguren mand^er Ro=

Delle (&oet^es. 3n3rDif(^en aber roar in fein £eben bie kur3e £eibenf(^aft für

Rtinna Qerslieb getreten
; fie ^atte il^n nic^t bloß 3um erftenmal bas Problem

ber außere^clid)en £iebe bur^leben laffen, fonbem fie ^atte i^m auc^ bie

Sigur ber (Beliebten oiel intereffanter gemad^t, als fie fonft geroefen u)ärc.

RTinna toirb mit il)rer roeidien R)illensf(f)rDäd)e, bie bann aber bod) einer ent*

fd^eibenben Hnfpannung fä^ig ift, bas Rlobell für 0ttilie. — iDann aber kam
ein 3eitgebanke ^in3u: biefer aus ber romantifi^en (Bebankenroelt. 3n i^r

roar bie Jbentität ber (Befe^e in ber hzltbkn unb unbelebten IDelt (fo weit

fie eine fold^e überi^aupt anerkannte) 3U einer fijen 2^tt geroorben. Den-

Raturforf^er roie bzn RToraliften (Boet^ rei3te bas 3U einem (Experiment.

Der 6ebanke ber d^emif(^en R)a^lDern)anbtf(^aften — (Boet^e fc^on feit fei«

ncn Straßburger Unioerfitätsftubien geläufig — follte auf bas nienfd^en*

leben angeroanbt roerben. 3ft es toa^r, ba^ 3n)if(^en HTenf^en biefelbe un=

tuiberftepc^e Hnsie^ungskraft ^errfi^en kann, mie 3U)if^cn d^emifc^en $tof=

fen, bie, einanber genährt, fic^ aus ber bisherigen Derbinbung löfen muffen ?
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So tDU^s, roic in 6cr attifc^cn Zxaqöbk, bem Protagoniften ein Sdiau^

fpicier na^ bem anbern 3U ; roobei ber le^te, bcr i)auptmann, es nic^t gan3

oerleugnen kann, roie bie eine (Deftalt in ©iorgiones „Konsert", nad^gcmalt

3U fein. '(Beleiftet ift hiermit in öollfter Klarl^eit, was erft Sola ben „e jperi*

m enteilen Roman" nannte: ber Derjud), aus einer gegebenen Doraus==

fe^ung reinli(^ unb objektit) bie pfi)d)oIogif^en Solgerungen abzuleiten.

Das (Experiment loirb mit größter tDiffenf(^aftlic^er Sauberkeit bur^ge«

fü^rt; freili^ 3uglei(^ mit ber gefpannteften Kraft feelifc^er Hnfd^auung. 3^
einem Sä]lo^ mit (Barten roirb ber3foIierraum ^ergeri^tet, in btn bie übrige

IDelt nur oon fern ^ineintönt. Die oier Siguren [inb unter ununterbrochener

Beobachtung ; anbere bienen nur ba3U, ben {ebesmaligen Stanb ber (Entmidi*

lung 3U oerbeutIi(^en, [0 insbefonbere bas frioole abelige £iebespaar unb ber

mit unr)erglei(^Ii(^er IlTeifterfc^ft oerroanbte ITTittler — man könnte i^n

gerabe3U bas ITTanometer nennen, bos ben £uftbru& im Kejfel angibt. (Eben=

fo bienen bie (5ejprä^e, fo intereffant fie an fid) |inb, immer bem ^ö^eren

3tDeck, btn Seeten3uftanb-ber oier aus3ubeuten. JJanblung ift nur in jenem

Xlooellenfeern oor^anben — benn alles anbere, roie bie Hnkunft (Dttiliens,

gehört 3ur Dorbereitung bcs (Experiments ; bie ffieburt unb ber Cob bes Hin*

bes aber toirken nun gan3 |i}mboIif^': burd^ 0ttiliens S^ulb, ber eigentlich

bas Kinb ge!)ört, mufe es fterben . .

.

Die pft)c^ologifcf)e ntei[terf^aft, mit ber jeber Seelen3uftanb beobachtet

unb bargejtellt ift, finbet nur an ber künftlerifc^en i^resgleid^en, mit ber

.(5oet^e als erfter eine eigene Romanprofa 3U fc^affen fuc^t, bie nic^t me^r

(roie im „lOerti^er") ti)rif(^ gefteigert unb nid)t (mie im „IDill^elm IlTeifter")

ber einfacE)en Beric^tprofa eng oerroanbt ift. Der R^i)t^mus roie ber Sä^
fo ber Hbfd^nitte unb bes gansen Hufbaues ift i^r Kennsei^en. Um aber ben

ertDünfc^ten (Einbruck objektioer Darftellung eines „Komplexes'' in feiner

feelifdjen (Entroicklung 3U erroecken, ift (Boet^e boäi 3U leibenfc^aftlic^ betei-

ligt; fein Qer3 fprid^t mit, für ©ttilien, feine IDeltanfc^auung fpri^t mit,

gegen (Ebuarb. (Es ift ja beutlic^, 3U toelc^em (Ergebnis fein (Experiment

kommt : nein ; bie romantifi^e tel^re ift lErug ; nur mer fi^ ber Derfuc^ung

Eingibt, ift oerloren, bem Utenfc^en aber ift es geboten „aus Überseugung

eines Beffern felbft gegen feine tleigung 3U ^nbeln". Diefe Kraft befi^n

Cl)artottc unb ber J)auptmann, unb fo bleibt i^re IDa^Ioermanbtfc^aft pla»

tonifc^. (Ebuarb, ber fi(^ ettoos 3U oerfagen ni(^t getoö^nt tDor, unb (Dttilie,

bcr ber eigene tUittelpunkt fe!^lt, befi^en biefe Kraft nic^t unb toerben bzs»
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ffalb von btx I0a^bcrtDanötf(^ttft mie leblofc Dinge 3uetnaTt5er gc3ogen unb

oernti^tct. Hber biefer £et)rc — rote bies Bu^ benn aud) „bic (Entfagcnben''

l^cifeen könnte — roiberfprtd|t bie $(^ilberung 0ttilien$. VOk ber junge Poet

in bie kokette IDeltbame Hbel^eib, ^at ber gealterte fic^ in bas unfc^ulbige

niäbc^en ©ttilie oerliebt; unb bie frönen $d)lu6roorte fpred^en eigene (Emp«

finbung aus. Da^er toar es möglid), bafe bies faft fdiulmäfeig moralifierenbe

Budy, töie einftber „XDert^er'S als eine unfittlidE|e (Empfe!)Iung ber Unfittlic^«

keit aufgefaßt roerben konnte ! Unb biefe fatfc^e ntoralifd)e Beurteilung ^at

anä) bie künftlerifcf|e $d)ön^eit unb bie tec^nifd)e Dolknbung bes beften beut*

f^en Romans nic^t ßur gebü^renben Hnerkennung gelangen laffen.

Koc^ Diel größer ab^x tmir ber ITtißerfolg Don (Boet^es näc^ftem tDerk.

Seine 5cirbenle^re erfc^ien (1810) — nicf)t bloß tüiffenfi^aftlic^ gemeint

als Darftellung [einer langjährigen ^ingebenben Befi^äftigung mitber^tDelt

bes Huges", fonbern 3uglei(^ ein £iebeslie^ auf bie finnli^ toa^rne^mbare

lüelt. ©eroiß roar es bas gute Rec^t ber Soi^W^r, bas VOtxk nur auf bie

Richtigkeit 3U prüfen; aber in btn tEon i^rer Hble^nung mifc^te Ji(^ Sunft«

bünkel, Bequemli^keit, ITtißoerfte^en. Ilii^ts aber konnte (Boet^e fataler

{ein, benn bies : als Dilettant bel)anbelt 3U toerben. (Eine neue, unheilbare

(Entfrembung bem Publikum gegenüber mar bie 5o^9^/ b^xtn Bitterkeit fi^

in manchem Derslein aus|pri(f)t

:

Über's lttc6crträd)ttge

Iticmanb jid) bcfelagc,

Denn CS ijt bas lUäditigc,

XDas man ötr au(f| jage.

Diefe Derbitterung gegen bie beutfdye £efemelt burcf)3iel^t auc^, namentli(^

in ben erjten Büchern oft coli peinlicher ^ärte, [eine große Hutobiograp^ic.

Untöillig roar (Boet^e aus feiner (Begentoart geflogen, l^atte ein 5innif(^es,

ein $i3ilianif(^es, ein $d)tDei3er £ieb gebid|tet, nai^ Hrioft eine Kantate „Rt*

nalbo" ; !)atte bes tteapolitanifdien !)ofmaiers Philipp Beackert £eben er-

3ä^lt. IDie ein Bote ber Jugenb Deutfd^lanbs kam ba einer ber liebenstoür«

bigjten jungen Deutfd^en 3U i^m: $ulpi3 Öoifferee (geb. 1783). Der junge

Rl^einlänber ^atte bie beutf(^=mittelalterlid)e Kunft neu entbeckt ; er UKirb

für ben IDeiterbau ber (Eölner Domtürme, er fammelte bie altbeutfc^en ©e«

mälbe, beren pra^ttjolle Rei^e je^t, eine ber glücklid^ften (Eriüerbungen

König £ubroigs L, bie RTünd^ener Pinakothek fc^mückt. (Boet^e befud^te

1814

—

1815 [eine Sammlung in f)eibelberg unb ließ fic^ oon bem Seuereifer
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bts Qt\6)x<kkn lOcrbcrs seitrocilig Jogar für jene „goti(cf|cn" Cenb^rtsen ge*

tDtnnen; war er öo^ eben für alles Ietd)ter 3U erobern als für öie ©egett«

tDürt. Unö öod) l)at es etroas $i)mbolifc^es, toie öiefer junge Romantiker

3um er(tenmal roieber (Boet^e für oolfestümlicf)e 3ntereffen 5er 3eit günjtig

jtimmt

!

Denn (Boet^e roollte fidy oerjüngen. IDir fa^en i^n unter öem (Befü!)l öes

na^enben HIters leiben, öas öen Künftler in 3rDei (Erfc^einungen am j(^mer3»

lid)|ten trifft: im Derfagen ber Schöpfungskraft — unb im (Erlöfd)en berDer^«

binbung mit ber Jugenb. Das erfte Ijat (5oetl)e nie erlitten no^ befür^tet ;

bas 3rDeite fd)ien einsutreten — tro^ Bettine, tro^ ber Romantiker, bie es

tüie (Iarlr)le madjten unb \tait bes roirklid)en 6oet^e einen felb(tgefertigten

anbeteten, rDäl)renb bie bie il^n kannten roie bie Brüber $d)legel jid) i^m

fonft entfrembeten. Hber (Boetl^e roollte nocf) ni(f|t altern. Burbad^ ^at es

fd|ön ge3eigt, roie eine gan3e Kette oon Derjüngungsarbeiten \\6) bis 3U ber

f)ö^ bes „lDeftöftlicf)en Dioans" aufregt. 3u i^nen gehört als bie iDidjtigfte

bie eigene £ebensgefd)i(f|te. (Boetlje taud)t in feine eigene Jugenb 3urü(k,

um ]\6) öon ber (Erinnerung l)er 5U oerjüngen.

„Didjtung unb rDal)rl)eit" (I. 1810, II. 1812, III. 1814 — IV. ^rft

nad) (Boetl)es Cob 1833 erfd)ienen) ^at aud) eine praktifd]e Hbfidjt : eine aus*

gefproc^en päbagogifd)e. Der literarifd)en Jugenb, ber „^errfd)enben Unart

ber Seit, im ä|tl^etifd)en unbebingt unb gefe^los fein ^ roollen unb tDillkür«

li(^ 3U pl)antafieren" fe^t er fein Beifpiel entgegen: bas Beifpiel eines in

ftrenger $elbtt3uc^t erroac^fenen großen Did)ters. Deutlich genug finb oft

bie Hnfpielungen toie auf bie Dieter f auf bas Publikum ; aber glüdilidjer*

roeife ift, toie in bzn „lDaI)lt)errDanbtfd)aften", fo anä) in biefem biograp^i*

f^n Roman bie Ceilna^me bes Did)ters, feine einfü^lenbe pi^ntafie, feine

$d|ilberungsgabe grofe genug, um bie £el)rl}aftigkeit 3U überroinben. Itur irt

ber Sdjärfe, mit ber über £ebensoerfel)ler geurteilt roirb, (Bünt^er, tlTerÄ,

£en3, bleibt fie fül^lbar.

Der biograp^ifd)e Roman toill aber oor allem „tDal)rl)eit" geben. Der

Dielgebeutete (Eitel läßt fic^ breifa^ auslegen : (Boetl)e er3äl)lt (Begebenes unb

(Erfunbenes, inbem er bem Biograpl)if(^en Proben feiner Did)tung beilegt:

ITtärd)en, (Bebidjte, piäne größerer Sdjöpfungen; er tx^äljU fein eigenes Zt»

ben in bem Dollberoufetfein ber bid)terifd)=roman^aften Umgeftaltung ; unb

enblidj : er gibt IDal^rl)eit in ber Did)tung, Didjtung in ber IDa^r^eit. Die

|Da^rl)eit 6es Bud|es aber foll eine ^öl)ere fein als bie ^iftorifc^e: eine p^ilo*
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fop]^if(^c. Hic^t bk (Bef^i^te öes Jnbioibuums (5oct^c foll ersä^lt rocrben,

fonbern ber Reil)c na^ bie öes Dichters bes „(Böfe", bcs „IDert^er", bes „(Eg*

mont" ; vozs^alb benn auc^ t)on ben frühen Bemühungen am „Sauft" nur

Dorübergc^enb bie Rebe ift. — Das Dierte Bu^> ein nid^t glücfili^ feompo*

nierter Ita^sügter, ift bann roirMtd^ nur biograp^ifc^.

Die Kunftmittel fin^ bie bes Romans: i)erausarbeiten ber Qauptgeftalt

öurd^ Kontraftfiguren, ber Qauptmomente bur^ üerroeileube Betrad)tungen
;

Husf(^mücfien burd^ (Benrebilber, poetifdje (Einlagen, (Defprö^e. Die RTe-

tl^obe ift bie ber Biographie : auf forgfältigen Stubien ift eine allfeitige Be«

Ieu(^tung bes Qelben aufgebaut — ,,allfeitig'' roieber im Sinn ber relatioen

(Totalität: toas nic^t auf bie (Entwicklung bes Dichters Be3ug ^at, bleibt

fort; mas aber bafür Bebeutung Ifat, wirb an feiner Stelle ertoä^nt, unb

löäre es nur bie Husbilbung ber Ijanbfc^rift ; u)ie benn überhaupt auf alle

Sragen ber te^nif^en Husbilbung befonberes ©eu)i(f|t gelegt roirb. (Enb*

It^ finb alle (Teile bur(^ Dort)eutungen unb Rücfeerinnerungen „oersa^nt".

Dennod^ finb einige Ungleid)^eiten geblieben : bie an \x6) fo toertoolle Dar«

ftellung ber £iteratur, bie für (5oet^es IDirken Dorausfc^ung ift, toirb bodi

als Störung ber Biographie empfunben, anbere (Teile (roie ber über bie fieben

Sakramente) als fremdartige (Enklaoe. Dafür ift an anbern Stellen bie fijm«

bolifc^e (Entroidilungsgefi^id^te befonbers glü(kli(^ gegeben, fo bei bzn erften

religiöfen unb p]^ilofop^if(^en Betrachtungen; ober (Einselfc^idfefal unb RIU

gemeines finb unlösbar ineinanber gefd)micbet tüie bei ber Si^ilberung ber

Kaiferkrönung unb ber (5efc^i(^te bes S^^ankfurter <5ret(^ens, bie beibe mit

einem triften „Ka^enjammer'' enben.

Das (Brögte bleibt bo6): roie (Boet^e 6as lDefentli(^e feines £ebens röirk«

lic^ no(^ einmal uns oorsuleben fuc^t — bie ^öc^fte Jneinsbilbung DonlDa^r«

^eit unb Dii^tung ! Der tt}pifc^e Jüngling, ber ti)pifd)e Dichter — unb boc^

gan3 (Boet^e, nur 6oet^e. Unb xok gefc^ickt fu^t er btn £efern, feiner gan»

3en 3eit bie (Ergebniffe 6er eigenen (Erfahrung 3U übermitteln, inbem er feine

^£iften3 3ur anfd^aulid^en S^tbel umgeftaltet ! ITTan las mit Dankbarkeit,

erfreute fi(^ an bzn fi^önen Si^ilberungen ber alten Rei^sftabt, genoß in

ben (Er3ä^lungen oon Sefen^eim unb IDe^lar bie Did^tung unb \n ber £itera*

turbef^reibung bie ^iftorie — unb lernte nidits, was ber Did^ter, inbem er

„mit freunbf(^aftli(^er f^anb bie Summe feiner (Eiiften3 30g", eigentlich lefy=

ren toollte

!

Um fo mel^r aber bebeutete bas Bu(^ — in jenen brei erften (Teilen, von



I>id}tung unö tDaf|rfjcit — XDc|töftad}er Dioan 525

öcnen totr faft allein fpred^en — für öen Derfa|[cr. Seine te^te Deriüngung

iDurbe öurc^ 5ies SurüÄoerpflansen in öen Ilä^rboben feiner Did)ter}ugen6

geföröert ; unmittelbare Derbin6ungsfäö^n 3iel)en fid^ oon [einem legten gro=«

gen epifd)en IDerk— benn fo können roir bie „löanberjal^re" nid|t me^r nen«

mn — 3U feiner legten lt)rif^en Blüte3cit: 5er bes „Dioans". £e^r^aft ift

aud^ öiefc feine le^e größere (Bebiditfammlung auf roeite Strecken, unb um
i^re Hnfänge legt fid^ no6) öie Sprud|fammlung „(bott, (Bemüt unb IDelt"

(1814) Doli reid)fter, knapp geformter tDeisl^it.

Den äußeren Hnftoß 3um „Öftlidien Dioan bes IDeftlic^en Derfaffers", toie

ber ,,lDeftöttli(^e Dioan" (erfd|ienen 1819) eigentlid^ feigen follte, gab bie

^fisüberfe^ung bes löieners 3ofef oon Qammer«purgftall, eine jener un»

genauen Überfe^ungen, bie roie 3. B. bie Simro&s tüegen il)rer Hnpaffung an

moberne Denk» unb Husbruckstoeife 3ur Benu^ung unb llad)a^mung für

neuere Dii^ter befonbers geeignet fin5. Die innere Dorbereitung lag in [emm
Bebürfnis bes gealterten 6oetl)e, alles einmal oon fid^ 3U roerfen, roas an

£ernen, Bilbung, Kenntnis, bem (Ertrag 3röeierITtenfd)€nalter, il)nbefd)tDerte.

Der ©rient töirb 3um Symbol bes Hllgemein=HTenfd)lid)en nad) biefer negati*

Den Seite l)in roie fonft naä) ber pofitioen f}ellas unb Hom. Diefe Sel)nfud)t

na^ ber „3^^^^^ ber nTenfd)l)eit" fteigert fidy nod) burd) bie perfönli%,

jene Biminiftimmung ber „Panbora" ober eines (Beöi^ts roie „Sc^rDei3er*

alpe''. 3roei jugenblidie S^ßunbeserfd^inungen bringen il)m aber je^t bk
3llufion ber ©emeinfd)aft mit ber Jugenb : Sulpi3 Boifferee, ber im Reife*

toagen neben il^m fi^enb bie Dulkanifd)e (Entftel)ung 3al^lreid)er (Bebid)te be«

obac^tet, unb ITtarianne oon IDillemer, bie er auf feiner Reife in bie R^in«

gegenben (1814) in 5rci^kfurt kennen lernte, eine kluge, bid)terifd} begabte

(Dfterrei(^erin, eine gebilbete ITtignon, bie ber 5rankfurter Patri3ier 3. 3.

Don IDillemer als tEän3erin entbedit unb 3U feiner (Battin ersogen l)atte. Hls

Suleika burfte fie eigene (5ebid)te in bem Dioan oerfteÄen. Hud) fonft ift bes

orientalifierenben Derfte(k= unb tttaskenfpiels faft 3U oiel, unb o^ne Sroang

ge^t es nid)t ah: bie ttad)al)mung ber perfifd)en S^enkenliebe fyxt etroas

5atales, ein toenig oon jener Hltcrslüfternl^eit, bie aud) bur^ eine (Epifo5e

ben Sd)lu6 bes 3rDeiten Sauft fc^äbigt. Hm fd)önften gibt fi^ „fjatem" boä),

too er einfad^ (Boetl)e ift toie in bem I)eibelberger (Bebi(^t oon btn oollen Ka«

ftanien3roeigen; ober roo er 6enn in gemeingültiger IDeife IDelterkenntnis

formuliert. Doli oon irtenfd)en* unb Dölkerkenntnis finb aud) bie „Roten",

in benen (Boet^es lebenslanges Stubium ber Bibel erneute 5i^ü^te trägt.
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HIs (Banßcs mug man uns öod) erlauben, öen „Dioan" für bas erfte IDerk

öes Sinkens 3U !)alten. Die Iiünjtlic^e Derjüngung mod)te bem ITTenf^en

too^ttun — 5er Did)ter roar gefcf|affen, nur aus jeiner IDirklic^keit Ijeraus

3U öic^ten. Um fo bejfer lag bas ntaskenfpiel ben 3a^llofen Itac^a^mern, ben

Rü(kert, piaten unb fo fort bis ^in 3U Bobenftebt

!

(Boet^e aber 30g \iä) aus biefer oorübergeI)enben unb [d^lieglic^ bo(^ täu«

fc^«nben Iltaske ber Derjüngung roieber in feine lDirklid)keit 3urücfi. XDexki

tes (5reifes, bes roellerfal^renen großen Kunbigen finb bie beiben legten

^aupttoerke : ber 3roeite Ceil bes „S^^tt" ^^^ ^^^ „IDanberia^re" — Doli«

enbungen 3töeier großer Did)tungen, unglei(^ gelungen, aber f(^on als Doli*

enbungen nad^ fo langer tiefer Unterbrechung beibe 3U betounbern. Hlles

toas bie fieb3ig ^o-lixt fteten £ernens, Umf^auens, (Erlebens an Kenntnis,

Hnfc^auung, Bil5ung angehäuft Ratten, toirb noc^ einmal, wirb mel^r als je

für ben 3röeiten „Sciuft" aufgeboten — bas Dollftänbigfte unb größte ,(5e=

famtergebnisbes oielfeitigften unb tiefften £ebens.

Uodi einmal follte £iebe btn Did^ter m fernem Jnnerften erto^cken. VOas

für ben jungen (5oet^e S^'^^^^^'^^'^t bebeutet für ben atttn (Boet^e Ulrike

:

£iebe, (Entfagung, tiefftes bi^terifdjes (Erklingen. Die ^übf^e unb xzi^mllt

a(^t3e^niä^rige tEoc^ter einer norbbeutfd^en Rbelsfamilie roarb in Karlsbab

ber (Degenftanb feiner leibenfc^aftli(^en Xleigung; am 11. September 1823

braute in bzs Dichters Hamen Karl Huguft bie IDerbung cor. Das lieb»

lid^e Kinb konnte bod) nur erroibern, ba^ fie ben großen Ittann üerel)re, db^

fi(^ 3ur ,6efä^rtin feines £ebens ni(^t berufen fü^le. VOiv lüaren alle rote

von einem XDunber überrafd}t, als töir oor etli^en Jai^ren erfuhren, Ulrike

lebe nod) ; in roürbiger Sd)ön^eit l}at fie bas £eben, auf bas ber Stxaljl ber

Did^terfonne fiel, in tüi^tiger Hrbeit, roo^ltätigem IDirken unb üaterlänbi*

f(^er (Befinnung bis 3U i^rem tEobe (1899) im fe(^sunbneun3igften 3ö^^e ge=

fü^rt — rool)l roürbig bie Rei^e 3U fd^ließen, bie 5ri^5erike eröffnete. Die

^oc^ter bes £anbpfarrer$ unb bas 5i^äulein oom £anbe, beibe in treuer (Er«

innerung als IDitioen (Boet^if(^er £iebe geftorben, fie reichen fic^ bie ?}'dnbe

als Itjrifc^e n)e(kerinnen bes Did)ters. Die „äolsl)arfen" entftanben nun unb

bie unoergleid^lidie IlTarienbaber „(Elegie" (1823), bie mit unerhörter Kraft

U)eltgefü^l unb £iebest)er3ic^t in eine feftgefügte Strop^enrei^e preßt; 3U

ber einfachen Sc^ön^eit ber Sefen^eimer £ieber ein gewaltiges ergreifenbes

!(5egenbil6.

Unb roie biefc £iebe unb biefe £t)rik, roie bie Spruc^bid^tung unb bie Ko«
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[tümfiunft bts „Dxvans", ]o gehört eine öer merkroürbigjten (Einrichtungen

im Zehtn b^s alten (5oetf^ 3U öen betoufeten Dorbereitungen für öie Doli»

enbung öes „f}auptgefd^äfts'', roie öie Hrbeit am „S^uft" mit faft ironij(^

anmutenber pebanterie in bem nod) immer regelmäßig burd^gefü^rten Za-

gebuc^ Reifet.

(Ein junger Hutobibalit aus bem fjonnöüerfc^en, 3o^ö^^P^ter(Ecfier»

mann (1792—1854) ^atte bem Did)ter ein Qeft^en „Beiträge 3ur poe|ie

mit befonberer Qinroeifung auf .(5oetl)e" gejanbt. (5oet^e fuc^te Jeit län»

gerer 3eit einen jungen ITtann, öer bas IDefen feiner .(Befamterf(^einung

rein aufsune^men unb roiebersugeben im|tanb^ roäre: in bem Derfaffer

biejes ^eftc^ens toar er gefunben. (EÄermonn kommt 3um Befuc^ nac^ XI}ei=

mar — unö toirb für immer fe[tge^alten. (Er rourbe „Sekretär" (Boet^es,

ntit^erausgeber ber Husgabe le^ter f)anb ; aber fein eigentlicher Beruf roar,

bzn Dichter im täglidjen (Befpräd) feiner brückenben Überfülle an (Bebanken

unb Betrad^tungen 3U entlaften. Der alte (5oetl)€ roar gefprä(^ig u)ie ber

junge, nur baß ber Spieltrieb ber Konoerfation aufgehört ^atte, btn cinft'

löielanb berounberte : je^t roar bas (Befpräd^ nur noc^ ein kunftoolles ntit-

tel, Kenntniffe 3U erroerben unb 6ebanken ^erDor3ulo(ken, roie ber Brief

au(^. (E(kermann l)at täglid) bie entftrömenbe IDcis^eit auf3ufammeln unb

3U »erarbeiten, balb unter (Boetljes offener tUitarbeit ; roie bie inbif(^en unb

arabifi^en Propl)etenfd^üler muß er bie Kunft 6er probuktioen S^^tige lernen.

Das (5efpräc^ als Sd)a^gräber, ber r)örer als Dermittler von (Entfc^eibun*

gen — fo entftanö jenes unfi^ä^bare Buc^ „Unter^ltungen mit (Boet^e in

bzn legten 3a^ren feines £ebens" (erfcE)ienen 1836), bem bann befonbers bie

Unter^ltungen mit bem klugen, 3U felbftänbigen Kan3ler oon HTüller, bem

^öi^ften IDeimarifd)en (Berid)tsbeamten (erfc^ienen 1870) 3ur Seite fte^n,

aber biefe nur als Sammlung toertoollen 3n^alts, nic^t roie (Eckermanns

Buc^ als eigenes Kunfttoerk.

UTit (E&ermann ^at 6oetl)e auc^ bie „ttooelle" burc^gefproc^cn (1797

entroorfen, 1827 oollenbet), ein merkroürbig fr)mbolifd)es Denkmal feinei

Hlterskunft unb befonbers feines Hltersftils, bie ©ef^id^te Don ber Bänbi«

gung eines ausbrec^enben £öxDen burc^ ITtufik 3um Hbbilb bes Be3tDin3

gens finnlic^er £eibenfc^aft buri^ tDeiblic^=r)ornel)me E)armonie oerboppelt.

Don ben (Benoffen feiner Jugenb unb feiner ^öc^ften Seit löfen i^n

ScfjiÄfal unb lOille. Hm 14. 3uni 1828 ftirbt Karl Huguft; im felben Jaf^r

beginnt (Boet^e bie Verausgabe feines Brieftoec^fels mit Schiller. VOk
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bei ,,Di(^tung unö tDa^rl^cit" toar bte Deröffentlic^ung päöagogtf^ gemeint,

3ugteidy aber ein Denkmal für öen fc^mer3li(^ noc^ immer tniheiixkn (5e*

noffen — unö ein Hbfc^iet>, eine Überroinbung. Denn no(^ einmal mufe ein

neuer (Boetl^e geboren merben, roenn au^ freiließ als alter HTann roie Hter*

lin, bas Kinb mit btn grauen £ociien. Die S^i^tigftellung — ber HusbruÄ tjt

leiber kaum 3U profaif(^ — oon „tDil^elm Ilteifters lDanberia!)ren"

(Ceil I 1821 ; II—III 1829) bereitet bie PoIIenbung bes „Sauft" vor.

3n bies IDerfe liat neuerbings'ber p^ilofopl^ tlTaj IDunbt eine folgerichtige

Hnlage ^ineinge^eimnift, bie mir ^iftorif^ unb pfi)(^ologi((^ gleid} menig

faltbar unb gleid| tüenig frud}tbar \6)tint VOiv muffen, glaube \6), bie tEat=

fac^e anerkennen, ba^ (Boet^e fi(^ verirrt l^at, ba^ er eine fo umfangreid^e

epifc^e Produktion nid^t me^r 3U be^errfc^en oermoi^te, tt>ie f(^on bas Rät»

fein unb (Brübeln an ber „tloüelle" ertöeift. Hoöellen, als So^^^f^feung ber

„Unter^ltungen beutfc^er Husgeroanberter" gebaut, toerben bem fc^mer ju

fättigenben Ungeheuer ins Ittaul geftopft ; nic^t minber — tüenn es tDunbt

au^ beftreitet— gnomifc^e papiermaffen, bie nur na^ ber allgemeinenRid)=

tung unb Stimmung mit bem Roman 3ufammen^ängen. 5^^^i^i<% ~ ^Qs

^ing mit einem Roman nid)t 3ufammen, ber in Ittakarien ein Sinnbilb bes

gan3en Kosmos in fein (Befüge r>erflod|t?

Schiller ^atte gefragt, roann bie £ei)ria'^re 3U (Enbe feien ? (Ein beutfi^er

Sprud] antiDortet:

rOer Ijt mctjtcr?

Der toas crjannl

XDcr ijt (BcjcIIc?

Der toas ftann!

XDer ijt £el)rang?

3ebermann I

?ians 3ebermann, toie im Stil ber HTi}fterien IDil^elm Uteifter mo^l l^ifeen

könnte, nxir £e^rling ; und RTeifter 3U toerben »erbietet i^m jene begren3te

(EntroiÄlungsfä^igkeit, bie ber Itame anbeutet. IDie es in einem BCenion

auf btn Sc^n)ei3er Dielfc^reiber £eon^arb ITteifter l^eifet

:

Deinen Hamen lej' xö] auf ^voan^XQ S^riften, unb benno(^

3|t CS öein Käme nur, 5reunb, ben man in allen oermißt.

tDil^elm RTeifters £e^ria^re fint> htznbtt, fobalb er etmas kann : nun ift

er (Befelle. Hls folc^er ^at er \iä) in btn tDanberja^ren 3U beröä^ren : als

gefeftigte Perfönlic^keit. $reilid^ ift ber Dr. med. IDjl^elm Uteifter nur öuf
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5ic Dcr|i(i)crung bes Did)ters Ifin als ibcntifd) mit 5cm Darftcller öcs J}amlet

an3uncl}men.

Heben öiefer öeränberten Stellung öes E)elöen 3ur Umroelt beöingt öer

erweiterte S(^aupla^ 5ie tteul^cit öer „IDanöerja^re". Der jugenöli^e DU
lettant follte in öie (5e|en|djaft eingefügt toerben — ber reife S^i^tnann

in bie tOelt. (Es ergibt |id) eine neue Totalität, bie in Htakarien nnb i^rem

körperIid)=kosmi(c^en tDeltgefüf)! oerfeörpert toirb ; eine neue BerDegIid)keit

im Raum, bmd] rDieberf)oItes (Empfe!)len bes IDanberns, burd^ bas E)inein*

l^Ien 3taliens, ber $(f)toei3, ja Hmerikas ausgebrücfet; eine neue Beroeg«

lic^fteit aud) in bzn 5ormen ber Husbilbung. Jn btn „te^rja^ren" roar

einfad? bie (Ersiel^ung eines tr)pi(d)en Jünglings 3U |d|ilbem — je^t in ber

„Päbagogifd)en Prooin3" bie ber ITTenfcf)^eit ...

nis ungefährer £eitfaben ber (Erlebniffe IDil^clms |cf)eint bie Soi^ntel ge-

badet: ,,Dom Itüp^en burd)s IDal^re 3um Sdiönen" — gan3 antijd^illerifd^,

benn Stiller ^atte oerliünbet

:

Hur burd) bas ITtorgcntor bes Scf|öncn

Dringft bu in ber (Erkenntnis £anb.

Hber (Boet^e intereffierte fic^ nid)t mcl)r für tPil^elm. Die Hooellen unb

bie Betrachtungen toaren if)m tDid)tiger als feine (EnttoiÄlung. Hoüellen 3um

(Eeil von großer $d)önl)eit toie „Der tlTann oon fünf3ig ^alfxzn", Betrac^«

tungen üoU größter IDeis^eit — aber raesljalb all bas burdj ein £iebesoer«=

l^ältnis oon IDill)elms Sol^n 3U E}erfilien, burc^ bie freimaurerifc^e (Befell^

f^aft bes lEurms faft trioial unb burd) Htakarien unb i^ren Siah ^t)per*

fpmbolifd) 3ufammengeflod|ten?

Unb boä) ift tDieber in biefen tec^nifdjen Perirrungen bas (Brofee mitent«

leiten, bas bie „tDanberjalire" mit bem 3rDeiten „So^t^" oerbinbet: bas

Kosmi((^e, bas Romantifd|»$i)mboli(d)e, bie Hltersioeis^eit. Der Hltersftil

freilid) iDirkt I^ier nod) gleidimäßig^ftörenber als in bem Drama, beffen poe«

ti(d^e $d)toungkraft i^n nur auf kleinere Partien l)in aufliommen läßt.

(Es kamen bie legten Utal^nungen bes $d)i(kfals. Hm 27. Oktober 1830

ftirbt 6oetl)es So^n auf feiner 3talienitd)en Reife — ber tragifdje Hbfd)luö

eines tragifd)en £ebens, bas auc^ für öen Dater immer me^r oer^öngnisooll

geroorben toar. (Enbe 1830 liegt bie große abfd)ließenbe „Husgabe le^ter

^anb" fertig oor; ber 3rDeite Ceil bes „Sauft" fielet barin als S^^agment,

toie in ber Husgabe oon 1790 ber erfte. — Hm 8. Januar 1831 oerfiegelt

(Boetl)e fein tEeftament. Hm 20. Juli 1831 ift ber „Sauft" oollenbet.

ntetjcr, Otcratur* 34
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Sein plan t(t ma^rfc^einli(^ um 1800 ausuferen. Die eigentliche Hrbeit

beginnt ettoas früher ; ru^t öann roieber ; roirö 1816 öurc^ ein neues Schema

geregelt. Dann roir^ öer 5U)eite tEeil in fiebenjä^riger „fa(t ununterbroc^

ner, kon3entrierter (Tätigkeit'' von 1824—1831 3um gIorrei(f)en (Enö« ge«

förbert.

Die Hufgabe bes 5tDeiten Ceils ijt einfa(^: Söujts Rettung möglid^ 3U ma*

^en. Da3U iftöie rDi(^tigfte Dorbebingung 6ie „löieöcrbringung öer oerlore«

mn (Büter" : roas S^^ft in öer großen Hbfd^roörungsrebe bes crften Ceils

von 3^taUn verleugnet Ifat, bas muß il)m toieber nad)rDad)fen toie nad) bes

Hnt^ropologen Blumenbad^ £e^re ber „Bi^^uTigstrieb" befc^äbigte Körper-

teile rDieberergän3t. Der (EI)rgei3, bie S^^^iibe an ber Sc^önl^eit, bie Qoff«

nung kehren raieber, fogar in S^i^ift^^s Bele^nung „tltammon, tüenn mit

$d)ä^en er uns 3U küljnen (Taten regt" — nur eins ke^rt ni^t xüieber : fie,

bie ber le^te ^ärtefte S^uc^ jener Hbfd)rDörung traf : bie ©ebulb. Unb an ber

Ungebulb ge!)t Sauft 3ugrunbe : fie fü^rt aud) feine 3tDeite Derfe!)Iung gerbet

toie bie erfte („i)ätt' id) nur fieben Stunben RuV). Das ift aus ber tiefften

(Tigenl)eit bes (Benies gef(^öpft. Die großen Temperamente kennen kein

ntattroerben u)ie bie kleinen : je älter fie röurben, befto roilber pot^te bie Un-

gebulb in Htic^elangelo unb S^^i^brid) bem (Broßen unb Bismarck unb (Boetl^

felbft — bem ein3igen, bem es bodi gelang gan3 3U oollenben, roas an ber

$d)tDelle ber (Eroigkeit bie anbern noc^ Dollenbet fe^n roollten

!

Hber nur in fold)en (Ein3ell)eiten berül^ren fi(^ nod) S^^\t unb ffioet^.

Der 3rDeite (Teil, fooiel (Erlebtes er ausnü^t, ift boc^ (roie bie „töanberja^re")

nid)t unmittelbar aus perfönlid)em (Erlebnis errDad)fen, fonbern bie beroußte

geroollte Husfül)rung eines beftimmten pians, natürli^ unter fortbauern-

ber (Einroirkung perfönli(^er (Erfal)rungen.

3n bzn ITtittelpunkt ftellte ffioet^ bie ,,Jjelena" als ben (Bipfei, ber pon

allen Seiten gefeiten roirb unb oon btm man na6) allen Seiten fie^t ; biefen

britten Hkt I)at er aud^ 3uerft 'oollenbet. Die Qauptleiftung bei ber (Erneue-

rung bes ntenfc^en muß bie Hntike oollbringen : in ber Derf^mel3ung ianti«=

ktn unb mittelalterli(^=germanif(^en IDefens ift bie moberne Kultur gegeben.

Unb felbft nac^bem Qelena, bie üerkörperung ber ^ellenifd^en Sd^ön^eit, »er«

f(ä^rDunben ift, bleibt boc^ bas Kleib unb ber Sd^leier: es bleiben uns bie

5or,m unb bas Dorbilb ber Hntike

:

Bcblenc bi^ öer ^o^cn,

Unj^a^barn (Bunjt unb ^cbc bic^ empor

!
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€s trägt ötcfj über alles (Bemeine rajc^

Hm Ät^cr f)tn, |o lange öu öauern ftannft.

Jn btx fy)^en remcn £uft öicfes 3^eallan5es roirö irtep!)i}to fclbft 5U einem

^ellenifc^en Dämon, öer tiefe IDeisI?eit ol^ne allen teuflifc^en ^intergebon«

feen ausfpri^t. Der Hfet i[t ein fy)^er tEriump!^ öeutf^=Haffi3iftif(^er 5orm-

kunft un5 in jeinem 3uglei(^ plaftif^en unb märc^en^ften Stil einsig. Der

pant^eiftifd^e $d)lu6, 6iont}jifcf| im ^öd)ften Sinne, lenkt er von öer apolli-

nif^en .(Beme||en^eit i)elenas roieber 3U germanif^smitteldterli^em ß).e[en

über.

Dorgebaut i(t öiefem Hkt, in 6em S^uft roieöer 3um ein^itlic^*]^armoni«

fd^en ntenfc^en er3ogen wixb, 6ie „KIaffi[d)e IDalpurgisna^t", in 5er |id^

.(5oet^e in öer S^^^^^ ö^ antiker HTtjt^oIogie, Qelbenfage unb bilbenber

Kunft tx)ie ein 3unger tummelt unb bie eignen Betrachtungen, oor ollem

5ur (Entfte^ngsgef^ic^te ber (Erbe, in bie mijt^ologif^e Beleuchtung ein-

ftellt; in einer S'xQ^x toie bem Seismos i[t me^r „kosmifc^e (Epik" als in

gansen ^(Befangen Spittelers. Die S^<^Q^ ^^^ (Entfte^ung ift es überhaupt,

bie Don allen Seiten p^ilojop^ifd^mi)t^logifd^ bej^aut roirb : foll bod) audj

Sauft neu entjte^en un6 aus bem 3erriffenen ein (ban^zic werben. 3^ Qo*

munculus roirb bann ber ganse frül^reife übereilte Drang ber 3uge nb, fertig

3U fein, 3um tragifc^en Sd)ickfal. Doc^ roie lebenbig ift auc^ biefe ^(Beftalt:

„3(^ bäifie/' urteilte (5oetl)e felbft, „ber Jjumor, ber biefe Holle erfüllt, bie

Be^enbigkeit, Hltklugljeit unb Untätigkeit bes kleinen 5ü^rers, feine tie»

bensiDürbigkeit, feine kinblid)e Bitte um Rat, mie er entfte^en könne, geben

ein inbioibuelles Bilb Don poetifdjem Dafein !" (Er ift eine Dorbeutung auf

(Eupfy)rion, bas Kinb ber Derbinbung oon Hntike unb ItTittelalter — töie

biefer nic^t lebensfäl)ig, bo^ roo J}omunculus nur leben roill, ^at (Eupfy)rion

TDirklid^ gelebt.

Diefe beibcn antikifc^en Rkiz finb von ^wzi mittelalterlichen eingefaßt, bie

fid^ um ein p^antaftifd)es Kaifertum beroegen. Sie bienen als Raum für

bie (Er3iel)ung S^ufts 3U eigener Betätigung : RTep^ifto felbft muß il)n crft

3ur Befd)XDörung ber ^elena anleiten, bann 3ur S^einfü^rung Us Schein«

kampfes. Unb fo ift benn enblic^ ber im „tEatengenufe" oerjüngte Ejelb im»

ftanbe, in gemeinnü^iggrogartiger Tätigkeit, in „guten IDerken" fic^ 3U

entfül^nen ober oielme^r im Sinne (Boet^es, feine innere (Eüd)tigkeit bar=

gutun. Der Deid)bau, ein 3ufälliges Sr)mbol, aus Preußen ober btn ITie»

berlauben ober Hmerika gefd^öpft, toirb aber sugleii^ ber Hnlaß feiner

34*
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nngcbulöigen Dcrfünöigung. Da :6oct^es übertrcibcnbcs tltotioierungsbc«

öürfnis i^n bte ganj sufälltgen IDorte rotcöcr^olen lägt, öte etn|t in b^r

Öcrtrag$f3ene bcbingungsrocife oorgebrad^t rourbcn, fyxt bcr teufet leibcr

guten ®runb, \\^ für bcn glüc^Iii^en Befi^er feiner Seele 3U fyilttn, mufe

\xä) aber burc^ £ift unb (Seroalt vertreiben laffen. — Die Übermotiote«

rung l^at fo bie tounbefte Stelle be$ gan3en (Bfefüges ^roorgebradit. (5ott

aber muß freilid^ feine IDette geroinnen: ber immer [trebenb \\d) bemüht,

muß ber (Bnabe teil^ftig toerben. Sie erfc^int in feat^oli((^en Jormcn,

als ntabonna, bie in i^rem eroigen Kreisroanbel ehtn ßraifd^en ben !(BIäu=

bigen angelangt ift — bas Bilb ber Dresbner Sijtina f(^int oorgel^rocbt

3U ^aben, roie benn ber gan3e le^te Hkt buri^aus von bilbcnber Kunft, aU'

tifeer unb neuerer, in feinem l^öd^ft liunjtoollen ftufbau bcftimmt ift. Die Qerr*

lic^fieit ber Sc^tufelijrife xo'xxb bann nur burd^ bie etmas profaif(f):=ft)mbolif(i^en

Derfe bts Chorus mysticus beeinträd^tigt. Hber bie rounbcroollen Derfe

ber gan3en S3ene ber Bergf(i)Iu(^ten Mingen no(^ fo mächtig nad^, ba^ fie

audy btefe Sd^tugftrop^ noc^ mit poetif(^er 5^11^ aus3uftatten fc^inen.

Überftra^It bod^ bie Pracht biefes p^ilofop^ifc^en UTijfteriums, als meld^es

ber größte (Teil bts legten Rktts fi^ felbftönbig barftellt, an crgreifenber

IDeis^eit toie an It}rifd)er DoIIkommen^eit (5oet^s eigenes fonftiges £ebens=

roerft. (Es ift !)ier alles beifammen, toas i^n unter b^n Diätem ein3ig mac^t

:

bas perfönlic^e Durc^bringen tieffter (Erkenntnis, bie Sülle fad^lid^en IDif»

fens, bie Sic^er^eit ber Sormgebung unb bie ergreifenbenTenfd^enliebe:,,iane

menfd)Ii(i)en (Bebrec^en fü^net reine Ittenf(f)li(f|keit".

5auft ift C^oet^e, ber in allem 3rren unb Streben unbeirrbar 3um Jjöd^ften

fi^ erl)ebenbe ITTenf^. (5oet^e ift Sauft, beffen mül^ereic^es £eben in einen

begeifterten I}t}mnus auf bie ctoige IDeis^eit, in ein innerlii[^ftes Bekenntnis

3ur ffiüte unb (Bnabe ausklingt. Unb fo folgt tro^ man'd^er IDiberfprüc^e

im einseinen (bie gerabe ber all3U forglid^e Derftanb oerf^ulbet !) ber groeite

(Teil bts S^uft bem erften toie bie Jjeilung ber Derrounbung, u)ie bie Rnt»

iDort auf bie S^<^Q^i ^^^ ^^^ ^^^ <i^f ^«s tDollen. Unb ber ganse „St^iift"

bilbet burdj ben Hei(i)tum ber lebenben !(B^ftalten, ber Jormen, Bilber, Stim*

mungen, ber ®ebanken eine IDelt für fi(^, unerf(^öpfli^ für bas IJerj roie für

bzn Derftanb.

Dies IDerk 3U oollenben roar ffioet^e gegönnt — ber größte Sieg l^inge*

benber Arbeitskraft über eine unenblic^e Hufgabe, ber mä^tigfte Beroeis

für bcn antiromantifc^en Sa% ba^ ffienie 3u>ar ni^t, wie bie Hufklärung
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manchmal meinte, Steife ift ^o^^ ober ben 5Ißi6 n^t entbel^ren kann. IDos

er nun no^ lebte, burfte 5er Didjter als ein reines (Befd^enk betrad^ten. (Er

j(^reibt noc^ Huffä^e 3ur (Er3ie!^ung öer Dii^ter, baut t>en neuen !(5eöanlien

einer IDeltliteratur aus, 6ie aus 6en inöioibuellen tlationalliteraturen jic^ er«

^eben foll, toie bie Humanität Berbers aus b^n Dolksinbioibualitäten ; er

fü^rt feinen Briefn3ed)Jel fort, unb ber le^te Brief ijt am 17. ITtärj an VOxU

^elm Don J)umbolbt gerietet unb fpric^t oom „S^tuft" — ber DoIIjtänbig

natürlich erft nac^ jlBoetl^es Zob erfd^einen konnte, fein eigenes IDefen unb

IDirken fort3ufet)cn unb fein Unjterblidjes für immer 3U retten. Rm 16.nTär3

1832 erkrankt .(5oet!)e; am 22. Ittär3 ift ber 3tDeiunba^t3igiä^rige oerf^ic«

ben, kein legenbarij^es paraberoort auf ben £ippen, für treue Pflege bis 3U-

lefet freunblic^ bankbar. Unb roie bie Sage bie £ei(^en großer f}eiliger unb

gelben unoerfe^rt beu)a!)rt, fo konnte „über bie göttliche Prad|t biefer ffilie-

ber" no^ am (Totenbett ber treue (E&ermann crftaunen „(Ein DoIIkommener

ntenf^ lag in großer Sc^önl^eit cor mir" ; unb fo ftel^t fein Bilb e,u?ig oor

unfern Rügen.



€Iftes Kapitel: $d)iner

"Kättc iBoet^c auäf nur ben „S<^^\^" gcfc^rieben — foroie für uns Dante

^l nur öie ,/(Böttlt^c KomöWe" gef(^ricben Ifai — fo toäre er fc^n 6es==

liaib 5er größte aller neueren Dichter. Hber toir bcfi^n ja in feiitert 'Di(^=

tungen eine größere 3al^l üon ttteiftertDerken, als ein Stoeiter fc^uf : „lDer=

t^ers £eiben", „6ie IDa^loenDanötf(f)aften", ,;3p^igenie'\ „Za\\o", bie (5e=

6i^te, bie Sprühe, öie ©efpräc^e; jd)on bie Dielfeitigkeit läßt jclbft $^=
fecfpearc jurüÄtreten, mag er aud^ ein nod) mädEitigeres poetifd)e$ 3Ttge=

nium fein.

Die einft oiel bur^gefoc^tenc S^^^Q^, o^ ffioet^ ober Si^iKer ? ift von bie«

fem '(5efi(^tspunkte aus alfo längft entf(Rieben. Daß (Boet^e ber größereDic^

ter, ba^ (5oet^es £ebensmerk bas bebeutenbere, ba^ (botüjts (Erfd^einung

bie einsigere fei (man vergebe bie grammatifc^e Sixnbt biefcs bcred}tigten

Komparatiös !), bas töerben loir fo roenig in Stocifet 3ie^n wk Schiller felbft

es bcsroeifett li'ditz. — Hber no(f) oiel roeiter finb toir üon jener Ruffaffung

entfernt, bie um bie ad)t3iger 3a!)re bes oorigen Ja^r^unberts befonbers bei

ber Jugenb in Sc^ttxing roar: ba^ Schiller neben (5oetI^e über^upt ni(^t in

Betra(i)t komme. Dies toerben roir oietmel^r ebenfo Ieb!)aft beftreiten, roie

(5oet^e fclbjt es beftritten f)ätte. Hurf) baöon kann n\d\i bie Hebe fein, als

l^ätte $d[}iller für unfere £iteratur nur mittelbar Bebeutung, nämlid^ roegen

feiner (Einroirkung auf unb für (Boet^e ; toas allenfalls Don Qerber gefagt

toerben könnte, unmöglid^ Don bem Did)ter bes „tDallenftein". Unb toenn

i^m bie Did)tergabe abgefprocE)en roorben i[t unb man aus i^m nur einen

klugen trefflich fi^reibenben Profaiker machen toollte — au(^ bas ^at bie

Begier kleiner Kritiker nad^ großen H^orl^eiten fertig gebrad)t — fo roerben

töir nodf^ anbere Hrgumente als für bzn Dichter £effing für ben Dichter

Schiller ins Selb führen können; nämlid) bie xint)erglei(^lid)e unb im ]^örf|ften

Sinne äft^etifd^e, poetif(^e, künftlerifd^e löirkung feiner poefie. (Es gibt kei«

nen neueren Did^ter, aber au6) keinen emsigen, ber in bem UTaße roie $(^il=

Ter Dolkspoefie im l)öcl)ften Stile gef(^affen l)ätte. lUan muß bis auf ,f}omer

3urückgreifen, um eine Di(^tung 3U finben, bie im gleichen IHaße für Den=

ken, Did)ten, Dafein eines großen Dolks felbftoerftänbli^e Dorausfe^ung

gemorben ift. S^illers Dramen liabzn für bie neuere beutf(^e Did)tung bie

Bebeutung einer gansen Qelbenfage; tlTarquis pofa unb tDallenftein unb

?Eell finb bem Deutf(^en feit einem Jaljr^unbert, toas einft bem ffiermanen
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^ilöebranb unb Dtetrid^ un5 Siegfried toarcn. Ja, anbern Itattonen fyit er

aus feinem, aus unferm Reid)tum gefd)enkt : bnxdf 5ne5rid| Sdiilter er jt ift

Cell öer ITational^eilige öer $d)rDei3, öurd| t^n er(t 5te Jungfrau von 0r»

leans 5ie nationaI!)eil{ge 5i^<infirei(^s geroorben. IDas bebeuten bte alten

(Eelllptele ober gar bes Unglücfespoeten (T^pelain „Pucelle" aud^ nur für

i^re J)eimattänber ? (Erft $(f)tller roarb biefem H^ill, bk\zx Ht^cna 3um

f)omer.

ttatürlt^ finb mit ber bloßen IHöglicfifecit foldjer tDirfeung fd|on 0ren3en

feiner Kunft gegeben. Die ITTobernität bes „Caffo", bie(ErDig{ieit bes „Sauft'',

5ie 3eitIofigkeit (5oet^ifd)er £i)rik I)at $d)iller niemals erreidjt. Hber fo

getoiß (Boet^e bas größte (Ereignis in ber neueren Kunftgefd)id|te überf^aupt

ift, fo geroiß ift Sdjiller bas größere nationale (Erlebnis.

(Es iDar nic^t bloß politifdje Umformung, roas btn 10. ITooember 1859 3U

bem größten nationalen Safttag mad^te, bzn (Europa Dielleid|t je gefef^n l\ai.

(ntan muß uns ^ier un5 fonft einige Superlatioe erlauben ; roeber bie bered)«-

tigte ftiliftifd^e $d|eu nod^ bie berüd)tigte beutf(f)e Befd^eiben^it barf uns

^inbern, bie Qö^epunkte geiftigen £ebens roürbig !)erDor3U^eben, bie unfere

£iteraturgef^i(f)te 3U ftreifen bas (5lü(fe I)at !) 3" ß^fter £inie roar es töirk*

1x6) gan3 unmittelbar, gan3 elementar bie bankbare (Empfinbung einer gei-

ftigen (Bemeinfc^ft, töie fie 3tDifd|en einer Hation unb i^rem Dicf)ter fc^lecf)«

terbings nic^t toieber beftanben l^t — es fei b«nn f)öd|ftens then bei i)omer

!

Denn a\x6} oon biefem rourbe im Hltertum gefagt, er l^abc bzn (Brie(^en il)re

(Bötter gefc^enfet — toie HTa£ unb tE^efela für bie beutfdE)e 3ugenb, pofa für

ben reifenben, Cell für bzn reifen beutfd)en ITTann gerabe3u beftimmenbe

(Bott^eiten getoorben finb. (Einen foldjen (Einfluß konnte aud) Dante ni^t

ausüben, beffen üer^ältnis 3ur XTation nod^ am erften. t)ergli(f)en roerben

kann, benn ibeale 6eftalten oon mt}tl)ologifd)er Kraft ^at aud) er nidjt ge-

f^affen. ttod| roeniger Dictor J)ugo, ber überhaupt bem Dolk nur in gran-

biofen Klängen roiebergab, toas er oon il^m empfangen. Dictor I}ugo ift eine

Did|tung ber 5i^au3ofen, aber bie Deutfd]en finb 3U einem nid)t geringen Ceil

eine Did)tung S^illers. Der $d)tr>ung ber 5i^ßil)«itskriege roäre, tro^ Klop«

ftodi unb bem Qain, nid|t benkbar o^ne $d)iller. ©etüiß, fein „(Cell" xxtax

nidjt, toie ettoa Kleifts „i}ermannsfd)lad)t", als patriotifd)es Drama ge-

meint, nnb überfd)laue Patrioten l)aben il)m fogar 3um Dorrourf mad)enu)ol=

len, baß er bie £osreißung eines fd)önen Stüdis beutfd)er (Erbe oom beutf^en

Heid)e gepriefen l^abz ! Hber ber (Beift, ber btn „VLdl" erfüllt, roar bennod^
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5er (Beift, öen bie 5tei!)eitsferiege forbcrten. £effing erft Ifat, mit ^ell^cim,

bzn Begriff ber perfönlidjen (E!^re in unfere große Dichtung eingeführt; $d)il=

ler erft, mit (Eell, 6en ber nationalen (E!^re. — Unb bann, nad) bem glorreich«

ften ber Siege, I^at berfelbe Sd^iller, ber bas unpolitif(^e unb unkriegerijd^e,

Der|rf)üc^terte unb eigenen Huffc^roungs ermangelnbe Bürgertum für bie

Cage ber 5i^ßitt>inigen unb ber tanbroel^r mit politi|(^em unb kriegerifd)em,

leibenfc^ftlic^em unb ben König erft mitreifeenbem 3beali$mus erfüllt fyitte,

u)ieberum, unb biesmat ni(i)t 3U gleid)em Segen, feine 51^^11^^ ^^ ©rbnen

ber (Bebanken, an bef(^aulid)er Betrachtung bzs IDeltlaufs ben Kreifen b^x

geiftigen Hriftokratie eingeflößt. IDolfgang HTensel grollte, baß .(Doetl^ bie

Kation 3U einem öft^etifdjen Quietismus crsiel^e — jlB.oet^e, beffen (Einfluß

fogar auf bie Did)ter bamals merlitrürbig gering roar nnb beffen „(5ö^", von

ben Romantikern geliebt, {ebenfalls auf jene Generationen ftärker u)irkte

als „tEaffo" ; aber mit oiel mel^r Red)t klagte fpöter 0tto tubroig Schiller

an, ba^ er burd) roeltfremben 3^^alismu$ bie Jugenb unfähig ma^e, bas

Zebtn mciä)t\Q 3U erfaffen. IDenn Deutfd|lanb ein ITTenfc^enalter lang, unb

na(^ bem ungeftümen (Erroac^en von 1848 nochmals ein Dierteljal^r^unbert

„bas üolk ber Dichter unb Denker" loar, fo ^at Sd^iller uns ba3U gemacht,

ttatürlid} mußte er babei alle jene Dieter unb Denker, bei btmn er felbft

in bie Sd^ule gegangen toar, 3U Qelfern ^aben, Kant unb bie Seinen (oor

allem ben jüngeren Qegel), (Boet)^ unb bie Seinen (oor allem eine gute

i)älfte ber Romantik). lOenn es gelungen toäre, roas eine Partei oerfud^te,

3ean Paul einen gleichen (Einfluß 3U fiebern, fo u)äre bas Deutf^lanb ber

„(Epigonen" ^voax an roirkli^er Kunft ungleich ärmer, aber an fo3ialem unb

politifc^em (Empfinben, oiellei^t aud) an foli^er Betätigung ungleich reicher

geroefen. Hber bie 3a^re oon 1813 bis 1859 ftanben unter bem Seiten

S^illers.

Der unermeßliche (Einfluß, ben ber große ITtann ausübte, kann nur mit

bem ber Religionsftifter oergli^en toerben. „Religion" follte bei benRoman«

tikern alles roerben, fo auc^ befonbers bie Poefie; Sd|illers Poefie ift ben

Deutfd^en Religion getoorben. 3unäd)ft gan3 u)irkli(^ im Sinne ber (Et^ik:

ba^ feine moralifc^en Hnfd^auungen eine faft felbftoerftänbli^e (Geltung er*

l^ielten, ba^ eine Berufung auf Sd^iller toie bie auf einen Propheten roirkte.

Dann au^ in metap^r)fif(^er jjinfic^t : ba^ feine (Blei^gültigkeit gegen alle

bogmatifc^en Begriffe, auc^ gegen ben eines perfönli^en Lottes, bie reli*

giöfe 3nbifferen3 unb au^ ben pofitioen Ht^eismus ber S^uerbad), Keller,
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Storni, f)er}fe mitbeöingt !}at, Don öcncn keiner oon 5em oben, ein rein ne»

gatioes (Bottesteugnertum prebigenben ITtaterialismus beeinflußt rtxir ; bafe

anbcrerjeits £ieblingsbegriffe Schillers roie „bas Simone" 3U mrjt^ij^n

ntä^ten ertöuc^fen. (Enblid^ auö) im äftl)etif(^en Sinn: roie eine mächtige

Religion nur foldje Kunft aufkommen läßt, bie i^r oertaanbt ijt, fo i|t in

jenem runben ^Iben 3a^rl)unbert ber unbebingten Scfjilleroere^rung eine

Kunft, bie i^m roiberfprad^, in Deutfd)lanb ttur im engften Kreife möglich ge*

toefen. ffieuji^, es gab immer (5oetI)e=Sektirer, Jtan Paul^pietiften, jogar

(Liebge=S(^toärmer. Hber nid^t bloß bas Drama unb bas £e^rgebic^t blieb

üon i^m bebingt — aud) bie bilbenbe Kun(t. Die Düffelborfer illuftrierten

bas £ieb Don ber (5loÄe, unb piloti} ober Kaulbac^ bie ^if^orif^en Dramen ;

Hnfelm S^uerba'^, ber .(5oetf}e malte, ober Rbolf lUensel, ber £effing 3eid)=

nete, konnten fic^ nur gan3 langfam burc^fefeen. Die öffenili^e Berebfam»

keit Deut[d)lanbs \ianb, me!)r als gut tr>ar, unter bem 3ei(^en bcs ITTarquis

Pofa; bie (Befd)icf|tsfc^reibung mußte er(t Ranke aus btn (Seleifen morali*

fierenber p^ilojopl)ie ^ben. ITtein S^eunb 3iilius J)offori}, ber begei(terte

Dorkämpfer3b|ens unb bes Realismus inDeutf(i)lanb, fagte einmal: mit £ef=

fing, [a mit (5oetl)e fei bas beutfd)e Drama auf bem red)ten IDege geroefen—
ba fei auf einmal Sd^iller gekommen „tüie ein Httila" unb Ifdb^ alles 3erftört,

was gefät mar. IDir roerben biefe IDirkung anbcrs auffaffen, cor allem auc^

Stiller Diel mel)r für einen Hadjfolger als einen (Begner £effings l^alten;

aber bie IDu^t feines (Einfluffes ift mirklid) kaum f^toädjer getoefen. (Eine

Don Sd^iller unabhängige (Entioicklung bel)auptet fid) nur ba, wo er eh^n

m6]t gecoirkt fyit: in ber £i)rik üor allem, bann im Roman unb brittens in

ber profa mit Rusfdjtuß ber I^iftorifc^en. (Einselne, befonbers aus ber Ro*

mantik; behaupteten iljre (Eigenart aud) gegen S(^iller ; aber roenn fogar bie

Ballabe Sd)illers tro^ ber bod) nie überfebenen (Boet^es, Urlaubs, piatens

maßgebenb blieb, toie follte fic^ ba bas Drama i}einric^s oon Kleift burcb^

fe^en?

Diefe ungeheuere IDirkung toar, toie bie einer organifierten Religion, fe=

gensrei(^ unb gefäl)rli(^ : fegensrei^ oor allem für bie oielen, btmn SäiiU

I:r eine neue Religion gab : ibealiftifc^e Überseugung, S^^^ube an frönen Bil=

tern, Berul)igung in beftimmt oerkünbeter £e^re
; gefä^rli^ für bie 3tDeif=

ler unb Ke^er. Sie toarb mäd)tig oon ber Schule, ber £iteratur felbft, ber

Preffe geförbert, oeil ib^n Stiller allgemein 3ugänglic^ roar. Hber i^re

eigene Stärke roar bod) bas (Entf(^eibenbe.
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Diefe Stärfie bcr Didjtung $dE)illcrs beruhte auf sroci Begabungen, bic

kein Dieter feit $I)afeefpeare in gleichem Utafee befa^ ; unb ${|a{ie[peare

traf nid)t, toie $d)iller, auf eine nad^ i^nen bürftenbe Generation — ober

traf fie erft fpät unb fern, in J}erbers unb £effings Deutfd^Ianb. Die eine

öiefer Begabungen nannten toir [d)on : $d)illers unerhörte Kraft, (Beftalten

von mi}t^Iogifc^er (Beltung 3U fc^affen, roeit aufragenö^ riefige ©eftalten,

Diel 3U lebenbig, um Hllegorien 3U jein, unb Diel 3U fe^r im S^^^skoftil ent«

iDorfen, um bloß ITTenfdien 3U [cfjeinen. tEell unb (Befeler — roären jie uns

aus früherer Seit überliefert, fie toürben für ben tlieberfd)lag mt)tl)if(^er Dä=

monen erklärt, bts gellen unb bes finfteren Prin3ips. Hber felbft Karl Ittoor,

König Philipp, Pofa, Hlba, ober aus anbern Dramen ITTortimer unb bic

3ungfrau unb bie S^ouren bes „£agers" — fie alle befi^en jene Htifi^ung

Don Deutlid)lieit unb Unbeutlidjkeit, bie ffiötterfiguren c^arakterifiert. Hpollo

ober Ht^ena finb nid|t auf eine 5<5rmel 3U bringen ; aber toir roiffen, roas fie

tun könnten, was ni(f|t — roie bei Qamlet ober ©t^ello. — (5erabe roas pft)*

<^oIogifd} mangel^ft erf(^einen kann, macfjt biefe Siguren fo mächtig. UTo-

lieres ®ei3fyils ift nur (Bei3l)als; aber fogar Pofa ift nid^t nur Sd^roörmer.

(5oetl)es (5eftalten aber, künftlerifd) Diel ^öl^er ftel)enb, pfr)(^ologitd)* Diel

meifter^fter : 3p^igenie, !(Bretd)en, tEaffo, $avi\t finb alle 3U inbiDibuell,

tragen 3U ftark (Boet^s (Bepräge, um für bie gan3e ttation fol^e Geltung

3U erl^lten. Hm erften könnte man fie nod) ben Siguren in „^ermann unb

Dorothea" 3uf^reiben — unb bies entftanb in (Bbetl)es $d)iller3eit

!

Das 3n)eite ift Sd^illers Kunft, $enten3en 3U prägen. Hicfjt blofe fein Hnti*

pobe ®tto £ubmig, ber 3U einer enbgültigen S^ffung überall fo fdiroer ge»

langte — auc^ anbere \6)on Ifahtn fid^ über Schillers $enten3enfülle, über

fein oft überflüffiges Hnbringen ber Sprüche, aud^ über i^ren tEon unb Stil

geärgert. Sdjiller roar nici)t Künftler genug, um mit feiner Begabung Utaß

3U l)alten toie S^akesfpeare unb (Boet^e. Hber bie feltene Kraft., einem (Be*

banken, fei es ein alter Derbreiteter ober ein neuer eigner, eine folc!)e 5orm

3U geben, ba^ fie Generationen als bie Dollkommenfte, als bie öllem lOett*

beuDerb entrückte erfc^eint, mar Derfül)rerif(^. (Es ift ja bod) kein Sufall,

baß ber Büdjmann mit ber E}äufigkeit unb Beliebtheit ber Sitate aus Sd)iller

gleid) nad) benen aus ber Bibel kommt, d303U als britte Qauptquelle fidy mit

Dollftem He(^t ber „S^iuft" gefeilt (unb n^eiter^in ber „Qamlet"). löie bie

Religionen burd) tijpifc^e (Beftalten unb burd| f(^nell roeiter 3U trage nbe Hus*

fprü(^ nid|t 3ule^t i^re J)enfd|aft begrünben, fo roieberum $d]iller. (Eine
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6en Deutf^cn neue, begeif^ert erfaßte IDeltanfdiauung tag in ben IDorten

6e|d)Iojfcn

:

Iti^tsiDÜröig ijt 6ie Itation, 6te ni^t

3^r flUcs frcuöig fc^t an if)re (E^rc.

(Eine äft^etifd|e IDeltanfd^auung faxten öie Derfe 3u[annnen

:

TDas fi(f| nie unb nirgcnbs f^at begeben,

Das allein oeraltet nie;

eine morali{rf)e öer Sprud^

Hbcl ift audj in öer |ittli(fien tDclt; gemeine IToturcn

3al)Ien mit öem roas fie tun — cölc mit öcm loas jie jinö 1

Die Sentenj im Drama 3umal i(t gan3 getoi^ von Si^iller überanftrengt

morgen ; an fi^aber seigt feine Dorliebe für |ic nur öen ftarfeen Dramatiker.

IDir Ifohzn es fd)on fjeroor, ba^ öie Senten3 im Drama einem boppelten

Stoedi bient : btn Stanb ber Qanblung ober öie Stimmung für einen Hugen-

bli(^ gleid)fam greifbar 3U Derbid)ten, unb 3roi[d|en Bü^ne unö 3ufd)auer»

räum einen Kontakt !)er3u|tenen. 3n ber erjten i}infid)t u)irö $(i)iller von

Sfyikefpeare unb (Boet{)e loeitaus übertroffen ; in öer 3roeiten fyit er, roie

ber (Erfolg betoeijt, nid)t feinesgleid)en.

3eigt jid^ nun aber fd)on in öiefer S^^^ube an ber $enten3 um ber $cnten3

roillen, bie Dom rein kün|tteritd)en Stanbpunkt eine S^^Ierquelle i(t, ein r^e*

torifcE)es (Element, öas $cf)iller — toie öie fran3ö(itcf)e Cragöbie — mit ber

Hntike oerbinbet, (0 ift allgemeiner ^erDor3ut)eben, ba^ nid)t bas Drama
(Boetf)es, unb fliege es „3pl)igenie auf tEauris", fonbern bas Drama Sdjillers

eine (Erneuerung bes antiken Dramas bebeutet.

IDenn $d)iller in öer „Braut oon ttteffina" ben (E^or ber Riten— unb il)re

Scf)idifalsibee nacE|3ubilben oerfuc^te — roir bürfen roo^I fagen: beibe in

glei(^ mifeoerftänblidier, unb gleid) unglücklid|er IDeife — fo ift bas nur ber

Qö^epunkt einer tEenöen3, öie innerlich längft im Drama Sd^illers liegt,

minbeftens feit bem „Don (Earlos". Der entfd)eibenöe Punkt ift öiefer, öa&

bei $(f)iller öas Drama ienen feftlic^en (Ef^rakter toieber erf^ält, ben es be-

reits bei öen Römern eingebüßt fyitte, (Entfprungen aus einer tDirkIicf)en

Seftübung, !}at bas Drama öer Hellenen öiefen Urfprung nie oerleugnet. (Es

nxir ja öon Dorn!)erein ein religiöfer Hkt: öie Dergcgentoärtigung öer erl^e*

bcnöen fjanölung einer göttlii^en oöer ^albgöttlid)en Perfönlid^keit ; unb
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öicfc kün[t(ic^c „(Epipliank" , öies angebliche (Erfc^einen 6es HpoIIon ober öes

{}erakles unter öem Polke mufete mit 5^ictlic^keit umgeben loerben. Da^in

gel^ören nun KunftgetDo^n^eiten Sdiillers, bie fi^ nic^t in ber S<>^^, ^oljil

aber in btx Hbji^t mit Jollen ber Hntifee berühren : feine Dorliebe für S^ft»

fsenen unb feierli(^e Hkte : Bankett, Reid)stag, Hütli
; für prunköolle Huf«

3üge roie in ber „Jungfrau" ; Bele^nung Hlbas, Hubiens pofos, Huftreten

6es ©roßinquifitors im „Don (Earlos" unb berglei^en mel^r — alles Dinge,

bereu IDirkung 3unä(^|t eine t^eatralij^e i|t b. l). auf bie (Erregung einer ge«

fpannten ITtenge 3ielt, 3ugtei(^ aber auc^ bramatifd^ ausgenu^t roirb b. ^.

3ur Deran|c^au(id^ung eines (Enttoicklungsmoments. Da^in gehört ttun aber

au^ bie $enten3enfülle, bie einen mangeinben (E^r mit feinen Betrachtung

gen über bie Dorgänge erfe^t; unb gan3 allgemein bie feftlic^ gefteigerte

Spraye.

ntan roenbe nic^t ein, alle biefe (Erf^einungen feien erft ber britten, frü*

^eftens ber 3rDeiten Periobe S^illers eigentümlich. S^on in ben „Räubern''

trägt bie Utaffenfsene mit bem Räuberlieb biefen „feftli^en" (E^arakter ; im

„Si^sko" künbigt fic^ ber rl^etorifd) bur^gebilbete Stil an ; in „Kabale unb

riebe" ift eine $3ene roie bie berühmte b^s Kammerbieners gan3 unb gar

„Ermäßig" : Husfprac^e ber (Empfinbungen bes 3ufd^auers bur^ perfonen

auf ber Bü^ne. Ilur ba^ allerbings erft ber reife Sd^iller fi^ in Doüem Be»

fi^ feiner Kunft unb Kraft 3eigt.

Dafür tritt in bzn erften Dramen noc^ ftärker als in ben fpäteren ein an«

bcrer 3ug ^eroor, ber für bie gefamte Dichtung Schillers beseic^nenb ift, für

bas Drama nur bes^alb am meiften, roeil bies eben feine eigenfte Kunft«

form ift.

lUan pflegt Schiller cor allem einen p^ilofop^if^en Did^ter 3U mennen. (Er

Ift es bo.c^ eigentli^ nur in feiner „£i)rik", unb bamhtn in feiner allerbings

ausgcbe^nten fpekulatiüen Profa. Kein Drama $d)illers kann pl^ilofop^ifc^

in bem Sinne Reißen toie „Hatl^an", „Sciuft", „£ibuffa", wk alle Dramen

Sriebric^ fjebbels ober Ric^arb IDagners fo ^eifeen können. Jn feinem ein3i»

gen Roman rairb üiel toeniger pl)ilofop^iert als in bem irgenbeines bebeuten*

bereu Seitgenoffen, oor allem als im „IDert^er" ober „IDil^elm Rteifter". -—

Hber ic^ ge^e no^ toeiter unb htljampk : Schiller ift ni^t einmal ba in erfter

Cinie pl)ilofop^if^er Did^ter, roo er oirklic^ p^ilofop^if^ biegtet; unb felbft

feine p^ilofopl^if^en S^riften finb ni'J^t oor allem pl^ilofop^ifd). Si^iller

jtubiert mit £eibenf(^aft Kant, um fic^ über beunru^igenbe Probleme Rats
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3U erI)oIcn ; aber öas tat auc^ Kleift, btx öod) fid|erli^ oor allem Dtcf)ter war.

Rnd} Stiller ift oor allem Dieter. tDenn er feine p^ilofopl)i(cf|e (Erl^enntnis

in eigene $d)riften umfe^t, fo oerbaniien roir öiefe, um feinen eigenen mit

Rec^t Diel 3itierten Husbrucft 3U gebrauten, me^r öem Spieltrieb als bem

OErl^enntnistrieb. $(^iller ift überall Dramatiker : ein Did|ter, ber aus gege-

benen Dorausfe^ungen eine notmenbige l)anblung fo fid^ entroicfieln läßt,

ba^ in i^r beftimmte (E^arafetere anfc^aulid) toerben. ITte^r noc^: er ift

überall ]^iftorif(f)er Dramatiker: ein Dichter, 6er gegebene (Beftalten fo

anorbnet, bü^ aus i^rer (Enttoieklung 3uglei(^ ein allgemeinerer Charakter

anf^auli^ mirö. (Er ift überall ber UTann, ber orbnet, anorbnet, 3U einem

beftimmten (Ergebnis fü^rt; un6 bies fo, baß bie Bemegung bis 3um 3iel

^in ein rD0^l6urcf)ba(f)tes rl^t)t^mif(f)es (ban^ts barftellt.

ntan lefe öoc^ nur feine, mit Rec^t berühmten p^ilofop^if^»äft^tifd^en

Sd)riften, auf beren gef^idjtlidje Stellung unt> in^ltlicf|e Bebeutung roir

loieber ni(f|t nä^er eingel)en. IDas il^ren Stil lienn3ei(^net, ift bas toirklic^

nur ber unaufl^örlicf^ (Bebrau(i) ber Hntit^efe ? Die kann kein ftarker Dia-

lektiker entbehren; aber toer toirb ben Stil in S^illers p^ilofopl^ifd^en

Sdjriften etroa mit bem £effings, Si^tes, S(f|leiermad)ers ober and) nur fei*

nes Sd)ülers unb Derädjters S^iebric^ Sd)legel oertoecfifeln ? Htan hztxa6)U

eine Stelle aus ber „Itaiüen unb fentimentalifc^en Dichtung" toie biefe:

„Bei bem Haioen ber Überrafd|ung a(f|ten toir 3rDar immer bie Itatur,

roeil roir bie IDal^rl)eit ad)ten muffen ; bei bem ttaioen ber (Befinnung adjten

toir l^ingegen bie Perfon unb genießen alfo nirf)t blofe ein möralifd)es Der-

gnügen, fonbern auii^ über einen moralifd^en ©egenftanb. 2^ bem einen toie

in bem anbern Solle l^at bie Itatur re(f|t, ba^ fie bie IDa^rl)eit fagt; aber

in bem legten S^H l^t bie ITatur nid)t blofe recf)t, fonbern bie Perfon Ijat aud^

(E^re. 3n bem erften S^^e gereidjt bie Hufrid)tigkeit ber ITatur ber perfon

immer 3ur Sc^anbe, roeil fie unfreiroillig ift ; in bem 3roeiten gereicf)t fie i^r

immer 3um Derbienft, gefegt aud), ba^ basjenige, roas fie ausfagt, i^r

Sd)anbe bräd)te."

0ber man betradjte 3. B. in ber Hbl)anblung „Über bie notroenbigen (Fren«

3en beim (Bebraut^ fd^öner Sormen" btn längeren Hbfa^, ber beginnt „Der

£ernenbe fammelt für fpätere Stoecke" ; ober äl)nli(^e Stellen, toie fie {ebem

auffallen muffen, ber bie Bänbe nur auffcfjlägt. 3it bas Stil unb Hrt eines

niannes, ber oor allem eine IDa^rl^eit erkennen, [a aud^ nur eines folgen,

ber fie r>or allem beutlid^ madjen toill? Das ginge, roie üor allem Sdjillers
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eigener teurer Kant seigt, mit er^blid^ geringerem Hufgebot an Kunjt.

Hein; $d)iller l^t an 5er (Tätigkeit öes ©rbnens eine unmittelbare 5^^u6e,

iDäljrenö biefe für ben Sorfd^er nur lltittel 3um Stöeck i(t ; ber tEan3 ber Be*

griffe, roie man rooI)l jagen bürfte, bereitet it)m, oie bie oerfc^Iungenen £i«

nien ber bramatif(^en 3ntrige, einen äftl^etifd^en '(Benu§, bzn ber £el}rer als

fold^er nic^t kennt. Die 3bt^^ roerben aufgerufen unb kommen in einen

f(fyirfen Dialog, ber i^r 3nnerftes aufbecken foll, [elbft toenn es unmittelbar

für bie CEntroidklung nie^t Don Belang ift ; bie Sdjlagroorte meffen fid) roic

niaria unb (Elifabet^. Sdiillers äft^etifd)e Unterfucfiungen finb Übungen bes

Dramatikers an ah\tvdkitn Stoffen, in bmzn er feine pl^ilofopl)ifc^e Kennt»

nis in bramatif^e Belegung umfefet roie in bzn tEragöbien bie ^ijtorifc^e.

5ür bas Derftänbnis feiner IDeltanfd^auung, feiner Kunftle^re finb i^m Kant

unb S^aftesburp unb 5^i^9ufon unb (Baroe l}elfer, £e^rer geroefen; aber

bas Urfprüngli(^fte unb löic^tigfte feines Derl)ältnitfes 3ur löelt ^at i^m üon

i^nen keiner geben können, roeil es oon Dornl)erein ein praktifc^es, ein dk"

tioes war. Kaum me^r als (5oetl)e oon $pino3a ift Schiller ber Dichter

Don Kant beftimmt: es finb nur bie pi)ilofop]^en, bie t^eoretifd^ bie i^rer

eigenen angeborenen Praxis am nödjfteu Dcrroanbte £e^re ausgefproc^en

feoben.

Unb roelcä^es i[t biefe Praxis ?

©oetl^e, toir tüiffen es, ging Don bem inneren (Erlebnis aus. Jn feiner

Seele errou^s eine Beunrul^igung, ein Hätfel, eine Pein, bie 3U überroinben

i^m ein p^t)fif(l)es Bebürfnis marb. (Er fud)t in ber äußeren IDelt nac^ einem

Itlittel, fie 3U übertoinben : er fucf)t, ober er erroartet ben „ft)mbolifc^en Sali".

Jnbem er an beffen HnbliA bas eigene (Erlebnis 3um allgemeinen emporläu*

tert, befreit er fi(^. (Es ift and) eine Kat^arfis, eine „Reinigung", roie fic

Hriftoteles Don ber IDirkung ber Cragöbie forbert, in ber ^croo,rbrin«

gung bes Kunfttoerks. 3nbem ber Dichter ber ITTenfc^l)€it „IDol^l unb IDe^

auf feinen Bufen l^äuft", befreit er fid^ felbft bur^ bies ftelbertretenbe tei«

b^n; bas Dichten ift ein Rkt ber feelifd)en Reinigung, ber Selbftbefreiung.

Dies nun ift es (roas 3U oft oerkannt roirb) aud^ für Stiller; fonft, toäre

er roirklid^ kein ed)ter Dichter großen Stils. Hber feine Dichtung ge^t gerabe

ben entgegengefe^ten IDeg. (Boet^ kommt üon ber ttatur ^er, unb roie ein

Haturereignis keimt in feiner Seele bas (Erlebnis auf ; nun erft ge^t er ba^^

mit 3U ben Ittenfc^en, 3U Jerufalem ober Sauft, 3U btn Sal3burger Husu)an«

berern ober ^u Torquato ^affo. Schiller kommt oon ber IHenf^entöelt
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i}tx; roic für 6oetI)e öic großartige ©eje^mäfeigfeett btv unbelebten IDelt,

ift für Schiller 5ie roilbe aufregenbe Ungleidimäfeigkeit öer ^ijtorifc^en unb

(03ialen (Bemein(d)aft bas Urerlebnis, aus bem alle (Ein3elfäne I)erDorjprte»

gen. $d)tller kommt oon öen ITTenfd^en ^r : irgenbein Beifpiel jener beun»

ru!^igenben Unorbnung ift es, roas il)n aufregt — unb er eignet fid^ bies

äußere (Erlebnis erft nad)träglid) feelifc^ an. 3a, bies nac^träglicf)e (Erleben

kann fo gering bleiben, ba^ $d)iller felbft I}erüorI)ebt, mit roelc^er Kälte er

bem Stoff bes „IDallenftein" roäl^renb ber Hrbeit felbft gegenüberftel^e. %aU
fä^li(^ kann 6as innere Durchleben, foroeit es Sijmpatf^ie unb Hntipat^ie

oorausfe^t, für $d)iller nur biejenige IDi^tigkeit l^ben, bie umgekehrt für

(Soetl^ ber äußere 5^11 l)cit : es ift nur bie Beftätigung, bie Dcrbeutli(^ung

;

entfc^ibenb ift bie Beunrul^igung, bie in $(f|iller bas ^iftorif^e ober fo3iale

(Ereignis erregt.

Sd^iller alfo in feiner nie raftenben Hnteilnal^me an ber menfc^lid^en IDelt

toirö auf irgenbeine Perfönlid}keit ober ein (5efd)e^nis aufmerkfam, bie i^m

aus öer ©rbnung I)eraus3ufallen fd^einen. Dor allem finb es Perfönli^kei»

ten; benn er ift Dramatiker. Hber natürlid^ kann er na^ ber gan3en ©r»

ganifation feines Itaturells fie nid|t ifoliert fe^n; benn ibtn bas Der^ältnis

3ur Umroelt ift es ja, voas ilfn befc^äftigt. Paul (Emft, ein ausge3eid)neter

(Er3ä^ler, mag feine (Beftalten — mie in 6em intereffanten (Experiment „De*

metrius" — Don Rußlanb nad) J}ellas oerfe^n; teffing, bem nur bie

Be3iel)ungen ein3elner (Beftalten oon tOii^tigkeit finb, mag bie Dirginia»

fabel nad^ (5uaftalla oerpflan3en ; Schiller erblickt feine Perfönlic^keiten

in i^rer £age unb kann fie ni^t l)erausne^men. IDallenftein : „fein £ager

nur erkläret fein Derbre^en"; tEell: nur auf bem $c^u)ei3erboben ift er

mögli(^.

Diefer Sufammen^ang ber Perfönlid^keit mit ber Umroelt ift fogar fo ftark,

ba^ im Hnfang $d)iller oon ber lefeteren aus3uge^en fc^eint. „Die Räuber"

finb 3unä(^ft ein (Bemälbe fo3ialpolitifd)er Suftänbe, bie bei: Dichter aufge»

regt erlebt, unb aus benen öie Brüber UToor ^roorroad^fen : „bie €rb l^at

Blafen roie bas IDaffer ^at, Unb bie finb folc^e". Die Staatsformen fobann

toerben in Dramen bel)anbelt, roie oon J}aller in Romanen: „Siesko" unb

bie S^einrepublik
;
„Kabale unb £iebe" unb ber kleinftaatli^e, „Don dar»

los" unb ber großftaatlid)e Defpotismus. Itatürli^ ni^t fo, ba^ Schiller

toie J)aller oon einer oerftanbesmäßigen (Einteilung ausginge : biefe Bilber

ftaatlid)er, gefellfd)aftlic^er Suftänbe fte^en im Ejintergrunb, roie bie 3öee



544 Sdlillcr

öer Sxttz oöcr öes Bcfi^es in Hebbels Drama, un6 oerfeörpern fi^ in rt>irfe*

Ixdf gefd^outcn per(önlid)kciten — ^iftorif^en roie 5^^sfeo un6 Philipp

ober er5id|tetcn wk Carl UToor unö b^m Pröfibenten Don IDaltcr. (Erft

allmä^li^ kommt Schiller 311 6em beu)un5cmsrocrten (Bleidjgeroi^t 3tx)i*

fdicn „J)cI6" unb „Komplej", bas er in „tDallcnftein", „Ceir', „Dcmctrius''

oollkommencr crrcid|t als je ein Dichter oor ober na^ i^m; u)ä^renb bic

Dramen mit u)eiblid)en J)auptfiguren e^er ein $d)rDanken 3rDif^en monar«=

^i(d)er un5 feollektioiftifdier 5ü]^rung ber J}anblung aufroeifen.

Um es 3ufammen3ufaffen : Sd)iller i(t Don Itatur ni(^t blo^ Dramatiker,

ni(^t bloß auf 6as ^iftorifc^e Drama l^ingeroiefen — fonbern auf bas politifc^

gefärbte ^ijtorifc^e Drama. tDenn £effing erft bie $(f)ranken 3tDifd|en £ite«

ratur unb £eben nieberbricf|t, fo ift Stiller oon Hnfang an im oollen Sinn

ein politi|cf)er Did|ter: ein Dicf|ter, btn Übelftänbe irn öffentlichen £eben

(aud^ ber Dergangen^eit), ben Unorbnung unb tDiber|inn ber fo3iaren Zxx"

ftänbe 3U bid)terifd)er tEätigkeit aufrufen.

Da^er, um es qU\6) einsufügen, finb aud) 3mei ^aupteigen^eiten ber Ced^«

nik Sd^illers 3U erklären. Die eine ift bie ftarke Derroenbung bes fatiri«

fd^en (Elements. $ euerer, ber bas faft 3uerft l^eroor^ob, fa^ barin eine ti)«

pifd|e (Eigenl)eit bes Dramatikers, inbem er aud) auf (5rillpar3er ^inroies,

unb auf S^kefpeare, (Boetl)e, Qebbel I)ätte l}inn>eifen können. Hber nir=

genbs ^at bie fatirifc^e 3ei(^nung t)on (Deftalten eine fo politif(i)e Särbung

toie bei $(^iller ; es fei benn in ben Römertragöbien S^kefpeares ober in

feinem Bilb bes Demagogen Qans (labe. Stiller 3ei(i)net in 6em UTol^ren

bes „Siesko", in bem Qofmarf^all oon Kalb, [a in Jfolani unb bem trun=

kenen Jllo gan3 eigentli^ politif(i)e Karikaturen; Huftritte t)on „IDallen«

fteins £ager" könnte ein Pamp^letift bes 17. Ja^r^unberts enttoorfen ^«
hm ; Königin '(Elifabetl^ ift roie in einer Streitfc^rift ber Stuarts gemalt.

Iti^t einmal im „(Bö^" begegnet fo ftark politif^ orientierte Satire; un6

im „(5roPop^ta" ober „Bürgergeneral", xdo fie Selbft3n)eck ift, entartet fie

gan3 3ur merkbarften ILenben3.

Das sroeite, roorauf roir rDieberl)olt fdjon l)in3un)eifen l^atten, ift Schillers

gan3 neue, großartige 5orm bes lUotiöierens. (Eine Urfai^e ift ba für alles,

toas in „BTaria Stuart", ber „Jungfrau", bem „Cell" gefd^ie^t; oon i^r

aus ift alles begrünbet, mag es im einseinen aud} bebenklic^ fein töie tEells

Zat, bie burc^ bie Spesialmotioierung in ber parricibafsene nur oerliert.

Darf man ein Kunftroort (Boet^es antoenben, fo möchte man fagen : Sd^iller
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ift öer crftc große Dramatiker 6er Suftänbe ; öer „(Böt$" felbft, ber un3rD€ifeI-

l)aft in biefe Richtung roeift, ift no(^ rmljv Drama ber (Ein3elper(önlid|feeit.

Unb jroar : Dramatiker ber poIitifd)*fo3ialen 3u[tänbe ; Dorläufer ber „J)er»

matinsfd)Ia^t", bes „IDo33ek", ber „IDeber", bas !)ei6t (benn fonft toürben

roir i^n ni^t Dorläufer Kleinerer nennen) Dorläufer bes mobernen Dolks*

bramas; bas oiellei^t bie, jebenfalls eine S^^^ öes beutfdjen Sukunfts»

bramas ift. Das europäifdje Drama ber (Segenroart beginnt mit „n^affo" ;

bas ber Zukunft mit „IDallenftein", „Cell'', „Demetrius", roenn nid)t f^on

mit ben „Räubern".

Unb nac^ allebem können roir enblicE) unfere Steige beanttoorten : roelc^es

eigentlid) $d)i(Iers bramatifd)e prajis fei. (Es ift bie bes Politikers, ber ftatt

mit bem ITtaterial lebenber nTenfd)en mit bem poetifd|er (Beftalten arbeiten

muß. Unb besl^alb ift Sn^örid^ Schiller ber Prophet bes politifc^en Zeit-

alters ber Deutfd^en geraorben.

Sdjiller ift Politiker, aber natürlich Politiker im Sinne feiner 3eit: ber

Hufklärung. Das „größte (Blück für bie größte ITTaffe", bie fpäterc Sormel

Bent^ams, bas ift [a eigentli^ fd)on bts ITtarquis Pofa IDunf(^. Hber oiel

beutlid)er nod) tritt feine eigene DeriDanbtfd)aft mit ber Hufklärung gerabeba

^eroor, roo er als Hftl)etiker fprid)t. Drei IDorte, inl)altsf^rDer, bilben ben

Qauptinl^alt feines Programms, brei faft über^äufig u)ieberke^renbe IDorte

:

©rbnung, Si^^i^^itf S^^^ube.

Das ^oI)e £ieb ber r b n u n g toirö nic^t nur im (Eleufifd)en Sz\t unb in

ber (Blocke gefungen: als eine Cat ber 0rbnung roirb }ebe toiffenfd^aftlic^e

£eiftung gefeiert. So ift es in 6er berühmten (Eröffnungsrebe über bas Stu«

bium ber UnioerfalgefcE)icE)te ausgefprod^en, roie fid) ber Sorfdjer gegenüber

ben ^iftorifc^en (Eatfadjen oerljält : „(Er nimmt bie J)armonie aus fi^ felbft

l)eraus unb üerpflan3t fie außer fi^ in bie 0r6nung ber Dinge." (Eben bies

tut ber Dieter. (Eine bloße ITad^al)mung ber IDirklid[)keit roürbe ben 3u*

ft^uer um bie erfe^nte {)armonie betrügen ; besl^alb oeraditet Sd)iller bas

Streben nac^ bloßer 3llufion, bas bem Sturm unb Drang natürlid) roar.

Dielmel)r gilt es bie „IDal)rl)eit" ftatt ber bloßen „IDirklic^keit" 3U geben.

Die IDelt ift t)on einer großen inneren 0rbnung be^errf^t: biefe liat ber

Künftler 3uglei(^ mit ber IDirklic^keit 3U bieten; bann fteigert er bzn Sufall

3um (Befe^, bie bloße IDirkli^keit 3ur IDa^r^eit. Unb roie bas? Jmmer
iDieber betont es Sdjiller, ba^ bei ber Be^nölungsart ber (Eragöbie „ber

gan3e Hngelpunkt in ber Kunft liegt, eine poetifc^e Scibel 3U erfinben." (Eine

Itlejjer, Clterotut* 35
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Sabcl erfinbcn? VOk feltfam ^ätte biefc 5o^^crung ©betten klingen müf«

fcn! Bei $(^iller ift jie natürlich: „bafe Hriftoteles bei 5er (Tragödie bas

?}auptQtvo\dit in bie Derfenüpfung ber Begebent^eiten legt, ^eigt rec^t bzn

Hagel auf ben Kopf getroffen". Hlfo : bie roirklidien Begebenheiten finb fo

3U verknüpfen, 6afe ber (Einbruch ber (Drbnung erroäc^jt b. l}. ber tlotiDen«

öigkeit. ITtag biefe !^öl)ere 0rbnung nun fi^tbar in ber 5orm bts „$(^i(k«

fals" roalten, mag fie in öer nottoenbigen Derknüpfung geroiffer tEaten mit

geroiffen Solgen gegeben fein — es ift bie ^Hauptaufgabe bzs Dichters, |ie

Über3eugen6 in bas (Bemebe ber Begebent)eiten ein3ufled)ten.

(Drbnung alfo jc^afft ber Did)ter 3uerft, toie ber Politiker, roie ber antit^e*

fenreicf^e äftl)etifd|=fpekulierenbe Sc^riftfteller. (Es ijt ein £ieblingsbegriff

ber Hufklärung, bem romanti[cf|en 3nbiDibualismus oer^aßt. Hber fol^e

£ieblingsbegriffe finb aud^ S^^e^be — toir erinnern nur an U3 — unb S^^ei*

^eit. „Hlle Kunft", ^ei^t es in ber Dorrebe 3ur „Braut üon ITTeffina", „ift

ber S^^eubc geroibmet, unb es gibt keine l)ö^ere unb keine ernftl)aftere Hufs*

gäbe, als bie ntenfd)en 3U beglücken". IDörtlic^ könnte bas bei jebem Po«

pularpl)ilofop]^en fte^en. S^^eilic^ aber Derftel)t ScEjiUer bie „Sreube" boä^

anbers als fie. (Ein bloßes pl)ilantl)ropifcf)es Beglü&en ift nic^t gemeint;

fonft ^ätte er thtn fd)reiben muffen roie (Bleim unb tEiebge. ©emeint ift

aber anö) ni(^t, ober boc^ nici)t oöllig, bas freubige Qod)gefü^l ber alten

Sänger, bie perfönlicf)e £äuterung burc^ bie poefie; fonbern Schiller btnkt

allerbings an ein (Einroirken auf bas Publikum, votnn anä) je^t nic^t me^r

fo berb unb birekt roie ba er bie $^aubül}ne als „moralifd^e Hnftalt" 3ur

Beftrafung ber Derbrec^en anfa^. IDorin befte^t bie erftrebte S^^eube ? Jn
bem (Befühl ber S^^ei^e^t beim E)örer ! „Die tDal)re Kunft ^at es nic^t bloß

öuf ein oorüberge^enbes Spiel abgefeljen ; es ift i^r ernft bamit, ben ITTen«

|(j^en ni(^t bloß in einen augenbli&lic^en Craum oon $xeiljtit 3U verfemen,

Jonbern i^n roirklici^ auc^ in ber tEat frei 3U machen, unb biefes babur^,

baß fie eine Kraft in il)m erweckt, übt unb ausbilbet, bie finnli^e IDelt, bie

fonft nur als ein ro^er Stoff auf uns laftet ... in eine objektiüe 5erne 3U

rü(feen, in ein freies IDerk unfers (Beiftes 3U oerroanbeln unb bas UTaterielle

burd} 3been 3U bel)errfc^en !" Der J}örer ber lEragöbie loirb frei, inbem er

bur^ btn Sufall ber l)iftorif(^en löirklid^keit ^inburd^ bie 0rbnung erblickt

;

unb bies Beu)ußtfein, ba^ ber ro^e Stoff burd^ 3been gegliebert, be^errfc^t

toerbe — bas ift bie Sieubz, bie in bem Ejörer 3U ermecken bes Dieters ^ö(^fte

Hufgabe bleibt.
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ITlan fyit [id^ oft gciDunbert, tDicoicl $d)iller oom Publikum in [einen

äft^etif^en $cf)riften fprecf)e, roeIci)e Hü^fid^t er i^m beseugt, roäl^renb er

CS öod) nadi man^em IDort in Briefen unb BCenien oeradjte. Hber beibes

gehört 3ufammen; toie bei Snebrid) IL: $d)iller 6id)tet für bas Publikum
— ni^t tivoa il)m bienenb ; als man eine Sortierung bts „(5ei[ter[e^ers" oer*

langte, ging er über ben (id)em (Erfolg grogartig fort, tiein, er fc^reibt für

6as Publikum als Staatsmann, als (Ex^xzlizt, als Bilbner; er biegtet, um
feine Deutfd)en l)ellenifcf|er I)eiterkeit 3ugängli(f^ 3U machen.

Politiker alfo, im boppelten Sinne, packt er mit geroaltiger f)anb feine

Stoffe unb bringt {}elben unb Umroelt burd) eine grofe angelegte Säbel in fejtc

©rbnung ; unb bann ergreift er feine £)örer unb £efer, bringt (ie, oor allem

öurd) bas ITtittel feiner Sentensen, 3U feinem Kunftojerk in eine beftimmte

Stellung un5 beglüdit fie burd} bie öft^etifd^e (Er3iel)ung 3ur S^^i^^it. Über

feinem Drama ftel)t „bas große gigantifd^e Sd)i&fal, toelc^es ben ITtenfd)en

ergebt, toenn es ben BTenfc^en 3ermalmt", roeil es il)n felbft in ber Dernid)«

tung öes Sd)önen unb (Eblen bie UTadit ^öl^erer (Befe^e al)nen lägt.

Unb in biefem Sinne, in bem Sinne eines großartigen Strebens nadf be«

glüdienber Sreil)eit burd) Bel)errfd)ung ber bloß ftofflid)en IDirklic^keit, l}at

]x6) anä) Sd)illers Zcbzn folgered)t entwickelt. Der So^n eines tü(^tigen,

aufklärerifd)=frommen Daters, ber als Solbat, Ökonom unb S(^riftfteller

feinen IKann ftellte, rourbe S^icbri^ Sd)iller am 10. tlooember 1759 in

IHarbac^ in IDürttemberg geboren. Das erfte entfdjeibenbe (Erlebnis roarb

bie (Einfd)ulung in bie J)ol)e Karlsfd)ule (1773): bie IDillkür eines Surften,

öer es mit ber Jugenb feines £anbes nid)t übel meinte, aber oon bem Be=

griff inbioibueller S^^i^eit, bas l)eigt perfönli^er Selbftbeftimmung nod|

keine Hl)nung Ijattz, rourbe entfd)eibenb nic^t nur für feine Stellung 3U bzn

Surften, fonbern für bas (Eru)ad)en feiner gan3en politifd)en Stimmung. Hus

feinem ungemeffenen J}ag nid)t forooljl gegen Karl (Eugen, als oielme^r gegen

öie Suftänbe, bie er oerkörperte, ging feine roilbe 3ugenbbid)tung, pl^ilofo*

pl}ifd)=rl)apfobifd)e £r}rik unb in beren ITtittelpunkt langfam entfte^enb (1777

bis 1781) bas Drama „Die Räuber" l}erDor. 3unäd)ft eine tEragöbie aus

Sturm unb Drang : ein „großer Kerl" fd)eitert an ber (Engbrüftigkeit feiner

3eit; nun aber ertoeitert 3ur politifd)en Hnklage, 3ur roilben (Empörung, bie

bo6) mit ber Hnerkennung ber (Drbnung burd) ben (Empörer enbet. Das Uto«

ÜD bes paffes 3rDifd)en Brübern, aus £eifeu)ir* „Julius oon tEarent" in ber

Husfül)rung bereid)ert, toirb ebenfo erweitert nid)t bloß 3U einem Kampf tes

35»
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wilbtn tlaturells mit öem rDcnigftens äufeerlid^ fügfamen, fonbcrn gleidiseittg

3U einem folgen stüifc^en öen H^i^pen, öie S^illers IDerfee orbnenb bur^^ie»

{)en : bem Realiften unb bem Jbealijten, bem Xtaiöen unb bem Sentimenta»

Iif(^en. Itur öafe ber Realift S^^onj bis 3ur fatanif^en Der^^nung jeöes

Jbeals oerserrt ift, ein irbifc^es Hbbilb bes IlTiltonifdien tCeufels, unb ber

3bealift Carl hxs ^um befinnungslofen Draufgänger ; ber naioe Carl bis 3um

leidjt betrogenen Coren, ber .jentimentalifc^e S^<^^^ ^is 3U einem Dirtu»

ofen grau[tg=fpi^finbiger Speliulation. Hber beibe fc^on gan3 in Schillers

unrDiberfteI)li(^em S^^^skoftil, bas bö[e Prin3ip unb bas nur eben burc^

bies üerbunkelte gute, ber Qelb unb ber S^^Ö^^^g, ber Räuber aus (Ebelmut

unb ber Patermörber aus ^abfu^t ; koloffalifdie HTasfeen oon ft)mmetrif(^r

Hnorbnung. — Die S^^^^t <^^^ ^i^ß^ (Er3ä^lung $(^ubarts übernommen,

ferafe unb ungel^euerli^ ; aber |ofort mit Qerrf^ergriff angepaßt; jeder

(Effekt fi^t, mag er an |ic^ no^ fo angreifbar fein : ber Hlte im tEurm, (Earl

unb Hmalia. Dor allem: fofort $d)illers unoergleidjlidie Be!)errfd)ung ber

nXaflen auf ber Bü^ne. (Laxl, ber Qelb, braucht (Befolge ; mit fc^neller XDah

Icnfteinil^er Sidjer^eit röirbt es i^m ber Did)ter, |ie^t jeben Räuber üor fi^,

feonfis3ierte .(5efi(^ter alle, aber in Spielarten oon ber Räubere^re Rollers

bis 3U ber na&ten (Bemein^eit ber Spiegelberg unb Sc^ufterle; fü^rt fie 3U

großen Dolksf3enen, roo ber Pfaff unter il^nen prebigt roie in „IDallenfteins

tager'', f^afft (ic^ aus i^nen einen (E^or, ber burd) feine blofee (E£iften3 bie

(Be[ell|(^ft anklagt. Diefe il^rerfeits in menigen einfallen tEr)pen, um S^<^^i

gruppiert, aber in gehörigem Hbftanb Don bem Sc^eufal: ber oerfallene

öater, ber 3itternbe Bebiente, ber unerfc^rockenc (Beiftli^e. — Der Stil gan3

unb gar geniemäfeig, in bzn toilben Ciraben roie in btn gefuc^ten Spi^finbig*

feeiten, ein Stil ber Rebe, ber bem ber f)anblung entfprid^t ;
großartig 3ün*

bznb^ IDorte fc^on ^ier („unb barum Räuber unb RTörber !"). Sufammen«

ballen ber Stimmung in ber grotesli=tragifc^en Selbftironie bes Räuberliebes.

f}anblung auf ber Bü^ne inel)r als übergenug, toie nur irgenb in einerS^ke*

fpearif^en Qiftorie ; aber jeder 3ug fi)mbolifd^ : 5^^on3 intrigiert mit einem

gef^riebenem lOif^, ber ri^tige So^n des tintenkle(kfenben Säkulums,

löäi^renb (Earl mit ge3ogenem Degen einl^er[türmt toie bk großen ITTenf^en

piutar^s. (Ein Jntrigenftück, geroiß, aber in bem bie Jntrige ni(^t bloß in*

bioibuell bebingt ift, loie bei Jago, fonbern 3ugleicf^ fo3ial als ein3ige IDaffe

biefer erniebrigten unb feigen Seit, rote in „Kabale unb £iebe" : ein fur(^»

jam meggekrümmter ffijurm bos XDappentier ber (Betellf^aft. Jn^alt bes
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Dramas bk Sclbftbefrciung 5cs gelben, bcr ftc^ ßtoar crjt in Derbrcd|en

„auslebt", bann aber \\6) felbjt bcr 0rbnung 3um Opfer bringt, bie aud^ im

5errbilb bie|er Sujtänbe no(^ über btn Rnaxäixsrrms bes ©riginalgenies

triumphieren mufe. ... Die SdiluMsene bie erfte jener Utarttjrien, bur^ bic

$cf)iller feine i)elben läutert, lUaria Stuart toie Jeanne b^Hrc; unb bie Hn=

fangs[3ene fc^on eine jener (Ejrpojitionen, bie mit einem M^nen (Driff bie (Be«

Jamtmotioierung bts Derlaufs barbieten. tEro^ m^ö^" oielleii^t bas ge=

nialfte aller Hnfängerftü&e ; aber Stiller mar feein (Brabbe : er roufete fid)

über ben genialen Hnfänger ^inaus3uläutern.

Der (Erfolg ber „Räuber" mar nacf) ber erften Huffü^rung in ITTann^eim

(13. 3onuar 1782) ebenfo gro& als felb[tDer(tänblid^. Die 3ugenb fa^ i^re

fjoffnung auf ein „(Er3genie" erfüllt, jubelte bem proteft gegen biebeengenbe

(Begenroart 3U unb ijt il}rem £ieblingsbi(f|ter bis 3um (Enbe treu geblieben.

(Ebenfo fid)er toie 3U biefer Stellung an ber Spi^c ber bege^renben unb an«

felagenben Jugenb mußten natürlich bie „Räuber" 3ur £oslöfung oon btn

l)eimatlid)en Suftänben fül^ren. Seit 1782 roar Si^iller feein IDürttembcr«

ger mel)r — roar er auf bem lüege 3U jener i}eimat, bie (5oet^e in btn Ders

föfete : „3^ bin IDeltbetDo^ner, bin IDeimaraner 1" Das „republifeanif^e

(Erauerfpiel" „5icsfeo" (1783) l)ätte freilid) el)er nocf| eine Husfö^nung mit

bem aufgefelärten Defpotismus bebeuten feönnen: „3c^ gel^ 3um Hnbreas
!"

Der (Bang läuft bem ber „Räuber" parallel: eine grofee Perfönlid)feeit em=

pört fid) gegen bie oerlotterten Suftänbc, roirb fiegreid^, befiegelt aber bann

mit i^rem Untergang bie HTad)t b^s Beftef^nben. Itur ift 5ißsfeo nid)t roie

Carl IHoor ein enttäufdjter 3bealift; Dielme!)r liat er etroas oon5ran3HToors

böfer Kunft, fic^ felbft 3um Böfen 3U überrebcn — ein Zaknt, bas bei bei=.

ben von Sl}afeefpeares Rid)arb III. ftammt. Dem (Befolge (Earls entfpri^t

bas bes Siesfeo : eine 6ruppe oon Derfd)rDörern, etroas abfi^tli^ alle benfe«

baren ITTotiDe politifi^er (Empörung oertretenb; roie fpäter unter ben Der«

fi^roörern an IDallenfteins Cafel unb auf bem Rütli eine ä^nli^e pfi}c^o«

Iogif(^e Differen3ierung fid) roieber^lt. Der burlesfee ITTörber — berühmt

geroorben bur(^ bie unfterblid)e, oon bzn Sitierenben r^r)t^mifierte IDen*

bung „ber Rto^r l)at feine Sd)ulbigfeeit getan, ber Uto^r feann ge^n" nimmt

bie Rote Sd)ufterle mieber auf ; fpäter, toie f^on ermähnt, merben fie auf

!)ö^erer Stufe 3folani, einigermaßen au(^ bie £anbsfened^te am (Beßlerl^ute

tDieberfy)len.

Hber neben biefen mieberfeef^renben 3ügen begegnen bcbeutfamc neue.
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Zmax um öie unentbc^rli^c £iebc$f3ene über öie miß glückten Huftritte ber

Hmalta ^inau$3uförbern, mu^ $d)iller in ber „(Emilia (Balotti" eine Hnlei^e

machen. Hber bie politijd^e Berebfamkeit l}at von (Laxl BToor 3U Si^sfeo er*

^eblic^e Sortfc^ritte gemai^t ; bie 3eid)nung ber (Eliaraktere i(t objektioer ge*

töorben, inbem neben 6ianettino Doria fein 0{)eim bod) gan3 anbers (tel)t

als neben bem tOüftling S^<^^i l^i^x Dater. IDi^tiger finb no^ 3tDei anbere

Punkte: bk 3une^menbe St^^ube am !)i(torifd)en £okaI{ioloritunböerbeut(d)e

Patriotismus in öer 3ei^nung ber £eibgarbe. Dennod), im gan3en trifft un=

3rDeifeI^aft bie Regel 3U, bafe „3toeite Sin^z f(^rDad)e Studie" finb. Dor

allem ftört bas IUi6öcrI)äItnis 3roifd)en ber eigenen nod] recf)t „burfd)enl^af=

tzn" Qalbbilbung bes Did)ters unb bem Streben nad) einem eleganten IDelt'

ton, nid^t blo^ in ber bis 3um Komifdjen mißglückten 3eid)nung ber Julia

Jmperiali unb ber Darftellung bts Umgangstons im Derke^r mit Damen.

Die Bebeutung bes „S^^sko" liegt in 3rDei Punkten : allgemein in ber (Ent*

fd)ieben^eit, mit ber ein ftaatspolitifd)es tTToment angegriffen töirb — nid)t

me^r mit btn Sd^ultiraben ber Römerbramen im Catoftil ober ber alten

Sdiultragöbien, fonbern mit lebenbigfter tEeilnal)me. Sd)illers 3ugenbbra=

men finb politif^e (Experimente auf ber Bül)ne: I)ilft gegen bie furchtbare

Hot ber Suftänbe anar(^iftit(^e (Empörung? — 0rganifierter Hufftanb?

ntenf^lif^es IDo^lroollen ? — roorauf allemal ein bitteres Hein folgt, bis

ber anklagenbe Satiriker auf bem XDege ber p!)ilofop^ifd)en Spekulation fei=

nen Peffimismus überroinben lernt unb an bie Stelle biefer natürli(^en (Emp^

finbung einer ]^od)fliegenben 3ugenb ber mutige Optimismus bes HTannes

tritt. — Perfönlid^ aber ftellt „Siesko" btn Übergang 3U SdE)illers pft}d)o*

logif(^en Dramen bar. Pfi)^olog im Sinne (Boet^es ober gar Kleifts unb

Jüngerer konnte er nie merben, toeil ber i^m natürlii^e 5^^c$koftil bies oer*

bietet; aber bie rein al(egorif^e (E^arakter3eic^nung ber „Räuber" roeidjt

bod) einer tnirkli^en Dertiefung in bie Seelen. Sd)iller l^at an Sicsko, an

Derrina, an Hnörea Doria innere (Begenfä^e beobad)tet — ber Hnfang inbi«

Dibueller (E^arakteriftik. Sie ermöglid^t bann eine ©eftalt oon me^r als

£effingif(^er Hnfc^aulid|keit : ben IHufikus Htiller.

„Kabale unb £iebe" (1784) ober, rüie bas Drama beffer ^iefe, e^e 3ff«

lanb es in feinem eigenen Stil umtaufte: „£uife Hlillerin" ift bas erfte mo*

berne Suftanbsbrama, roie „tEorquato tEaffo" bas erfte moberne perfönli^*

keitsbrama. 3um erftenmal fyihtn roir ben neuen tEppus bes analr}tifd]en

Dramas: es finb nic^t eine Hn3a^l oon Jiöuren 3ufammengetreten, um ein
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©efamtgemälbe 3U bilbcn, wk in öen „Räubern" unb 5cm „Sk^^o", rote

aud) in „ITtinna von Barn!)elm" ober „(Bö^ Don Bcrlid)ingcn", fonbern bas

crfte ift ein beftimmter (Befamteinbrucfe, ber er[t nad)träglid| in feine einseinen

5afitoren aufgelöjt roirb. IDie bies nun offenbar ber gansen Hrt unb Rn»

läge $d)illers üiel mel)r entfprid)t als bas fi)ntf)etif^e Derfa^ren — bas er

nur in ber „Braut oon HTeffina" nocf^ einmal angetoanbi fyit — jo au^
feiner IDeltkenntnis : er befafe ftarke (Einbrücke oon ben Suftänben, aber noc^

fiaum inbioibuelle ITTenjc^enkenntnis. Dcsl^lb I)at auä) bie ^ragöbie bie

ftarke überseugenbe lDaI)r^eit bes (Befamteinbrucfes unb ber i!^n oermitteln*

ben Itebenfiguren — aud^ bie ITtutter, eine oergröberte (Elaubia (5alotti,

gan5 befonbers ber Kammerbiener, felbft bie poliseibiener finb 3U nennen,

bie üor bem präfibenten unb bem Hrajor abtoedifelnb 3itkrn. ITTan fü{)lt : in

biefer £uft tcar alles möglid), was nieberträd)tig unb erbärmlidj roar ; unb

bie plumpfte 3ntrige bes gefälfc^ten Briefes l^aitt ja roirklid) in Stuttgart

genügt, um ben allmä(f)tigen (Bünftling Hieger burd) ben etwas feineren Jn»

triganten ITTonmartin ftürßen 3U laffen. — Hus biefem meifter^aft roieberge«

gebenen tllilieu arbeiten fid^ nun bie J)auptfiguren heraus ; um fo loa^rer,

je toeniger ber Dieter fie inbioibualifieren mill. Der Präfibent, ber Sefere*

tör, £uife erl)eben keine pfr}d)ologi(d)en Hnfprüdje unb roirfeen besl)alb
;
5^1^*

öinanb unb bie £abi} follen burc^ innere IDiberfprü^e inbioibualifiert toer»

bzn — ber IDeg 3U IDallenftein unb IHaria Stuart I — unb können einer

Prüfung bod) nid)t (tanbf)alten. Das fatirifd)e (Element, ber f)ofmarfd)an, ift

nun aber mit roa^r^aft genialem (Briff eingefügt : roo ber Hlajor il)m be*

gegnet, roirb er fofort gtaubl^aft, eine fold)e IlTärd)enluft bringt ber ITtann

mit bem fpredjenben Hamen mit fid).

Die 3ntrige — ift gan3 Jntrige ; eine Übertragung ber politif(^cn Kabalen

ins Privatleben, H)urm ber oerkleinerte unb besl)alb boppelt abfd)eulid)e

HTinifter. Hber ibtn in S^rbinanbs f)änben toirb bas (5ift bod^ nur 3ur un*

möglid)en n)affe ;
ja roenn er nod^ bie (Beliebte in einem IDutanfall erbrof*

feite ! Hber ben Hlebisiner reiste bie Darftellung ber tEobeskrämpfe, unb

fo foltert er uns mit ber graufamften ber Sd)lu6f3enen.

Sd)iller l)attz nad) bem oergeblidien Derfud), in Htann^eim feften Jufe 3U

faffen, \\di (1785) nad) Sad)fen geroanbt, roo^in i^n ber oortrefflidjfte ber

Didjterfreunbe 30g, (El)riftian (Bottfrieb Körner (geb. 1756 in teipsig, geft.

1831 in Berlin), IEl)eobor KörnersDater. Schiller gehörte 3U jenen mä^tigen

Perfönli^keiten, 6ie mit innerer Kraft aud) S^^^^^l^^^^^^^ ^" \^^ Sieben:
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tote Körner i^n burcf) einen Brief — bas Dorbilb für Schillers (Eroberungs*

Brief an (Boet^e ! — gewonnen ^atte, fo ^at Sdiiller [päter von ßroei if)m

perfönlid) unbekannten (Bonnern, öem prinsen Sncbrii^ (Et)riftian oonHugu»

ftenburg unb bem (Brafen Sc^immelmann (1791—1796) ein (Ehrengehalt

empfangen, bas in kritij(^er Seit i^n faft allein über XDaffer l^ielt. — Kör=

ner raar, toie 16] es frül)er einmal ausgebrüdkt ^abe, „bas ibeale Publikum"

:

empfänglid), bereit auf bes Did)ters Hbjic^ten einsuge^en, klug, offen unb

boc^ ni^t ol^ne bie Diplomatie, bie nun einmal jeber Umgang mit Künft«

lern forbert. (Er ift für Stiller 3uglei(^, roas für (Boetl)e Schiller felbft unb

(EÄermann roaren.

3n regem Hustaufd^ äft^etifd)er Hteinungen cntftanb in überlanger Hrbeit,

bie 3U Dölliger Deränberung in ber (Ökonomie ber perfonen, Umroerfen bes

Plans, inneren IDiberfprüc^en führte, ber „Don (Earlos" (1783—1787).

Über biefem fehlerhaften IDerk eines großen Did)ters ru^t 5er unoerlöfd)»

Iid)e (Blan3 ber Jugenblid^keit. Die eigentlidjen 3ugenbtDerke toarenin i^rer

JDeltanf^auung, man barf roo^l fagen, unreif ol^ne jugenblic^ 3U fein, roie

has eine gebrückte Jugenb fo oft beroirkt. (Erft jefet i(t Stiller jugenbli^

:

er fü^lt in fic^ bie begel)rte S^^^i^^it ; ber Spieltrieb regt fic^ bis hinein in

bie unmöglic^fte Husbe^nung bes „Don Carlos"; tx)ie ein nötiger Jung»

ling liebt er es, fc^roärmerifc^e S^^unbfc^aften 3U jtiften, feurige Hnfprac^en

an ben (Ein3elnen 3U galten, Sukunftsträume 3U entroidieln. (Es ift auc^ zhtn

barum fein im eigentli(^ften Sinne politifdjes Drama : kein Drama ber poli»

tifc^en Betra(^tung, fonbern bzs politifdjen 3ntrigenkampfes ; unb es ift bas

Drama ber am l^ellften, oft auc^ am grellften, S(^illerf(^en Sitate. (Es ift bas

Drama ber beutf^en Jugenb ; unb töer nie für unb mit Pofa gefc^märmt,

ber toirb fd^toerlic^ ein red^ter beutf^er ITIann töerben.

Dabei i^at Sd)iller keinesroegs cerfäumt, 3U lernen. Jm tCe^nifc^en ge*

lingt es i^m, über bie unlösbaren IDiberfprüc^e (befonbers betreffs bes(Eboli*

briefes) U)eg3utäufc^en ; S3enen vok bie, in benen oor ben tCoren bes Pa»

Taftes öer Hufrul^r branbet, ober bie (Erfc^einung bes ftummen (Brofeinqui*

fitors neben bem Könige finb (Briffe bzs geborenen Bü^nenbe^errfc^ers. Dor

allem freiließ ^at ber tEragöbie ein Huftritt i^re Htac^t gefiebert, ber bie pa=

tenfc^aft oon Schillers großem £e^er £effing nic^t oerlcugnen kann : pofa

Dor Philipp, bie politif(^e Umroanblung ber religiöfen IJauptfsene im „Ua^

t^an". 3um erftenmal ertönt roirklid^e ftarke politifc^e Berebfamkeit roiebtr

in Deutf(^lanb — mit allen HTcingeln ber Unreife, geu)i6 ; mit p^rafen, mit
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Übertreibungen, coli Don Unmöglt(^]&eiten un5 Hnac^romsmen ; aber tDer«

bcnb, ^offenb, jiegretc^. Poja, I^t man gejagt, prop^eseit bie großen Reb*

ner ber fran3ö|i[(^en Reoolution ; aber an innerer lüärme bts Qersens über*

trifft er \k fajt alle.

„Don (Earlos" ift au6) bas einsige Drama S^illers, bei bem man in bem*

felben Sinn roie bei (Boet^e von einem inneren (Erlebnis fpre^en kann. Denn

(Drunbmotio ift ber (Begenfa^ Sroeier Generationen, btn er felbft, lüenn and)

in milber 5orm, erlebt ^atte. Der Kampf ber Kronprinsenpartei mit ber bcs

^errfd)ers — König, Bei^toater, (Denerat — ift bie (Brunblage ber gefamten

rjanblung. 3toif(^en beiben Parteien fte^t bie Königin, innerlich ber Jugenb,

äufeerlii^ bem König 3uge^rig. Um fie ift bereits oor Beginn bts Dramas ber

erftc Kampf gekämpft roorben, in bem bie Bege^rli^keit bes Hlters über bie

Recf)te bes Tfzx^zns gefiegt ^t — bies noc^ gan3 ein ntotio aus Sturm

unb Drang. Den entmutigten Don (Earlos I^olt ber Dertreter Jungfpaniens

aus feiner fdiroermütigen Ru!)e unb roirb me!)r unb me^r aus bem Pertrau*

ten 3ur {}auptperfon. Kabale unb £iebe kreu3en fic^; am (Enbe unterliegt

aud} ^ier nod) bie oorftürmenbe Jugenb, aber i^r 5^11 ^interläfet bie f)off*

nung künftiger Siege.

(Es ift Schillers erftes Dersbrama unb 3eigt fofort feinen Stil in ooller

Kraft : raufd^enbe Derfe oon mufikalif^er löirkung, r^etorif^e IDenbungen

üon ftarker Kraft, ausgefül)rte (Bleid^niffe, alles auf beraubte (Entfernung

Don ber IDirkli^keit geridjtet : Ders unb Stil als ITTittel ber 3^ßfl^ifißi^iin9-

Der Hbftanb Don ber naturaliftifd)en Rebe ber „Räuber", Don ber realifti=

f(^en ber „£uife ITtillerin" fd^eint unbegreifli(^ grofe ; aber in beiben Sollen

fteigert bie Sprache boc^ nur fijmbolifc^ bzn (Einbrutk, ben bie (Beftalten

felbft hervorrufen.

Das (Befül)l, bas bas ganse Drama erfüllt, ift bas ber S^^eunbfd^aft. 3u*

nö^ft als nTenfd)enfreunbf(^ft, über ber ber llTarquis feinen Jugenbfreunb

oergi^t: „feib umfc^lungen, ITTillionen". Dann als tEatfadje 3tDif(^en Don

(Earlos unb Pofa, als IDunf^ fogar bes Königs, ber fid^ einfam fü^lt toie in

Sd)illers pI)ilofop^if(^er Di^tung ber IDeltenmeifter ; auf ber (Brense 3ur

£iebe in ben Be3iel}ungen bes Rtarquis 3ur Königin. Die £iebe bts Knaben

Don (Earl Ifai bagegen etroas Hntergeorbnetes. Hber toie tounberbar ^at ber

Dieter bes „Siesko" in biefer(Elifabet^ mit einem Rtale tditz Dorne^m^eit

3U 3eid)nen gelernt ! IDer gab il^m bie (Erfaljrung für biefen König, ber kei»

nestoegs nur ber ^erslofe „fjerr Staatsraifon" ift, fonbern auc^ (roie in
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IDirfeltd^keit) öer pflichttreue Hrbeiter, öer Xilann 5es ^eimlid^en, nur feiner

Stellung verbotenen £angens nad| ItTen(d)lid)keit, ja felbft ein Mein u)enig

6er tragif(^e „alte König, öer nal^m eine junge Sxan" ? Domingo ift bloß

eine \6:\wax^t Puppe, öer „£ügenpfaff " öer Hufklärung ; aber Hlba ift nid)t

oi^ne (Bröfee, 3umal öem Infanten gegenüber.

Unö roieöer mitten inne eine UTajfenfsene, öie öie gan3e Htmofp^äre jtjm*

bolifc^ t)eranf(^auli(f)t. Die Höflinge roarten auf öen J)errf(^er; er tritt in

i^re Utitte, jeöer Soll ein König, ooll großartiger ttlilöe gegen öen unglück»

liefen Hömiral, (5naöen fpenöenö. Utan begreift, roie alles oon öiefer Sonne

abfängt ; man begreift aud^, roie öiefer pi)ilipp 3U öiefem tEr)rannen geroor«

öen ift. Unb Si^illers ©bjelitioität öergigt unter öen E}off(^ran3en öen tü(^s

tigen braoen Beamten — £erma — fo toenig roie öen tapferen ®ffi3ier.

Das (5efd|i(^tsftuöium marö öem größten UTeifter öes ^iftorif^en Dramas

nad) S^akefpeare balö aud) an fi^ roic^tig. (Er roar 3ur bürgerlid)en Rul)e

gekommen : mit einem tüd)tigen unö gebilöeten (Eöelfräulein, (E^arlotte üon

£cngefelö (1790) verheiratet, mußte er nun au^ an (Erujerb öenken. (Er roar

no(^ Dor öer Derlobung (UTai 1789) als profeffor öer (5efd)id)te naä) 3ena

berufen tooröen, unö im 3ufammenl)ang mit öer Hrbeit für öie Dorlefungcn

errDud)fen feine ^iftorif^en IDerke : öie „(5ef(^i(f)te öes Dreißigjährigen Krie*

ges" (1791—1793) unö, f(^on vorder öie „©efd^ic^te öes Hbfalls öer »er»

einigten tlieöerlanöe" (1788). Softer l)at öie frül^er oielfad) geleugnetenüer*

öienfte öiefer Schriften ins £id)t geftellt : „Hnöere Dramatiker mögen Sd^iller

in pft)(^ologif^er Dertiefung oöer l)iftorifd^er (E(^tl^eit übertreffen. Keiner

aber ^at fo toie er öer {}iftorie il^re poetifc^en (Be^eimniffe abgelauf(^t." Huf
öem mit genialer Intuition erfaßten Qintergrunö öer ^iftorifc^en Situation

(Beftalten plaftifd^ hervortreten 3U laffen — aud^ öiefe Kunft mußte er erft

neu erobern, öenn öie Deutfc^en liaitzn verlernt, (Befc^i(i)te anöers öenn als

Sürftenroerk 3U begreifen. Huc^ in öie (Bef(^id)tsöarftellung l^at Schiller

erft v^ieöer öie Dolksf3ene eingeführt. IDir mögen melancE)olifd) über öen

(Bef(^id)tsp^ilofop^en läd^eln, öer 1789 fd)rieb (1789; unö roäre öer Jrrtum

iveniger tragifd), roenn er es 1913 gefd^rieben I)ätte?): „Unfere Staaten

— mit roel(^er Jnnigkeit, mit roel(^er Kunft finö fie ineinanöer verfc^lun«

gen ! roieviel öauer^after öur^ öen rDol)ltätigen Smang öer Hot als vor-

mals öurd) öie feierlid)ften Derträge verbrüöert ! Den S^^^^^^^t I)ütet je^t

ein eroig gel)arnifd)ter Krieg, unö öie Selbftliebe eines Staats fe^t i^n 3um

n)äd)ter über öen IDo^lftanö öes anöern. Die europäif(^e Staatengefellfc^aft
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fd}eint in eine grofee S^ii^il^^ oermanbelt. Die J)ausgenof(cn können einan«

öer anfeinben, aber !)offentIid) nid)t me^r 3erfleif(f)en." ... Hber xo^nn

5er UniDerfaIf)i[toriker in öer Überfi^ä^ung ber errungenen !}umanität ficf)

täufd)tc roie {eine ganßc Seit, (o bleibt er bod) ber grofee beutfd)e „profejjor

öer (Befd)i(f)te", nid)t nur roeil er er(t toieber (neben Jol^annes von ITTüIler)

bie I)i[tori[(^e Dcrrftellung lesbar ma(f)te, fonbern cor allem, roeil er ber

Hation bas Jnterejfe an ber lDeltgefd)id)te roiebergab, als Dramatiker unb

als (Befd)id)tsfd)reiber.

(Ein foId)es Jntereffe für p!)ilojop!)ie braucf|te freilid) nicf|t er[t erroeckt 3U

roeröen : bie popuIarpt)ilofop^ie l)atte es längjt überall erregt unb ein Pu»
blikum für Immanuel Kant er3ogen. övl biejem Publikum gehört auc^

Schiller: ooller Jntereffe für Definitionen, Befd)reibungen pfr)cE)oIogifd)er

tEr)pen, coli 5i^^ube an bem eigenen Spiel mit Begriffen unb Sdjlagroorten.

ITun kam Perfönlid)ftes ^in3U : bie geheime nebenbu!)lerf(f)aft(&oet]^es3U)ang

\l}n, bas Hed)t feiner eigenen Poefie 3U ftubieren. So oertieft er ficf) in bie

IDerke bes pi)ilofopI}en, ber oor allen ber pi^ilofopl) ber 0rbnung l)ei^en

kann, unb bas Stubium roarb in jenen glän3enben äftf)etif(f)en arbeiten pro«

öuktio, bie roir fcf)on 3U d)arakterifieren Derfud)ten unb bie rein tljeoretifd)

inben „Briefenüber bie äftl)etifd)e (Er3iel)ungbes lUenfdien" (1795)

gipfeln, in il)rer praktifdien Hncoenbung nod) frud)tbarer unb nad)^altiger

tDirkenb in ber Hbl)anblung „Über naioe unb fentimentalif^e Di^*
tung" (1794—1796; felbftänbig erfd)ienen 1800).

So Ifat auÖ] Sd|iller, loic (Boet^e, unb faft gleid)3eitig mit i^m feine roif«

tenfd)aftlrd)e (Epod)e, ber anä) bei i^m (neben ber Dollcnbung bes „Don dar«

los") nur ein größeres IDerk angel)ört, unb 3toar ein epifd)es: ber „(Bei*

fterfel)er" (1787—1789; felbftänbig erfdjienen 1789). Sd)illers ein3iger

Roman ift ein l)iftorifd)er, ein Seitroman; angeregt ^urd) (Ereigniffe aus ber

tDürttembergifdjen (Befd)id)te fd)ilbert er bie Konoerfion eines beutfd)en prin=

3en in Denebig. Die Situation, bie S^emb^eit, bie ben Dcutfd^en überroöl*

tigt, ift töieber genial erfaßt ; bas Seitmotio ber geheimen (Befellfc^aften unb

(Beifterbefd)U)örungen l)öd)ft gefd)idit oertoaubt. Dabei oerfügt ber Itteifter

bes pat^etifdjen Stils über eine oiel einfad)ere, fai^lic^ere Profa als bie

meiften Romanfd}riftfteller feiner Seit ; er l^atte fie als f)iftoriker unb Über»

fe^er geübt. Hber bie (5efd)i^te intereffierte il)n nid)t genügenb ; tro^ tl)eore*

tifdjer Dorliebe für bas (Epos ri>ar unb blieb er ber Dramatiker, ben bie

£}ant)lung nur um ber perfonen toillen feffelt.
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IDir (a^cn nun, tote ji^ bas Bünbnis mit (Boetlje öurd)fc^te, bas für beibe

Did)tcr eine neue Btütes^tt bebeutete, unb befpradien fd^on i^re gemetnfame

Hrbeit: BneftDe(f|feI, 3Eemen (1796), Ballaben (1797). 5ür Stiller ift es

3uglei(^ bie Blüteseit feiner p^ilofop^ifd)en £t}rife.

„Heiner £i)rifeer" tjt Schiller nur ba, wo bie bramatif^e (Einfühlung feiner

^eroif(^en Hatur 3um S^ciroerben ^ilft; bei bem legten Si^illeriubiläum

tDaren roir alle erjtaunt, roie ftarfe bas „Reiterlieb'' roirfete. Hber feine £ie«

besgebic^te finb unklares Stammeln eines Jünglings unb bie (Ergüfje ber

„Hnt^ologie auf bas 3a^r 1782" 3umeift nur geroaltfame Überbietungeii

Sc^ubarts unb anberer Kraftgenies. Dagegen ftellt feine Heflejionsltjrili

eine burc^aus eigentümlidje unb bebeutenbe $(i)öpfung bar. Sie 3erfällt in

ßroei (Bruppen: bie lieb» ober ballabenartigen (Bebii^te toie bas „Sieges*

feft", bas „(Eleufifc^e $t]i", „Kaffanbra" (bie man f^on ben eigentlichen

Ballaben 3ure(f^nen könnte), ba3U bie ^umoriftij(^en toie bie beiben Punfi^*

lieber unb bie „(Teilung ber (Erbe" ; unb bie rein bibaktifd^en toie „Das 3beal

unb bas Zehen", „Der Spasiergang", ba3u 3a^lrei^e kleinere r?on epigram*

matif(^er Sufpi^ung : „Tabulae votivae", „Pompeji unb ^erculanum".

Qiftorif^ ge^t bie erfte (Sattung auf bie anakreontifd[)e £e^rbi^tung 3U*

rück, roas bei einigen ber berül^mteften toie bem „£ieb an bie Si^^ube" (unter

U3^ (Einfluß), ben Punfd^liebern (ä^nli(^ bei J. Q. Doß) befonbers beutli(^

ift ; bie 3rDeite auf bas £e^rgebi(^i: ber Qaller, £effing, Käftner ; bei Diätem
toie U3 unb (Dleim unb £effing felb|t Ratten fid^ beibe (Battungen ja f^on ^u»

fammengefunben. Schiller erneut fie aber oollkommen aus feinem (Beift ^er*

öus ; unb 3t»ar ift es jener 3ug oor allem, ben roir fd^on früher als ben

eigentlid) antikifd^en in unferm beutfd^en ttationalbidjter bef(^rieben, ber

bie Derjüngung betoirkt: bas JeftUc^e. Stoar fejtli^ ift ja bas anakreon*

tifc^e (Befellfc^aftslieb anä), bod| für ein kleines 5J^^unbfd)aftsfeft bei ge=

fd^loffenen TEüren ; S(^iller fpric^t mit großartiger (Bebärbe 3U einem Dolk

u)ie ber R!)apfobe bei bzn olt)mpifdjen S^\^^^t l^ 3^ ^^^ ^«^t toie im £ieb

an bie S^eube, unb er braucht bie gan3e IDelt, um bie (Elemente feines tErink=

liebes 3ufammen3ubrauen. Um feine p^ilofopl)ifd)e £i)rik redjt 3U toürbigen,

muß man fie fi(^ in fol^ einem feftli(^en Hugenblicfe oor einer großen Der*

fammlung laut oorgetragen benken: als c^orifc^e Heflejionslijrik, toie fie

in altinbif(^er unb altl)ebräifd|er, au^ in altgermanif(f)er Did^tung groß*

artige Blüten ^eroorgetrieben l^at. Da fteigert fic^ nun bas £ieb ber gegen»

lettigen freunbfd|aftli(^en (Erbauung, roie etroa jenes (BebiÄt oon U3, 3U
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religiöfcr S^i^^^^i^^^^i^- ^^^ sufällig knüpfen (5cöid)te toic „Siegesfcft'*

unö „(EIeufifcf)es 5^!^"/ oucf) „Kaffanbra'' an iDirklidje ober erbid)tete 5«ltc

bcr J}eIIenen an

!

Xtlxt bicfem Seftrf^araktcr finb nun für bte „p^tIo[op^ifd)en £teber" sroei

toeitere rDidjtigc ITtomentc gegeben. Das eine i[t jene Hnnä^erung an bie

Ballaöe, öie burd) I^i[torif(^e Derankerung eingeleitet, burd) ^i[torif(^e Hn«

fpielungen in Sprache unb Ko|tüm ber epifd^en £i}rik meiter genähert roirb;

fo ba^ bie aneinanbergereil)ten IDeisf)eitsfprüd)e bes ,,$iege$fe[tes" ober bie

IDeltanfd)auung öer „Kaffanbra" aus beftimmten Bebingungen 3U crma(^fen

jd)einen, roie bk Sentensen ber Hlragöbie ; roä^renb von ber anbern Seite ^r
eine Ballabe roie „Der Kampf mit bem Drad)en" burd) bie £e^r^aftigkeit bts

Si^Iuffes an bie Reflejionslrjrik Ijerankommt. — Das anbere i[t bie |elb[t«

r)erftänblid)e (Er^öljung bes ^ons. Die Ieid)ten anakreontifd)en 5ormen mei»

d)en einer [trengen ard)itektonif(^ roo^Igeglieberten $tropI)e roie etroa in bem

überhaupt befonbers d)arakteri[ti[^en (Bebid}t „Dos 3öeal unb bas Zzhtn",

®ber nodf feftmägiger toirb öie S^xm erf)ö^t in bemjenigen (5ebic^t, bos

3töar nidjt nad\ ber Husfü^rung — f^on roeil es oiel 3U lang ift, roie ber

„Don Carlos" — röol^l aber ber 2^^^ nadi ber 6ipfel biefer Poefie ift:

„Die Kün(tler", eine pI)iIo(op!)i(d)e Kantate I)oI)en Stils, ben IlTarienlei=

d)en bes Hlittelalters ober nod) beffer lDalt!)ers großem £cid) 3U Dergleichen.

(Es ift geiDiffermafeen bie Hnfprad^e bes Priefters bei ber Husjenbung ber

Künjtler als ber ntiijionare ber äft^eti(^en Religion; ja man könnte fid)

eine „3ugenbtoeil)e ber ITTenf^^eit" benken, bie ber Prophet burd| eine fol^e

Hnfprad^e ^eiligt. Rein in^altlii^ mag man es (5e[d)id|tspI)ilofop^ie in lr)=

rij^sr^etorif^er Sovm nennen; tat|äd|lid) ift ber rein bibaktifdje unb no^

me^rber rein ^iftorij^e (5el)alt |o Doll|tänbig in ben tEon ber rcligiöfenlDei^e

aufgegangen, baß es Don ber „^ejc^ic^tspliilofop^ie" eines (E^orals u)ie „(Ein

fefte Burg i|t unfer (Bott" eigentli^ prin3ipiell kaum no^ oerf^ieben ift.

Hber tio(^ ftärker ift bie anbere (Battung oon Stiller 3U feinem perfönli«

6:izn (Eigentum umgebilbet roorben.

Die rein bibaktifc^e £i}rik ift ebenfalls 3UU)eilen ftrop^if^, roie in bcn

„IDorten bzs (Blaubens" unb „IDorten bes IDa^ns", gan3 überroiegenb aber

namentlid) in ber britten, reifen Seit in Difti^en Derfafet. Die ftrop^ifd)en

(Bebii^tc o^ne epifi^en Husgangspunkt — roie er bk erfte (Battung kenn-

3eid)net — bilben eine Übergangsform: fie enthalten ein lr)rifd)es unb in

Sd)tDunbform aud) nod) fogar ein epif(^es (Element. „Der pilgrim" beginnt
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mit einer roenn gteid^ itur ft)mboli(d)en CErsä^lung
; „$e^nfu(f)t" — roiebcr

zin Befonöers ^arakteriftifi^es Beifpiet — gibt epifc^e Berührungen: bas

Zal im ttebel, ber Hadien ol^ne Sö^^mann (ein HTärd^e n(tüÄ, bas 3. B. in

ber tEriftanfage eine Holle fpielt). Ober beibes kommt 3ufammen roie in ber

,,Hefignation''. Dies epifc^=Ii}rif(i|e (Element braud)t $d)iller, toie in ben bU

baktifc^=ballaben^aften (Bebid^ten, um bie £e]^re aus Stimmung unb SU
tuation ^^eroorma^fen 3U laffen; iüobur(^ feine £el)rbid)tung jenen rein un='

terric^tenben Charakter üerliert, ben etroa (5oetl)es „I]Tetamorpl)ofe ber

^iere" behält. — Hllmäl)lici) finbet er eine eigene Cec^nik, ol)ne biefe epif(^e

3utat bie £e^re aus Stimmung unb Situation ermad)fen 3U laffen : es finb

iene in {ebem Sinn bisfeurfioen 6ebi(i)te, beren I)öd)ftes ber „Spa3ier=>

gang" ift. Der Dicf)ter toanbelt oon einem Punkt 3um anbern, ober be*

trad)tet eine Betoegung wk im „Can3", jie^t Bilber cor feinen Rügen ent=»

fte^en toie in „Pompeji unb Qerkulanum", l)ängt im tEempel uml^erf^rei*

tenb Dotiotafeln an. Diefer Hnfc^lu^ ber (BebankenenttöiÄlung an eine

r]^i)t:^mitc^c ober bo^ georbnete Belegung fü^rt bann 3U ber „(Blocke", roie

bie liturgifd)e Qaltung bort 3U bzn „Künftlern" führte.

Diefe p^ilofop^ifc^e £r)rik erfüllt in Dollftem Sinne Sd^illers ibealiftifdjen

Sa^: es ift ber (Beift, ber fid) ben Körper baut. IDie er bas antike Drama mit

bem Sl)akefpeares 3U einem gan3 neuen unb gan3 beutfd^en Drama in eins

gebilbet l^at, fo anäi bie Dibaktik ber Hufklärung mit ber p^ilofop^if^en

Profa ber Hlten. (Er gab il^r bas ein3ige, roas beiben fel^lte unb Dor allem

ber Popularpl)ilofopl)ie : religiöfen Sd)rDung. Hls (ban^ts ift S(^illers pl)i-

lofop^ifd^e £i)rik nur mit b^n biblifd)en IDeis^eitsbüc^ern 3U t)ergleid)en,

bem Prebiger, ber IOeisl}eit Salomonis, bem Buc^ Sirad). Uvib roasroir über

bie „S(^iller=Heligion" fagten, trifft aud) l^ier 3u: (Erbauungsf(^riften in

religiöfem Sinn unb mit ber Kraft Don propl^etenroorten finb biefe (Bebid^te

uns getüorben.

Durd)aus falfc^ f^eint es mir alfo, S^illers (Bebid|te mit ber Bemerkung

ab3utun, er fei kein £r)riker. tlid^t einmal bei ber — oöllig unl)altbaren

— Befc^ränkung auf fingbare £r)rik trifft bas 3U. 3ft aber £t}rik bie IDie-

bergabe feelif^er 3uftänbe in einer Sorm, bie in bem f)örer bie gleid)e Stirn*

mung erroeckt, fo barf bie Stimmung freier, freubiger IDeltbetrad^tung ne=

ben ber im engeren Sinne religiöfen il^r Red)t forbern; ja man barf gerabe3U

fagen, ba^ Si^illers Heflejionslrjrik bie £ü(ke ausfüllt, bie burd) bas S^W^
einer großen religiöfen £t}rik innerl)alb unferer neueren £iteratur entfiel)!.
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(Eine eigene Soxm ftellt aud) toieber bas näd)fte gro^e IDerfe Sd^illers ba,

bas h^b^ut^nb\t^ feiner 5ramatifd)en IDerke: bie (Erilogie „röallenftein"

(1796—1799).

Sc^on bie (Einteilung in 3tDei \\6) fortfe^enbe Dramen unb ein üorfpiel Ijat

mit ber antiken „tErilogie" kaum me^r gemein als mit einer stoeiteiligen

$^akefpeari(d}en ^i(torie. Das „£ager" 3unäcf)(t, bas 3. (Brimm nic^t mit

Hnredjt für $d)illers oollkommenfte $(i)öpfung ^ielt, ijt eine geniale (Er=

töeiterung ber $^ake(pearifd|en (unb mittelalterlid)en) Prologe, obrool^I ein

ProIoggebid)t bann ber Crilogie no(^ eigens oorgelegt ift. Die Hufgabe ooii

^^IDallenfteins £ager" ift einfad^ bie (Ejpofition; bies IDort aber ehtn im

Sinn ber $(^inerfd)en HTotipierungstei^nik gemeint, fo ba^ gemiffermagen

jeber Hloment bes eigentlii^en Dramas in biefer in fid) reic^ geglieberten rie*

figen DoIksf3ene vorbereitet roirb.

Das „£ager" fte!)t alfo 3u ben beiben folgenben tleilen in einem gan3 an*

bern Derl)ältnis als biefe 3ueinanber. (Es entlaftet bie eigentliche i}anbluno

unb gibt il)r einen fortbauernben, roenn aud} unfid)tbaren i)intergrunb —
gerabe röie fonft IDorte eines Prologs es tun. „Die piccolomini" unb „IDal-

lenfteins tEob" aber fte^en 3ueinanber ettpa wk in (5rillpar3ers Dramc

„König ©ttokars (Blüdi unb (Enbe". Die erfte {}älfte 3eigt IDallenftein in

Doller (Blorie, aud} innerlid) ungebrod)en; aber am $d)lu6 fe^en tüir tTtaj,

gleidifam bie Derkörperung biefes (Blan3es, auf bem Sdieiberoeg 3tDifd)en

5reunb unb Dater. Die 3tDeite fü^rt ben Sßlbl)errn nad) (Eger unb 3um tEobe.

„Die piccolomini" finb eine 5ortfe^ung bes „£agers" auf ^ö^erer Stufe

:

bk (generale ]iaii ber Solbaten, (Rueftenberg ftatt bes Kapu3iners, bie grofee

Bankettf3ene ~ ein prad)tuolles bramatifdies (Begenftüdi 3U Rembranbts

„Kad|tn)a^c" — \tatt ber tErinker= unb Spielerfreuben im £<iger ; unb ber

fii^tbare IDallenftein fo unbebingt als I}errf(^er im ITTittelpunkt toie bort ber

unfid)tbare. — Dann fe^en roir f^on rein äufeerlic^ ben S^lblfexxn immer

einfamer toerben, aus feinem £ager u)ei^en, in bie (Enge ber testen Ver-

berge gebrängt.

Die 5flbel ift im roefentlidien immer nod) bie bes „Sturms unb Drangs'',

immer nod) bie Schillers: ein großer ITTann, oon ber Klein!}eit feiner Um»
gebung 3ur (Empörung gebrängt — unb übertoältigt ; eine Jorntel, bie mit

ber Don J)ebbels tEragöbien fid) na^e berül)rt. IDallenfteins einfame (5rö§e

roirb ebenfo fe^r an ber BTittelmäfeigkeit ber (generale roie an ber Kleinli(^=

keit bes f}ofs gemeffen ; roobei Sd)iller ben E)ofmann (ßueftenberg ni^t me^r
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als Karikatur ju 3eid^nen braud}te : es ift ein kluger löi^iger Diplomat. Hber

5er eigentli^e (Begenfpieler i[t Qktaoio ; unb 5ie kaum lösbare Hufgabe, öie

mit biefer 5igur geftellt mar, fyxt aud^ Stiller ni(^t oölltg 3U löfen oermod^t.

0ctat>io ift 3unäc^ft nur ber UTann ber ©rbnung, ber Dertreter ber un3erftöra

baren IlTa^t; aber nun bo(^ aud^ ber Healift neben bem J^^aliften. Die

tragifc^e Jronie ber Sc^Iuferoorte („bem Surften piccolomini") ftellt feinen

(E^rgei3 (ber freili(^ nur bem So^n gilt) nocE) einmal ins £ic^t. Qalb Jntri»

gant, ^alb Ittann ber unbebingten 0rbnung — fo fd)U)ankt fein (njarakter«

bilb bur(^ bie (Befc^id^te IDallenfteins. Den blofe (El)rgei3igen, Buttler, ftellt

er überlegen in ben S6:iaiitn; oon bem reinen Dorkämpfer bes Hechts, UTaj,

löirb er oerbunkelt. Die Pft)d|ologie ber inneren (Degenfä^e ift ^ier fo roenig

iDie in IDiUelm (Eell 3U über3eugenber lDa"^rf(^einlid)keit gebrad)t.

Um fo me^r ift fie bas in bem i}aupt^elben. Hls bas Drama no^ gan5 unb

gar „Qanblung'' fein follte, ^at man über bzn „Kan3leirat, ber fid) einrebet

IDallenftein 3U fein" gefpottet unb i^n in ber $d)enkbube bes Jenfeits bei

jebem tropfen, bzn er trinken toill, fragen laffen: „tDär^s mögli(^? könnt*

id^ nic^t me^r roie ic^ toollte?'' Jefet fe^en mir in bem l^alben Reiben, in

biefer fpc3ifif^ beutf(f)en ITTifd)ung oon J)amlet unb HTacbet^ — man benke

nur an bie Staatsumftürser oon 1848 ! — bie Dorbereitung eines neuen bra»

matifd^en €i}pus, ber bis bal}in eben nur burd) ben einen l)amlet, bie fin»

gulärfte Sdjöpfung ber IDeltliteratur, oertreten roar: b^n i)elben, ber im

inneren Kampf 3erbri^t; pentliefilea, Kanbaules, S^o^^icin (Betjer ftammen

oon biefer genialften S^Q^^ $d)illers ah.

Denn bas eben ift bas Bebeutenbe, ba§ er nid^t an ben (Begnern 3erbri^t.

IDir fallen, ba^ Schiller in bie (Erfinbung ber „5^1^^^^'' ^i^ Hauptarbeit bes

Dramatikers fefet. IDas ^atte fie ^ier 3U leiften ? Der (Empörer, ber „toiber

Rom bie £egionen fü^rt, bie Rom 3um S^u^ i^m anoertraut" ; ber ungetreue

Dafall, ber felbft Qerr merben mill, ift ein uralter tEt)pus ber Sage — mie

ber (Befc^id)te; ber Dichtung roie ber llTi}t^oIogie. Hber (Eoriolanus —- in

bem immerhin ein RToment ber Reue gegeben ift, bod) erft nac^ ber tCat —
ber dib, Qer3og (Ernft finb einfädle Charaktere; fie fiegen ober merben be*

fiegt, aber il^re Qanblung ift gerablinig. Run aber l)at bei IDallenftein geroife

gerabe bies unfern Did)ter gefeffelt, ba^ er tro^ feiner Überlegenheit unter»

lag — mie (Earl ITtoor, mie Siesko. Die Söbcl l^at bies begreifli^3U ma(^en.

Hierfür gab es 3rDei IDege. Die moberne Kunft, H^^^sl i"^ Drama, 5on«

tane im Rojnan ffditt ben (Empörer an ber granitenen Härte ber Rtauer fd^ei«
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tcm laffen, bk als Sitte, (5cfc^, (Dibnirnq i^n umgibt. Hber Sdjillers Stjm*

pat^ic mar mit öcm ftarken (Empörer. Un6 fo marb fein (Liiaxdkttv fein

Sc^ic^fal: öie 5^^^^ erklärt, roie IDallenftein f(f|eitert, toeil öie (Begenpartei

5ürfpre(^er un5 Derteibiger in [einem eigenen Ejerßen ^t. (Ein blinber Drauf«

ganger toie JIlo, ein entfd)toffener Spekulant roie Cerski), ja eine oon ber

HottDenbigkeit ber tEat überseugte £abi} llTacbett) roie bie (Bräfin roäre auf

bas 5iel losgegangen. IDallenftein ift eine Übergangsfigur : 3rDif(^en ber Seit

bes unbebingten (Bet)ord)ens unb ber bes neuen Jnbioibualismus fte^t er auf

ber (Bren3e -— mit tDeld)em jrf^inbaren Hnad)ronismus ber J}iftorifeer Sdiil«

ler ein gut tEeil gef(i)ici)tlic^er IDal^rl^eit getroffen liat Die Did|terin, bie in

i^rer großen epifd^en tErilogie „Der grofee Krieg" bie S^lb^erren bes Dreifeig*

jährigen Kriegs bis 3um Hbjc^eu unb bis 3um Htitlcib greifbar r)orgefül)rt

l^at, Ricarba J}ucf), ^at toie id) glaube mit oollem Hed|t biefe Bauer, 3ol)ann

von IDert^, Bern^arb oon IDeimar nirf^t als toilbe Koloffe aus einem Si\x(k

im Stil ber Hlba gefd)ilbert, fonbern als neroöfe, oon ber beftönbigen Hufre«

gung innerlich 3ermürbte ITaturen, morin (E. 5- HTeijer mit ber 3eid)nung

[eines Pescara i^r oorausgegangen roar. IDallenftein roar [e^r tDa^r[(^ein*

1x6) ein innerlid) 3er[paltener inen[(^, ^alb (Eonbottiere unb ^alb Politiker

großen Stils, bie 5ür[ten oerad^tenb unb ben Qersogs^ut bege^renb; unb

feine H(trologie roar oermutli^ in IDirklid)keit, roie bei Scfjiller, ein Der^

fuc^, [id^ oon bzn Sternen 3U ^em nötigen 3U la[[en, xoas er aus eigenem (EnU

[d^lufe 3U tun nid)t toagte, um bann bie größere f)älfte [einer Sd)ulb btn un«

glü(k[eligen (Be[tirnen 3U3UtDäl3en. (Ein fin(ter ent[(^lo[[ener Regent mie 5er«

binanb III. i[t nid^t [ternengläubig geioe[en; aber bie Unent[^lo[[en]^it im

Purpurmantel, Rubolf IL, mußte es [ein.

3[t nun aber bie[e innere Un[icf)erl)eit lDallen[teins eben[o l)i[tori[d) roa^r»

[d^einli^, mk [ie bramati[(fy an[d)auli(f) roirb, inbem [eine oer[cE|iebenen Ha«

turen in (Braf un^ (Bräfin tEerski), 3II0, ber J)er3ogin [ic^ materiali[ieren,

fo ift bo6} innerhalb bie[er p[i)d)ologi[d^ ridjtigen 3u[tänbe allerbings ein

[tarker Hnac^ronismus fe[t3u[tellen. Unter bzn (5e[i(^tspunkten, bie IDallen-

[tein lange oon ber 5lud)t unb S^lonie ol)negleic^en 3urückl^alten, fe^lt neben

einem Re[t oon tEreue, neben ber Be[orgnis bes Politikers, neben bem Hber*

glauben bes Stembeuters gerabe bas (Element, bas in EDirklid^keit mo^l bas

mei[te oermod|te : bas religiö[e. Der 3eitgeno[[e (Bu[tao Hbolfs unb tEilliis

toar geroife kein frommer Ittann in i^rem Sinne ; aber gan3 gemife anä) kein

3nbifferenti[t in bem ber Hufklärung. Dies aber i[t es, roorin bei ScE)illers

Mleqer, Citcrahir* 36
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(onft fo fieserer Huffafjung bcs ^i|torif(f)en llToments feine eigene ^iftorifd^e

Bedingtheit fidj öoc^ oerrät. ntart erfe^e ben Kapu3iner öur^ einen für ben

Kaifer roerbenben Hegimentssal^tmeijter — unb roo bleibt ber Kat^olisis«

mus bes {iaiferlid)en Qeers ? ITTan [treid)e ein paar tOorte bes frommen fdime«

bijd^en ©berften — unb röir leben im ^eibentum ber „Braut von ITteJfiua",

in bas ja aud| d^ri(tlic^e Beftanbteile aufgenommen finb. lUag Hiieffenbad^

\\6) mit einem Kreu3 unterjc^reiben — im (5runb finb bie (Benerale boc^ alle

Q:albots

!

nian l^at neuerbings aus Schiller einen „pofitio" religiöfen Dichter, \a einen

feonfeffionell geri(i)teten mai^en roollen ; befonbers feit ber üon bem geiftrei»

;(3^en, gelehrten, aber me^r als einfeitigen. Jcfuiten Baumgartner geleitete

Hngriff auf (Boetl)e i^n in bie (5unft liatl^olifd^cr Kreife brachte. IDeil ber

Dichter in bem „(banq 3um (Eifen-Jammer" ben Knappen 3U (Bott beten läßt

TX)ie in ber „Bürgfd)aft" lUöros 3U 5eus; roeil im „(Brafen Don Qabsburg"

unb in ber „ITtaria Stuart" religiöfe Riten poetifd) ausgenu^t xüerben roic

in „Cell" ober „Demetrius" politif^e Zeremonien — bes^alb barf man
boif nid)t bas ausbrüdilid)fte Zeugnis roegbifputieren, Sd^illers eigenes

Diftid|on:

XDcId)c Religion id) bcftennc? Keine von allen,

Die öu mir nennjt. Unb löarum keine? — Hus ReUgion.

$(^iller ift tEl)eift toie S^^iebrid) ber (Brofee ober tDielanb, ift Schüler unb

Hn^änger ber Hufklärung roie fie ; ber pofitioen Religion ftel)t er t)icl ferner

als £effing, unb oon (Boetl)es perfönlid)er Dere^rung für (Il)riftus ift bei i^m

kaum etiDas 3U lefen. Der Pfarrer IHofer in btn „Räubern" ift längft bur(^

btn ironifd) be^anbelten Kapu3iner abgelöft ; unb eben in biefer d^araliteri«

ftifdjen Blinb^eit für bie Vfla^i bes religiöfen Bekenntniffes liegt bie Begren«

3ung ber l)iftorif(^en IDa^r^eit. tDie bie l}umanität bes „Hiaffo" bur(^ bie

£eibenfd)aftli(^keit unb IDiIbl)eit bes „Hrbingl}elIo", fo muß bas aufkläre-

rifc^e Bilb bts „löallenftein" etroa bur^ bie Romane ber anbern großen 1}U

ftorifd^en Romanfd)riftftellerin Deutfd^lanbs, ber (Enrica oon E}anbel=RTa3«

3etti, ergän3t roerben, follen roir ni^t „na(^ Rom gegangen fein o^ne btn

Papft gefe!)en 3U ^aben"

!

Bei bem nä^ften Drama toar bie religiöfe Htmofp^äre freili(^ gar nic^t 3U

oermeiben, ba insbefonbere ber kat^olifc^e (Blaubenseifer als ein treibenbes

ntotio in ber gef(^i^tli(^en Überlieferung felbft gegeben toar. OniHi^i^^ifi

3eigt fid^ auc^ in „Ittaria Stuart'' (1800) bie tleigung bes Dichters, bies
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ITIotio hinter öcm politifc^cn, unb bcibc hinter 5cm pcrfönIt^*pfr}c^oIogif^en

3urücktreten 3U laffen. Der fromme Puritaner Paulet voixb ein Hein rocnig

^umoriftifd? be^anöelt, 5er fanatif^e Katfy)Iik tltortimer eben als So^ati«

feer, rDä^ren5 5ie Hn5a(f)t Utarias mit 5er gansen Hnlage 5er %xaQöbk per*

bun5en ijt.

„ntaria Stuart" ift eine tEragö5ie 5er £äuterung toie 5ie „Räuber", fo

iDenig auc^ fonft gera5e 5iefe bei5en Dramen gemein fyihtn. Himmt man 5ie

5abel in i^rer DolIen Kül)nl)eit, bk 5urd) 5en Stil, 5ur^ 5ie !iöniglid)c (Er*

fdieinung 5er ITTaria, 5urd) 5ie politi[(^e Qan5Iung vtxbt^i w'ixb, fo ift es

nii^ts an5eres als 5ie erfte Durd^fü^rung eines romantifdjen un5 iung5eut*

fc^en tieblingsmotioes : 5ie moralif^e Rettung 5er Bul^terin. ITTaria un5

(Elifabet^ fte^en fi^ gegenüber nid)t als Dertreterinnen 5er £egitimität un5

öes ^i(torifd^=nationaIen Recfjts (roie 5as etroa 5as Der^ältnis ßroifi^en 5en

Stuarts un5 (Elifabetl^ roar), no^ roeniger als Katt)oIikin un5 protejtantin
;

fonöem als 5ie Beliennerin finnlidier £ei5enfc^aft un5 5ie ^eu(^lerifd)e, oon

l)eimlid)er Bege^rlidjkeit vtx^tljxtt „anftänöige S'^Qu". 3m legten Sinn ift

es eine „bürgerlid)e (Eragö5ie", 5eren (ri)arakter aud) in 5em 6e3änfe 6er

bei5en Königinnen, 5er all3U 5eutli^en ^auptf3ene, me^r als man iDünfc^en

möchte fid) oerrät. ITTaria unb (Elifabetl) bil5en ein ä^nlid)es Paar roie Carl

unb S^ön3, nur ba^ eben 3rDei rDid)tige Umftän5e 5ie Hnalogie Derfd)leiern

:

bie S^ni^ölje 5er l^ijtorifdien tEragö5ie, Krone, £or5s un5 Schafott; un5 5ie

fdjon Doll3ogene, nur bnx6) ben Cob nod) 3U befiegelnbe £äuterung ber Sün*

berin ITTaria.

mit biefer ITTobernijierung unb Derbürgerli^ung bes ^iftorif^en Stoffs ift

eine roeitere Änberung üerbunben, bie mieber eine ITTobernifierung in fid^

f^liefet: es ift bas intereffante ITTotio bes „Slud)s ber S^ön^eit", roie es

ncuerbings an {}elena oon Derljaeren unb aud) fonft oon anbern Diätem

bargeftellt roorben ijt. tDie es bas Derl)ängnis ber (Elifabet^ ijt, ba^ fie nur

l)eud)lerijd|=egoijtif^e Dere^rer befifet — fo ift es bas Der^ängnis ber fd)ot=

tifc^en ITTaria, ba^ fie in btn Ittännerf)er3en £iebe ertoedit ; ba^ auö) ber re*

ligiös=politij(^e Sd)rDärmer oon jinnlidjer Begier 3U ber Königin erfaßt roirb.

(Ein 3ug, ber ja gleid)3eitig 3ur (Entlajtung ber 3eit bient, in ber ITTaria

„menjdili^, iugenbli^ gefel)lt".

IDieberum ^t (Elijabetl} i^ren ^of um fic^ in pfi)(^ologifd)er (Slieberung

:

S^retDsburi) als „ber e^rlic^e ITTann am Qofe", eine tppifd^e $^2^^ ^^^ ^uf=

kliirungsliteratur; Burleig]^ ber rüc^fic^slofe Vertreter bes Staatsgeban«

36*
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kcns, ein eöterer Hlba ; £e!cc(ter bcr intrigante ^ofmann ; Daoifon bas e^r»

geisige, aber mifebrauc^te IDerkseug. llTaria Ifat nur i^re Dertraute, öie

Hmme — un6 bie gefährliche 5^^un6fd)aft £eicefters, bie gefä!)rlicf)cre I)ins

gäbe UTortimers. Die tEec^nik i|t oon einer glänsenben (Ejpojition großartig

bis 3U bem Qöl^epunfet ber Begegnug bei^r Königinnen geführt; biefe frei«

(i(^ erinnert leiber me^r an bas 3u|ammentreffen ber ITIife Sara Sampfon

mit 6er lUartDOob, ober ber £uife UTillerin mit £abi) Ittilforb, als an i^ren

berühmten epif^en Porläufer, 6en Streit ber Königinnen im Hibelungen*

lieb ! Die tragifd^e 3ronie bie|es „S^^i^^^sfejtes" oerliert nod) an IDirliung

burd^ ntarias Koketterie mit £eicefter ; roie benn bk £iebesintrige, bie bie[en

IDeisIingen jroijc^en bie beiben Königinnen jtellt, bas meifte tut, um bie große

Staatsaktion in bas Bürgerlii^e, {a ins tEriüiale ^erab3U3ie^en, bem Sdiiller

niemals fo ruxlft kam roie in (Elifabet^s UTonoIog. HTan klagt fo oiel über bie

£iebesepi|obe im „tDallenftein", unb gan5 geroiß finb C^ekla unb Utaj in

bebenklic^er V0^\\^ £ieblinge aller Primaner unb BaÄfijc^e ; aber man über-

lege bo(^, ob bie tCrilogic o^ne eine jol(^e Itjrifc^e (Einlage ni(^t in (5,efa^

jtänbe, 3U einer reinen Staatsaktion 3U werben ! Hber in ber„UTaria Stuart"

if^ bas intrigante £iebesfpiel bes fd^önejn Qöflings 3U einer (Eriebfeber ber

gan3en (Entmicklung gemacht; unb na6) bem rü^renben lt}ri[d)en Hbgang ber

ITTaria, bie roie (Bretten im „S^uft;" gerettet roirb, inbem fie gerichtet toirb,

gilt nod) öas lefete IDort bes Dramas bem £orb — freiließ toieber in tragi«

fd^er Jronie, in bitterer Satire, boc^ aber no(i| einmal btn Blick üon bem

Kampf um Kronen unb Dölkerf^i&jale auf bas £iebestöerben 3toeier ge«

alterter Sürftinnen lenkenb

!

Der „IDallenftein" rt>ar eben roieber ein „erftes Drama'' bzs reifen Sc^il«

ler, bie „UTaria Stuart" txn sroeites mit bzn tt)pifd)en S^l^lern ber sroeiten

Stücke : Steigerung 6er f3enif(^en (Effekte (bort bas Bankett, ^ier bas Rhtnb^

ma^l), Übertreibung ber (E^araktere (£eicefter gegen ©ctaoio), Hbfic^tlic^-

keit ber pat^etijc^en £r)rik (ITTaria an bie IDolken).

3n3rDif(i|en jiebelte ber Did)ter oon Jena nac^ lüeimar über, um gan3 nur

nod^ Did^ter 3U fein unb bie (Bemeinfc^aft mit (Boet^e noc^ 3U fteigern. Das

erfte IDerk bts lOeimarer tEl)eaterbic^ters roar bie „romantifd^e Cragöbie"

„Die Jungfrau oon 0rleans" (1801).

(Es ift 3unäd^ft, 6as muffen roir eingefte^en, roirklic^ ein tE^eoterftück.

IDenn in neuerer 3eit ein oft 3U ängftli^es literarifc^es (Bemiffen Schiller

feine „tE^eatralik" 3um Dorrpurf gemacht Ifat, fo trifft ber ZaM bie „Jung«
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frau" geroi^ am erften. ITTit Krönungsjug, Si^Iac^tenlärm, Donncrfd)lag,

oerrei^en 5er Ketten fyxt bies Httterbrama — $d)illers Hbfd)teb oon bcn

J}i[tonen ${)akefpeares — un3tDeifeIt)aft nid)t blofe ber eigenen S^eube bes

Did)ter$ am Scftli<^en, patl)etif^en, ITlelobramati(d)en (Benüge tun, fonbern

au^ btn ,,(BrünbIingen im Parterre" entgegenkommen röollen. Hber es oer«

fte^t fic^ oon felbft, ba^ bie Rüjtungen unb bie mallenben (Beroänber beiSc^il*

ler eine tiefere 36ee oerbergen unb ni^t eine btoge Dergegenroärtigung be«

StoeÄen. — Die[e 3^ee nun ift roieb^r, roie bei $(^iller faft ftets, eine burd^«

aus moberne, ber nur bie Hrt ber Bel)anblung biefen Charakter nimmt. (Eine

begeifterte Sdjöferin fü^rt bas bemoralijierte I}eer 5J^cinkreid)s 3um Siege,

unterliegt aber f(^Iie6li(f) — nid^t inbem fie als f)elbin fallen barf, fonbern

als 0pfer ber unoeränberli^en englifdjen Zdkixk gegen auslänbifdje 5^ittbe,

Sriebric^ ben (Brofeen ober Hapoleon, Buren ober Deutfdje : auf fdjänblic^e

Derleumbung folgt bie ^ersenskalte Betätigung l^eu(^lerifcf)er $d)eingerec^«

tiglieit unb Sc^einfrömmiglieit. IDas roäre bies anberes als eine Ijiftorif^e

Hnelibote, allenfalls nod) oon oölkerpfr}(f)ologi(d)em Jntereffe?

tlun aber roirb bies 6e{d)el)nis unter bem £id)te oon $cf)illers (5ef(^i(^ts«

pi^ilofopl)ie angef^ut. Der Kampf ber auserlefenen perfönlic^keit gegen

bie (5eu)ö^nlid)lieit, gegen bas (Emig=6e(trige — bas ift bie allgemeinere 5or-

mcl. Sie roürbe 3unäd)ft nur ein ttjpifd)es prop^tenfc^i&fal ergeben : Sieg

— unb Derleugnung ; roie bas ja in bem Drama bis 3um allgemeinen Hbfall

ber befreiten Si^cin3ofen au6) entljalten ift. Hber Sd)iller läßt fid^ toieber an

einer fo einfachen Huffaffung ber E)elbenrone nid)t genügen. 3n i^rer Bruft

finb il)res Sc^idifals Sterne. Die IDelt befiegt bie Ejelben — ja, aber oon

htnen I)er. Dies roirb bas Problem : läßt eine große ^ilige Stimmung fi^

unbegren3t tragen unb ertragen? IDie IDallenftein nid|t immer ber 3um

Sd)lag bereite S^^^^^i^^^/ fo ift 3ol^anna nid^t immer bie unnahbare Jung*

frau ; fie l^at fid) überfd)ä^t, als fie es glaubte bleiben 3U können. — ttun

freilid} roirb biefe tiefe pfr)d)ologifd)elDa^r^eit in il|rer£iebe 3u£ionelforoenig

glü&lid) realifiert, ba^ piatens (Epigramm unüberu)inbli(^ bleibt oon ber

„begeifterten Jungfrau, bie fic^ oerliebt, furd)tbaT fd)nell, in ben britif(f)en

£orb". Unb mit überkül)ner Hnberung bes ^iftorifc^en Husgangs muß fie

nun oon biefem Sali fid^ in neuem Kampf, im Sieg, im tEob läutern.

tlid^t ba^ Si^iller nad) fran3öfif(^em HTufter bie £iebesf3ene niemals ent*

beirren toill, ift oer^ängnisooll, fonbern ba^ er nun einmal 3ur Darftellung

ber £iebe 3U roenig reine Zxixxk, 3U oiel r^torifc^es Pathos aufbringt. IDenn
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Johanna in i^rcr eigenen Sad^e unfi^er getoorbcn toäre, toie Demetrius ?

So t)er|infet öer {}eilige 5er £egenöe im IDaffer, über 6as er fon[t jc^reitet,

(obal5 er 3U stoeifeln beginnt.

Dod) fyit Stiller überhaupt öie PJt)(^oIogie in öer ,,Jungfrau" toieber

iDeniger gepflegt. Die Cragöbie ift nic^t fomo^l „romantifd^" — was fid^

nur aus ber mittelalterlichen 5ärbung mit ben IDunbererfdieinungen unb aus

bem religiöfen Problem herleiten ließe — als üielme^r oolkstümli^ gel^al»

ten ; oor bem „Cell" bas grogartigfte Dolfesftüdi mit feinen ftarken (Effekten,

(einer tppifc^en (E^arakteriftik, feinen bunten Kuliffen: länblic^e (Begenb,

$(^la(^tfelb; Qoflager, Dom, Kö^lerl)ütte ; mit (Beroitter unb lUufik unb ber

(Erf^einung 5es $d^mar3en Ritters, in bem ber Böfe (Beift bes „S^uft" ge«

u>ifferma6en in bie Sauberoper ocrfe^t toirb. Die £i)rik in Johannas 3ur

Kantate gefteigertem tttonolog im oierten Huf3ug bilbet ben Übergang oon

ber Hrie ber „llTaria Stuart" 3U ber li}rifd)en Haltung ber „Braut oon ttTef'=

jina". Unb \o rei(^ bie Cragöbie an f(f)lagenben IDenbungen ift — ber ganse

Sd|iller kommt bod) eigentli^ nur einmal 3um tOort, in jenem gewaltigen

IHonolog bes tEalbot, in bem bie tEragöbie b^s unterliegenben Heften no^ ein^

mal angebeutet toirb, als toolle ber Dichter ben Dielgef(^lagenen (Englänbern

Satisfaktion geben, unö in bem bes Sapie^a Derad)tung ber oielen einen

burd) bie Situation nod) me^r gered)tfertigten Husbrudi finbet. IDie klein

mirkt bagegen biefe 3fö^^^vif bie eine (Böttin bes {)affes fein follte unb nur

ein böfes tDeib, bie (Elifabet^ aus „tUaria Stuart" o^ne beren große (Eigcn-

f^aften ift, ober bie gar 3U ibt)llifd^e Hgnes Sorel

!

(Es ift 3U beachten, roie naö) bem „IDallenftein" eine gan3e Hei^e oon Dra»

men mit toeiblidien E^auptrollen folgt. So roar bie geiftreidje Bearbeitung

ber „tEur anbot" bes Dene3ianers (Bo33i (1801), ber Sauberpoffenfp^äre fo

na^e roie bie „Jungfrau" ber ber Sauberoper, btn Spieltrieb an btn lTtas=

ktn ber italienif(^en Komöbie befriebigcnb, aber toieberum in einem großen

nXoment ben Schleier 3erreißenb, fo ba^ Stiller ^eroortritt, als Curanbot

bem überroältigten Kalaf il^r Hngefic^t 3eigt. Das alte tEl)ema : Kampf 3rDis

f(^en Stol3 unb £iebe, oerbii^tet fi^ in biefem HToment roirklic^ 3U tragi^^

fc^er (Bröße.

Die „Jungfrau oon Orleans" kann man ein ballabenartiges Drama nen-

nen : i^re S3enen, nur J}ö^epunkte ber (Enttoidklung barftellenb, nehmen ben

Con bramatifc^er Ballaben an, bie ganse tCragöbie faßt i^ren Jn^alt in ein

le^r^aftes Derspaar 3ufammen toie bie Ballaben S^illers. „(Euranbot"
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Ticnnt |i^ „tragikomifc^" roie bk Jungfrau „romantifcE)", benu^t aber bas

tragikomif^e (Ekrrnnt mcfentli(^ nur als lUittcl öcr nTärd)en|ttmmung.

$(^iller, man fic^t es, experimentiert, unb 3tDar in btx Ridjtung auf gröfee=

ren Stimmungsge^tt, auf ein ITte^r von „poefie" im herkömmlichen Sinn

als ber „löallenftein" bot. Dor allem toill er bie Reflexion, bie er m6)i ent*

beeren kann, bie aber gerabe ber Stimmung lei^t gefä^rlid} rbirb, „oon ber

!}anblung abfonbem", inbem er fie einem befonberen Cräger gibt. Das kann

aber nid|t ber profaijc^e „üertraute'' ber Hlten, ber raisonneur ber S^^ci^Sö«

fen fein; ber roirkt feinerjeits antipoetifd^. — Solcf)e (Ertoägungen, me^r

nod) bie 3unel)menbe Hnnä^erung an bie Hntike, bie ber Did)ter ber „IIa*

türli^en (Eod)ter" becoirkte, bracf)ten Sd)iller 3U bem merku)ürbigen (Ej=

periment eines „(Erauerfpiels mit Chören" : Sdjiller l)at immer barauf ge*

Ijalten, (ci)on burd) fol(i)e (Battung$be3eid)nungen bas Publikum in bie rid)*

tige Stellung 3U feinem tOerk 3U ftellen, toas bann ein Prolog, toie 3um

„U)allen(tein", ober eine Dorrebe roie 3U ber „Braut oon Htef f ina" (1803)

ergän3en. Dies fein (BegenftüÄ 3U (Boetl^s „ttatürlidjer tEod]ter", in S^il=

lers IDeife (b. l^. nadj Stoff unb Jbee) antikifierenb roie bie „(Eugcnie" es

in (Boet^es Hrt (b. l\. nad) Sprad)e unb Stil) tut, l)at fooiel (Bunft gefunben

mie bie „tlatürlidje Cod)ter" Ungunft. Unfern 6ro^üätem galt es für bie

Krone ber Dramatik Sd)illers, unb nod) fpäter (mit me^r Red)t) roenigftens

für ben ©ipfel feiner unDergleid)lid)en Sprad)kunft. Unb l^eute l)ält bie „aus«

glei(^enbe Ungered)tigkeit" es für ben 3nbegriff ber künftlerifd|en Sd|U)ä=

dien Sd)illers ...

Die Dorrebe, bie bzn Derfud) bes (E^ors redjtfertigt, enthält eine beftimmte

Hbfage forool}l an bie Uaturaliften roie an bie Romantiker, bie oor ber Kunft«

lel}re ber Dioskuren beibe gleid) fd)led)tbeftanben. „pi)antattifd)e(5ebilbetr»ill»

Mxlidf aneinanber reilieu, liei^t ni(^t im Jbeale ge^en, unb bas löirklidje

nac^a!)menb roieberbringen Reifet nic^t bie Hatur barftellen." So roenig ©eck

roie 3fflanb, könnte man 3ufammenfäffen. Unb bennod) ift „bie Braut üon

ITTeffina" \n ^ö^erem (Bxab als bie „Jungfrau oon Orleans" eine roman»

tifd^e (Eragöbie.

Hn Sturm unb Drang 3unä^ft erinnert ber Itebentitel „bie feinblic^en

Brüber" : Bruber^afe be^errfc^t ja bie „Räuber" roie Klingers „Sroillinge".

Doc^ ni^t nur bie Spraye, bie alle Jllufionsfeinbfd^aft ber Dorrebe ooraus«

fefet, legt IDelten 3toifd)en jene Hnfänge unb bie (Begenroart. Diel entf^ei=

benber als ber gan5 in pat^etifc^e £t)rik aufge^nbe Stil, als bie tijpifierenbe



568 Sä\\lUx

(E^arafiteriftife, als bk XDalji ber ^iftorif(^en unb örtlichen 5^^^"^ ift bafür

jene y>zt, bk in bcr älteren Romantik Dogma unb in i^rem $(^i(fe|al$brama

IDeltanfd^auung rourbe: bie Jbee einer „neuen Hti)t^Iogie''. Sie be^errf(^t

Schillers jugleic^ roilIkürIid)ftes unb am meijten logifierenbes Drama. Um
fie burd^fü^ren 3U können, ^at er (äl)nlic^ tüie £effing im „ttat^an") einen

Boben geroä^lt, auf bem „d)riftlid)e Religion, gried)i|d)e (Bötterle^re unb

maurif^er Hberglaube" fi^ begegnen, loie es mit d)arakteriftifc^ aufklä=

rerifc^er Hbftufung unb Terminologie in ber Porrebe Reifet.

Die}e „neue tTTijt^oIogie" entfpringt natürlich, künftli^ roie jie ift, boän

bei Schiller [o gut roie bei ben Romantikern einer inneren ITot. Schiller ber

Dieter, ber Hufklörer ift Qptimift, roie im (5runbe alle Sc^affenben ; Sc^il*

ler ber p^ilojop^, ber Klaffi3i|t ift Peffimift, roie bie meiften befd^auli^en

'(Feifter. Diefer toeift bie Dorftellung oon einer künftigen golbenen Seit als

ein IDort bes tOal^ns 3urü&; eioig klagt er bem oergangenen Blütenalter

ber irTenfd^^eit naä^. 2^^^^ fi^^nt fi^ ber Joi^tfd^ritte ber Bilbung unb Qu*

manität, unb in ber 3eit ber großen Di(^tung 3U leben ift i^m XDonne. —
Diefer Sioiefpalt ift in ber Seele aller Hiragiker fruchtbar: fie lieben bas

£}o^e, (Emporragenbe unb fel)en feine oolle ©röge boc^ erft befiegelt, roenn es

in mächtigem IDacf)fen fic^ bos Qaupt an ber Qimmelsbecke blutig ftö^t.

Die S^^^ube an einer (Beftalt, bie für unfere IDelt 3U fy)(^ ift, bleibt f(^liefe=

li^ boc^ rool^l ber le^te (Brunb i^res Dergnügens an tragifc^en(Begenftänben.

Diefer pft}(^ologifc^e 3uftanb bzs Tragikers mad^t btn Husgang ber tEra=

göbie 3U einem immer neuen Problem — gerabe roie ber Derlauf ber ffi,e=

f(^id^te für jeben teilne^menben (5eift es toirb, unb nic^t 3um u)enigften für

bas Dolk. (Es bilbet fic^ 3ur £öfung ber Rätfei feine Rti^t^ologie : über

3eus unb bzn oltjmpifc^en 0öttem ^ertfi^t has Sc^ickfal. Diefe ^btz ift

anäf bie bes „IDallenftein" : nic^t nur Rtaj unb tE^kla, auc^ IDallenftein

ti>irb bur^ bas S(^i(kfal unter bie Qufe ber Pferbe getoorfen, toeil fie em«

porragen über bas Utag ber Sterblid^en. Die Hlltägli(^en überfielt bas

Sd^i&fal; an ben IDac^tmeifter unb ben Kapu3iner, an 3folani unb Cieffen*

ba(^ 3U benken ^at es keine Seit; aber bi^ Riefenbäumc pa(kt es, „toeil es

in i^re Kronen greifen kann".

Von biefer tragifc^en S^ickfalsibee ift nur ein Schritt 3U ber Kernibet ber

neuen Ilttjt^logie : ber t)on bem Sonberfc^ickfal. Die metap^rjfifd^e Qaupt»

frage aller SIragik, bie nac^ ber S^ei^eit bes IDillens, forbert Perfö^nung

ber unoerfö^nbaren Hntinomie : ber ttXenfc^ ift frei unb alfo oeranttoortlic^

;
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was Ij'dtkn von [onft cm il)m 3U betounbern ? Unb er \\t unfrei, von allen

Umftänben bebingt unb abhängig ; tote könnten 03ir fonft fein S^ickfal Der»

fte^en? „Sein Sc^icfifair' Hlle Religionen unb BTt}t!)ologien erbaditen fic^

tnbiüibuellc Derfeörperungen bes $d)ickjats, gute unb böfe (Engel, (Beleit»

geifter, Dämonen. So roirb bie allgemeine Sdjicfefalsibee aud) in ber tEragöbic

3U ber befonberen. Das Scf)i(kfal, mie (ri)arlotte in ben ,,n)a!)berrDanbts

fdiaften" meint, ^at fic^ mit bem ein3elnen ettoas oorgenommen, gegen bas er

nun Dergeblid^ ankämpft. Der Kampf bes Reiben mit ber lOeltorbnung töirb

3U einem Kampf mit h'ö\zn (Beiftern, bie es auf i^n abgefe^en !)aben. Unb

fo fü^rt, roas oon ^aus aus eine (El)rung, eine Hus3eid|nung bes gelben

roar, fc^lie&lid) 3U einer Derengung bes tragifd)en f}ori3onts. Die Sd)ick*

(atstragöbie fpielt nid)t auf bem ungel)eueren J)intergrunb bes IDeltenfdiick»

fals, bas £ear ober S^ujt ober Siegfrieb an (id) erleben; fonbcm auf einer

abgef(^Io|(enen 3n[el, ja in einer (Brube, in ber ?}zlb unb Dämon 3U unent«

rinnbarem tEobeskampf miteinanber eingefperrt finb.

Requifiten biefer ITTi)t^oIogie, bie btn 3eit(^arakter einer inbioibualifti*

[c^en (Epod)e, ber (Epoi^e Rapoleons, Si^^l^ßs, Btjrons nic^t oerleugnen kann,

finb jene Ceile aller nTi}tl)ologie, bie bie Derbinbung 3U)ifd)cn oben unb unten

auf bzn kür3eften IDeg brängen : ©rakel, ItTifeoerftänbis, (Erkennung. (Erft

bie näd)fte Stufe verkörpert bas Sonberfd)iÄfal in (Brillpar3ers H^nfrau,

erft bie le^te bannt es in lüirklii^ greifbare (E^eaterrequifiten : eine beftimmte

IDaffe, ein'beftimmter Kalenbertag birgt bas Unheil ; roas benn immer no(^

bas oerljängnisDoll Sufällige fteigert: nur ber 24. S^^^uar oermieben —
unb ber Sprucf) bes Scf)ickfals ift o^nmäd)tig roie eine 3U einem falfd)en tCer«

min präfentierte Sorberung . .

.

Über biefe ITtifere ber Requifitentragöbie IlTüllners unb f)oumalbs ergebt

fic^ bie „Braut oon HTeffina" fo ^od| roie ein £eud|tturm eine Blenblaterne

überftra^lt; eine Sd)ickfalstragöbie mit i^ren „fatalen" (Eigenf(^aften ift

biefe ein3ige größere Did)tung neuerer 3eit, bie gan3 auf freier (Erfinbung

berul^t (benn aud^ für „Kabale unb £iebe" finb (Eatfa^en benu^t) bennoc^.

lOas beibe fc^eibet, bie „Braut oon ITTeffina" unb bie „Sc^ulb" ober ben

„24. Scbruar", bas ift bies, ba^ bei ben fpäteren C^eatereffekt xourbe, roas

bei Stiller inbioibuelle Hötigung roar.

Den (Beift, beffen Ri^tung auf bie Beftimmung oon ntenfd^enfc^ickfal u)ir

in ben Dorbergrunb unferer Betrachtungen über i^n geftellt ^ben, rei3te es,

einmal gan3 unb gar Sdjickfal 3U fpielen ; einmal nicf|t ber (Böttin Klio i^re
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Hbfid^tcn mit öer fc^ottif^cn Königin ober öcr fransöfifd^cn I)el6in absulau»

[^en, fonbern frei erfunbene (Beftalten nad) eigenem IDillen i^ren IDeg ft^rei«

ttn 3U laffen, ber natürlirf) nur ein ^eroifdjer fein konnte. Der Spieltrieb,

ber in ber freien (Erfinbung Ir)ri(^*bramatif^er Sor^^n in biefer tEragöbie

eine Qö^e erreicf)t, inberen Itad^afjmung Jmmermanns „HIejis" ober „ITter»

lin" betrübenb abgleiten mußten, l}at aud) in ber ^anblung geroaltet
;
,,tDir

[inb ben 6öttern, roas bzn Utenfc^en S^i^O«"; fi^ ^ökn uns 3um Spag''.

Hber freiließ — hinter ber tDillkür bes Künftlers \tzlii immer bas $d}icfifal,

fte^t feine perfönlicfie Itotroenbigkeit. IDie jener Reid)tum ber metrifdien unb

fprad^lidjen 5ormgebung kein leeres J)in un5 Qer ber Strophen unb Hus»

brucksroeifen ift, fonbern (roie bie „freien HI^r)tf)men" in einem (Ein3elgebic^t)

bie Dollkommenfte Hbfpiegelung ber tDed)felnben Stimmung felbft: S^^^^^t

f}offnung, 5iii^<^^ Derßroeiflung, fo ift aud) ber RI)i)tt)mus ber J}anblung oon

ber künftlerifd)en Hbfid)t bebingt.

Die Salbei läfet \\&i kur3 als ein (unbeabfic^tigtes) (Begenftück 3U ber Don

(Soetl^es „3p^igenie" be3eid)nen. Die ntilbe, bie alle tragifd)en Konflikte

bes Stoffes in einem oerföl^nlid^en „£eberDO^l !" ausklingen lä^t — bas

nur bem beutfd)en Did^ter gel)ört, nid)t bem l)od)tragifd)en (Euripibes —
konnte niemals einem Dichter toie Sd)iller genügen. — (Begeben ift ein (Be=

fi^le^t Don tEantaliben, üon bege^rlid^ geroaltigen Übermenfdjen. Der Hl}n=

^err l^at auf fein (5efc^led)t einen S^^^ gelegt, toeil il^m ber So^n bie (Be-

ma^lin raubte — eine Umkehr bes ITIotios aus „Don Carlos". Der Hus»

brück, ben unfere Seit für bzn mr)t^i(c^en 5Iud) l}at, ift „(Erblid)keit" : Don

(Eefar ^at bie roilbe Begef)rlid)keit geerbt, bie bie frembe Braut rauben roill.

~ Diefe IDilb^eit smang bie ITTutter 3ur J)eimli^keit, 3um angftoollen Der«

bergen; unb Don UTanuel ift üerf^loffen roie fie. So fünbigen fie alle wibzx

bie (Bötter : bie, bie il)nen ben IDillen ab3toingen, unb bie, bie gletd)fam l}inter

bem Rü&en ber (Bottl)eit ^anbeln löollen. Das Orakel mit feiner oielbeuti»

gen Rebe ift nur Dor^erfage bes Sdjickfals, bas in i^rem eigenen IDefen be=

grünbet ift ; unb fotoeit könnte man meinen, es fei ein (El^arakterbrama ; aber

bies i^r eigenes IDefen felbft ift IDirkung.bes S^iiti^s, unb inbemSdjiller felbft

biefen immer roieber anrufen, roieberliolen, oergeblic^ befc^roören läfet, Ijai

er bk S(^ickfalsmi}tl)ologie felbft betont.

Sroif^en bie brei Überlebenben ift Beatrice geftellt, beren (Blück uer^ifeen«

ber ttame jene tragifc^e 3ronie in fi^ trägt, oon ber bie Cragöbie faft über*

ooll ift: bas oergeblid^e Si^i^^^^sfeft, bas ben Zob ber bisher fidj feinblidj
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meiöcnbcn Brüöcr crft möglich mad)t
; Jfabellas 5reu5c über bk Dcrfpro^e»

ncn (BattiTiTien 6cr Sö^nc. IDie Jf^^ß^I^ ^cn promct^ifc^cn Stotß, 6cr fi^

btn (Böttern nic^t beugt, Don UTanuel 6ie oergeblidje Klugheit, bk (ie ntd|t

kennt, Don Ccfar öie unbe3äf?mbare £eibenf^ftltd|lieit, bk i^rer ntd^t

ad|tet, fo oertritt fie bk göttli(^e Heint^it ; bei einem anbeten Diditer könnte

man fie faft eine Hllegorie bes ©cbets nennen. So Ijat fie fid| im Klofter rein

bema^rt ; aber inbem bie ITtutter unb bie Sö^ne, jeber für \\äf, inbem aber

audj il^r eigener Drang fie in bie IDelt ^olt, oerbirbt alle gerabe bie, bie fonft

alle l^ätte retten können . .

.

Der eigentliche i)elb ift offenbar bcr jüngere Bruber. löiedarinToor ge^t er

burd}bie £eibenfd)aft ber (Empörung, burd) furd)tbaren Htorb 3ur £äuterung

— beren Stufen Iöal3el mit getoo^ntem S^infinn anali)fiert ^at — unb 3U

bem befreienben Selbftmorb. Sd)iller, ber bzn Husbruck „ber freie tEob" vkU
leidet 3uerft gebraud)t — je^t ift bur^ ITtautl^ner unb anbere bas IDort

„S^^ßitob" bei ben Derteibigern bes Selbftmorbs beliebt — Ifüt bei biefer ^at

keinerlei religiöfe nod) fonft etl)ifd)e Bebenken 3U überroinben : ift bie Sd|ulb

nid)t anbers 3U tilgen, fo mufe ber Sd)ulbige fid) reinigen, inbem er fidj töitt.

Denn ni^t bas £eben ift ber (Büter l)ö^ftes, fonbern bas Zzhtn in S^^ßi^^it.

lOem bie S^eube bes unbebrüditen £eben$gefü^l$ für immer t)erfd)loffen ift,

ber mufe fterben; oon bem Iliebern forbert bas bie 0rbnung ber IDelt, oon

bem I)o!)en fein eigenes (Befül)l, bas Urteil unb tCrieb 3ugleic^ ift.

Die J)anblung, man fie^t es, fliegt als (banyts mit Hotroenbigkeit aus ber

Situation. Htan Ijat büs Drama ein analtjtifdjes genannt, in bem Sinne,

ba^ ber gan3e Derlauf nur fd)on öor^erliegenbe (Eatfac^n aufbecke, roie in

bem „König (Dbipus" bes Sopfy)kres; aber fo unüerkennbar ber (Hinflug

biefer allerbings rein „aufbeckenben" Cragöbie auf bie Sd|ickfalsfabel, bas

Orakel, bzn Botenbericf|t, bie Hntoenbung ber tragifd)en 3i^oni^ 3utage liegt

— in biefem Punkt ^at meines (Erac^tens bie Hnalogie getäufdit. Der Dra*

matiker, bem EJanblung, Beroegung ber Perfönlic^keit, i}erbeifül)rung bes

Sc^ickfals mel)r als einem anbern Bebürfnis war, konnte fic^ mit HbtüiÄeln

oer^üllenber Sd)leier nid)t begnügen. IDas ber fidjtbaren i)anblung üoraus*

liegt, Raub ber HTutter, 5lud) bes Hl)n^errn, 0rakel, Derbergen ber (Co^ter,

all bas ift nur (Ejpofition, roie bie Cantalibenfc^it^fale ber „Jp^igenie".

Dag Bcatrice bie S(^n)efter ber feinbli^en Brüber ift, roirb too^l burd^ bas

Orakel geforbert ; aber als es oon Don (Eefar entbeckt roirb, Ifat er bie cnt»

((ä^eibenbe tEat fdion begangen. Dies f(^eint mir bie S^bcl: ein frieblofes
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(5cf(^Ie^t ge!)t an feiner ttit^tadjtung ber (Bötter 3ugrunbe ; bie ITTutter a(^tet

bes tuarnenben ©rafeels nic^t, Don UTanuel raubt bie ©ottesbraut; Don

Cefar roill bie bes Brubers rauben. Hus ber Doraus[e^ung il)rer (E^araktere

allein ergibt fic^ bie J}anblung: bie Dorgefd)id)te, roie fd)on gefagt, bient

if)rerfeits nur ber ITTotiüierung ber (If)arafetere. — Itun aber oerrät fic^ bie

ttad^barlc^aft (Doet^es n\ä)t bloß in ber antikifierenben Haltung : auc^ bie

<Ein3eImotit)ierung, bie er liebt, jtammt aus biejer Htmojpl)äre. Unb [o ßroin«

genb toieber bie irtotioierung aus ber (Befamtfituation ift, fo künftlii^ unb

cr3tt)ungen ift bie (Einselmotioierung, roie roieber IDalßel fein l^erDorl)ob : „bie

entf(f)eibenbe $3ene (naä] ber HTclbung com Raub ber Beatrice) fyxt ettoas

ängftlic^ Husgered)netes ; roie Ittanuel unb Cefar beibe um bas Dernei^men

ber entfd)eibenben ttad)ri(f)t gebrad)t roerben, bas gibt ber ängftlidjen ITtoti*

Dierung in ,(Emilia (Balotti', bie $d)iller felbft oerurteilte, roenig nad)".

Hber bie bramaturgifdien $d)u>äd)en ber tEragöbie tüerben ni(^t blo§ Der=

beckt, fonbem roirMidy aufgel^ben burc^ bie Kunft bes Stils, mit ber nur

(5oetl)e$ „Panbora" unb Dielleid)t noä) bie „J)elena" Dergleicf)bar finb. 3eber

Sa^, ieber Ders ift eine IDarnung oor ber Huffaffung biefes Kunftroerks

unter bem (Befid^tspunkt ber JHufion ober ber tlai^a^mung. Darin Dor

allem ift bie „Braut oon ITTeffina" antik, ba^ fie fid) als Dergegenroärtigung

einer an fic^ unglaubli^en, ja unmöglichen i}anblung gibt, bie aber burc^

b^n (Blauben— unb burd^ bie (Eatfä(i)li(^keit i^rer üorfül^rung be3eugtrDirb.

Dafe bie Dämonen felbft bzn (Dreft 3U bem HTuttermorb treiben, bm er boc^ als

$d)ulbiger hü^^n mufe, tx)iberfprid)t aller etl^ifd)en £ogik, unb ift bo^ getoig

:

tx)ir erleben es \a ; mie roir bie (Erfüllung bes Orakels an Beatrice erleben.

Diefer bemühten 3bealifierung, biefer grunbfä^lid)en Dcrneinung alltäg=

lieber £ogik unb IDa^rfc^einlid)keit bient nun au6) ber (E^or — ober, toie

Schiller fagt : bie (El)öre ; benn er Ijat ja bzn (Lfy>v in ftreitenbe J)eer^aufen

3crlegt, als Stjmbol, toie ber ^a^ ber Brüber bas (Ein^eitlicf|fte 3erfpaltet.

Der (E^or bient auf ber antiken Bül)ne als Dermittler 3rDifd)en btn Perfonen

auf unb Dor ben roeltbebeutenben Brettern ; er bient bei Sd^iller gerabe im

(Begenteil als tlTauer 3rDifd)en beiben. Seine Hufgabe ift es, immer roieber

barauf l)in3uroeifen, roie oerfd^ieben biefe E}ol)en unb il)r tos üon bem ber

Dielen, oon bem ber ITtänner im (El)or, oon bem unferigen ift. 3^mn ift bie

„Reflexion" erteilt — freili^ Reflexion, roie roir fie in Sd^illers p^ilofo«

p^ifd)er Zx}xxk trafen : Husbruck ber R)eis^eit, bie aus einer beo^egten Stim*

mung, einer bramatif(^i 3ugefpi^ten Situation gewonnen ift. Jnbem fie jebes
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(5cf(^e^ni$ auf 5cr Bü^nc im £i(f)t allgemeiner Betra(^tung toürbigen, Krieg

nnb Srteben, J}öl)e unb ttiebrigkeit, Sdyidifal unb tEo6 an bem f)anbcln unb

reiben ber Qol)^en erkennen, fül)len fie uns vox unb läutern uns 3um ITad^er»

leben bzx tragifdjen £äuterung im Drama.

Hber ein Re[t bleibt aud) ^ier. Don (Eefar ge^t burc^ bie £äuterung, unb

eben bes^alb nannteix mir il)n h^n eigentlichen i}elben. lUanuels Cob roirb

oerklärt bur^ bie liebenbe Creue, bie Beatrice il)m roei^t. Hber Jfabella,

unoerlö^nt un5 unoerföl^nbar mie Hiobe — „(D iammen)one Htutter I Qin

3um tEob Drängen \\6) eifernb alle beine Kinber Unb laffen bid^ allein, oer«

la[fen jtel^n 3m freublos oben, liebeleeren Ztb^n" — bleibt als ber unbefieg«

bare Protefl; bts Jbealiften gegen bas $d)i^|al; un6 i^re bittere f>ol^nre^e

löiber (5ötter unö (Dxa'kd fte^t in bem großartigen Spiel toie ein aufkläre*

rif^er lüjberruf [einer eigenen Dorbebingungen

:

alles öies

CErlcib' id| jc^ulblos — bodj bei (EI)ren bleiben

Die ©tafiel, unb gerettet |inb bie 6ötter.

„Rettet mi^, unb rettet euer Bilb in meinem Bufen", betet Jp^igenie;

aber Stiller toeife nid)ts oon bem Solibaritätsgefü^l 3roijd^n ©Ottern un^

ntcn[d)en, bas ber „naturfromme" 6oetl^e anruft.

IDenn bie „3ungfrau oon Orleans" mär(i)enl)afte, bie „Braut oon lUef-

fina" mi}t^if(^e 3üge trägt, fo ift bas lefete Dollenbcte Drama Sc^illers^

„IDill^elm Cell" (1804) im eigentlid)ftett Sinne ein l)i(torifcf)es 3U nennen.

Der Derfu^, einen bebeutenben ITToment ber XDeltgefd)ic^te mit feinem3öeen«

ge^lt auf ber Bül)ne gegenroärtig 3U machen, fc^uf aus bem „tCell" ein

IDerk oöllig neuer Hrt; benn aud) im „IDallenftein" bient bie Seic^nung ber

3u|tänbe berjenigen bes i)elben — I^ier (inb fie fo3ufagen felbft ber fjelb.

Das pfi)^ologif(^e Problem roirb, u)ie geroöl^nlid^ bei Sd)iller, in einem

großen Ittonolog bes oierten Hktes unmittelbar oorgelegt, nad)bem es übri»

gens in bem Staunen bes fterbenben Httingl^aufen über bie (Erhebung ber

Bauern fd)on angebeutet roar. Die fagenl^afte Hnekbote l)at 3um Kern bas^

Staunen über bie oer3rDeifelte Kül)nl)eit bes Hpfelfd^uffes. Bei Sdjiller toirb^

biefe Zat St)mbol : ber Sd)u6 auf bas f}aupt bes Knaben ift bas Dorfpiel 3U

bem auf ^en £anboogt ; unb bies roirb bie Sxa^t : roie ein ftiller ^armlofet

£anbmann 3U ber f^roeren Zat gebrängt roerben kann, bie, gerabe roie ber

Hpfelf^uß, als burc^aus unoermeiblic^ erfd)einen muß. (Es ift bas Problem

bes ,,ITtic^aelKol)l^aas", nur ba^ biefer gegen, tEell für bieOrbnung kämpft.
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lUan begreift, tx)ie roieberum bie[e Derfd)iebung bcs S^toerpunfetes 3U

einer roeiteren Si)mbolbilbung fa|t notroenbig fü^rt : TEell roirb 3um fijmbo»

li[d)en Repräfentanten ber ,,$(^u)ci3crbaucrn", ober »ielme^r: 3um Reprä=

fentanten ber IPalbftätte im Hugenblick ber Befreiung.

Hnati)tifc^ nun, nid)t in jenem Sinn, ben mit für bie „Braut oon Hleffina"

glaubten 3urücfirDeifen 3U follen, aber in bem, ben roir für Schillers Drama

ollgemein feftftellten — anali)ti[(i) in biefem Sinn ijt ber „tEell" in gerabe3U

beifpielsmäfeiger Hrt. Der Did)ter ge^t oon ber (Beftalt bes lanbbefreienben

Bauern aus unb fie^t i^n auf feinem J}intergrunbe : ein £anb ber alten Sitt»

Ii(^keit unb Selb(töerantiDortlid)keit, roie Hlbredjt oon E}aller es ben „Der»

borbenen Sitten" [einer 3eitgeno(fen 3um HTu(ter oorge^alten Ifatte; bnxdi

übermütige (Bemalt überall bebrängt unb bebrüdfet. Die (Ejpo[ition, burd)

einen lr}rit(i)=ibi)llifd)en Prolog ftimmungrei3enb eingeleitet, gibt fofort unb

mit aller Kraft bie ©efamtmotioierung. Überall im £anbe ijt bie (btwalU

]^errfci)aft, überall aber aud) ber äufeerfte morali[d)e, roenn gleid) nodi nic^t

tätliche IDiberftanb. Rn jeber Stelle ift ber (5eift ber (Empörung vorbereitet;

überall kann ein Hütli fid) finben. Hber bas (Entfc^eibenbe ge[d)ie^t ba, wo

biefe (Begenfä^e am fd)ärfjten ausgeprägt finb : roo bem brutalften Dertreter

ber böfen ©eroalt ber befte Iltann aus bem bulbenben Dolk entgegentritt.

Unb fomit mufe Cell geiöiffermafeen ein Hus3ug ber gefamten Sc^u)ei3erif(^en

Hrt roerben, toie jie rings um il)n in oerf^iebenen tEt}pen gruppiert ift. Dor

Sd)illers Blicfi 3erfällt bies ein!)eitlid)e Dolli in fo3iale Gruppen: S^t^^^r,

^irt, Hlpenjäger ; in Hltersklaffen, bie natürlich öurd^ bas Temperament un*

terfcl)ieben finb: ITTeld)tl^l ber ftürmifc^e 3üngling, ber reife Stauffa^er,

ber roeife lDaltl)er Surft; nad) Stänben: Hbel, (Bro&bauern, porige; enblic^

nad) ben Urkantonen, inbem roenigftens in ber Hütlif3ene bie Unterroalbner

^eftig finbroie tlTel^t^al, bie Sd)rDt}3er befonnen toie Stauffa(^er. Hber alle

finb fie „eines ^er3ens, eines Bluts", alle auc^ burd) biefelbe ITot gepreßt.

So ift bie lüunberoolle Hütlif3ene in jeber i)infid)t bie Kernf3ene, bie bie

(Einiglieit in ber guten Sad)e finnfällig barftellt; loir roiffen roa^rlic^ je^t

mel)r als je, toas fie bebeutet. Unb — n)ill)elm Cell ift .n i (^ t auf bem Hütli

!

Der beliebtefte, neben Surft unb Stauffad^er oielleid^t ber angefe^enftetTTann

ber brei „üöllier", ^at er nid)t mitraten toollen — er ift ein UTann bes 3n*

ftinlits, ber (Belegen^eits!)elb toie (Boetl^e ber (5elegen^eitsbid)ter. So ift mit

größter Kunft beibes ineinanbergefc^lungen : bas loirklic^e Dolk, unb fein

{rjmbolifc^er Dertreter; bis fie in bem Jubel bes S^lufeafetes fi(^ 3ufammen-
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finben. Denn 5ics, allein unter Schillers Dramen, ift {a ein „Sdiaufpiel"

:

ein eniftes Bü!)nenftü& mit glü&lid)em Husgang.

Der HToment felbft, Jagten toir, öic „Sujtänbe'' — bas ift 6er eigentlich

fjelb. tEell, bei all feiner ^refflid)keit ift nur einer oon Dielen. Hls 5ne6»

rtdy öer (Broge, feinen S^^^unb fu(^enb, über bas $d)lad)tfclb ritt unb rief:

„IDinterfelbt ! IDinterfelbt l", ba f)ob fi^ ein oerrounbeter preufeifc^er Sol*

bat auf ben (Ellbogen unb rief: „f}ier liegen lauter IDinterfelbts !" So fpric^t

man in ber $d)tDei3 oon IDaltl}er Surft, Stauffadjer unb ITTel(f)t^al als btn

„brei bellen"
; fo mag man fagen, bie breiunbbreifeig ITTänner auf bem Hütli

feien „lauter tEells \"

Bei biefcr ITTeifterfd)aft ber tr}pifcf)en unb bocf) roieber bifferen3ierenben

C^ra^teriftik ; bei ber eblen iDürbe ber Spradje, bie fid) nur in ITTel^s

tl^ls „Hrie" in ftörenbes patl)os oerliert; bei ber l)o^en unb großen (Befin«

nung bes IDerlies muß man es aber bennod) bem„IDallenftein" gegenüber als

ted)nif^en Rüdifc^ritt beseidjnen. Die „tl^atralifd^en" (Effekte befonbers

nad^ ber Hütlif3ene, aber aud) fonft : i}od)3eits3ug mit ITTufik, barml)er3ige

Brüber, Sturm unb (Deroitter ; bie fpannenben Kontrafte : Cells S^miilien*

glüdi unmittelbar cor bem Hpfelfd)u6 ; bie pat^etifd)en Heben roie bes alten

Httingl)aufen Hbfd)iebsu)orte — all bas finb bered)tigte f)ilfsmittel bes Dollis*

bramas, toie bcnn faft all fold^e (Effekte ber antiken tEragöbie als einer

Dolkstümlid)en nod) mit berjentgen (Brinpar3ers unb Hn3engrubers gemein

finb. Hber gegen ben Begriff ber (Battung oerftö^t es bod^ rool^l, vok bas

Ballaben^afte, bas roir in ber „Jungfrau" beobad)ten, ^ier 3um (Epifd)en

getDorben ift. Xti^t nur ber unleiblic^ breite Berid^t ber (Eod)ter bes ebeln

Jbergs — felbft ber ^iftorifd)e Dortrag i^res (Batten auf bem Rütli gibt jener

5reube an ber bramatifd) roirkfamen (Er3äl}lung 3U fel)r nadi, bie in bem Be«

ri^t über ITTaj piccolominis tEob fi(^ nod) bem (Ban3en ökonomifc^ einorb*

nete. Hber aud) bie Breite ber 3uftanbsfd)ilberung in (Eells I}aus l}at man
nid^t mit Unred)t für 3U epifd) gefunben. Unb epifd)=lr)rif(^, nid)t bramatifd

toirkt aud} bie £iebesgefd)id)te bes jungen Ritters, ben bie (Beliebte 3U einem

red)ten Sd)rDei3er mad)t. Unb fo ift fd)liefeli(^ aud) bie gefä^rli^fte Ssene bes

Si^aufpiels, in ber burd) tEells Derteibigung bem Parriciba gegenüber bem

Oolksl)elben bie Haimtät unb bamit bas Re(^t ber ^riebl)anblung geraubt

roirb, ein in Dialog umgefe^tes Stück einer ^iflorif^^räfonierenben Dorrcbe.

Hber ber große 3ug ber mächtigen J}anblung reifet über biefe Stellen ^in«

weg unb fü^rt raf^ 3U bem feftlid)en Husgang, in bem 3um erftenmal bei
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Schiller btx Steg bts (EMen uitb (Broten gefeiert roirö. Unb feftltc^ wirkt 5es»

l^alb 6as ganje S^aufpiel, Begeiftemb toie dn geredeter unb fiegrei^er

Krieg. Diefer (Beift liat bem „IDil^etm tEell" bte gIorreid)e Rolle oerfdiafft,

in bem eri>ig ruIimDolIeit Krieg um bie Befreiung Deutfd)Ianb$ oan ber

5temb^errf(^aft fi(^ umsubilben 3U einem oaterlänbifc^en Kampfbrama ; unb

ju bem S^Mp^^^ ^^s befreiten Daterlanbes. "Dem beutfdien Dolfe ift Si^icbrid^

Schiller oor allem ber Dieter bes „lDil!)elm Cell" ; unb boä) nid[)t mit Un«

rec^t, mag man aud^ in rein feünftlerifd)er J}infi(^t, „lDallen(tein", t)ielleid)t

fogar aud^ ,,KabaIe unb £iebe'', mag man an pxaä)t ber Poefie bie „Braut

oon nieffina" ^öl)er {teilen. Denn es ift bo6] bas Drama bes politi[(^en Di^*

ters, ber l)ier allein aud) roirlilicfi, ujenn aud) er[t nac^ bem Zobt, 3um f^af=

fenben, mirkenben Staatsmann roarb ; es ift bas Drama, in bem bie alten

Hufklärungsibeale ber S^^^i^^it, ber S^eube, ber IlTenfdienliebe i^re l]öd)fte

bi(^terifc^e Derlebenbigung fanben.

Der groß angelegte „Demetrius" blieb Bru^ftüdi: oor feiner Dollen«

bung raffte am 9. Ittai 1805 ber tEob bzn großen Ittann fort, ber gegen ttot,

Krankheit unb — eigene C^eorien bis 3um Zzl^kn tapfer feine geftaltenbc

Kraft aufredet gel)alten ^attc.

Ru(^ ber „Demetrius" ift naä) feiner Problemftellung burc^aus „mobern"

— fo fel^r, ba^ man fic^ angefidjts bes großartigen Brud)ftüdis fragt, ob ber

enge Hnfd)luß an (Boet^es Kunftle^re unb feine klaffi3iftif^e Dramaturgie

nid)t für ben Sd)iller ber legten Ja^re eine ffiefa^r, üielleic^t fogar ein Der«

^ängnis roar? Huf bas pfr)d)ologifc^e Drama ge^t Stiller feit bem „tDal«

lenftein" mit entfd)loffenen Stritten 3U; aber nic^t auf bas pfr)d)ologif^e

(El^araliterbrama im Stil bes „tEaffo", fonbern auf ein gan3 neues : auf bas

pfi:}d^ologif(^e Dollisbrama, bem rool^l bie Suliunft gehören mag. (Eine

feelifd)e (Enttoidilung toirb bargeftellt; 3U i^rer (Erklärung, te^nifc^ ausge*

brüdit 3ur (Ejpofition toirb aber eine „tEotalität" aufgeboten, roie 6oet]^e fie

kaum für ben Roman anerkannte. IDallenftein unb fein £ager, Cell unb fein

£anb, Demetrius unb bie beiben Dölker, benen er burc^ fein Sd^idifal ange*

^ört — ber ein3elne unb bie (Befamtl)eit merben in löe^felbe3ie^ungen ge=

fe^t, bnxä) bie bie große ^iftorifd^e Hntinomie (alles gef(^ie^t burd) ein3elne

— alles gefc^ie^t burc^ (Befamtberoegungen) ebenfo aufgehoben roirb roie

bmä) bie S(^id^falsibee bie Hntinomie ber IDillcnsfrei^eit. Dies IDec^feloer-

ftältnis ift um fo fruchtbarer, als es fic^ gerabe auf bzn Punkt ber feelif^en

(Entroicklung felbft be3ie^t : auf bie innere Unfid^er^eit nämlid) bes gelben.
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Denn bks f}aupt= unb £iebl{ngsprobIem Kleifts \\i [a bereits bei Stiller

mirkfam: bie „Dermirrung bes (Befü^Is". löeil er (ic^ mit feinen tEruppen

nidft ßins toei^, |cf|rDankt ber S^^^^^^^i ^i^ ^^^^ ausgleiten müßte, fc^Iüge

bas (BeiDiJfen feines Dolkes nid|t in feiner Bruft. Hber erft im „Demetrius"

roirö biefe pft)^oIogif^e Bebingung bes (Einklangs Seele ber (Entroicklung.

Der prätenbent I)ält fid) für ec^t unb ^ält fi^ für ben gefanbten Befreier

Rufelanbs, 3uerft mirb bies (Defüljl ber Übereinftimmung mit bzn anbzxn er-

f^üttert : bie polen oerfolgen eigennü^ige Sroecke, nicfjt ben i^re Viadihaxn

3U beglücken; unb bie Euffen finb uneinig. (Es erfüllt fi^ König $igis=

munbs IDarnung : „Durd) frembe IDaffen grünbet fid) kein tEljron" mit ber

.3eitgemä6en Solgerung:

ITod) ftcincm Dolft, bas jidj 3U eljrcn n)u|te,

Drang man öcn i}crrjd|cr toibcr IDiUcn auf.

Hber im 3nnerften roirb er erfdjüttert, als bas erprefferifd)e (Deftänbnis

bes „IDo^ltäters", beffen IDerk3eug er roiber IDillen rourbe, i^n über feine

Uned^t^eit aufklärt. Don ba ab ift Demetrius oerloren.

Diefe (Entwicklung mxb nun nod) gefteigert, inbem Demetrius oon btn

eigennü^igen, l)errifd)=inbioibualiftifd)en Polen 3U ben naioen, bemütigen

Ruffen kommt : fjelb unb Umgebung ge^en immer roeiter auseinanber. Ünb
töie Sapiel^a auf bem genial gefd)ilberten Reid)stag bzn polnif^en (Eigen-

löillen barftellt, fo HTarfa bie natürlid)e, triebartige Denk= unb J}anblungs=

roeife bzs Ruffen ; il)r rounberooller (Debetsmonolog lag oollenbet auf bem

Bett bes fterbenben Did)ters.

So ftarb er, roie bie Sonne bal)infc^eibet, roie ein fjelb. (Bröfeere Didjter

l\at es gegeben, aud) unter bzn Deutfd)en ; keinen, bem (Brögeres gelungen

roäre. IDir nehmen jene Betrad)tungen auf, bie roir an ben neuen Begriff ber

„Bilbung" knüpften: Bilbung als (Erfd)affen neuer Rlenfc^en nad) einem

großen Jbeal. (Es ift kaum 3ut)iel gefagt, toenn man ausfprid)t : an ber Bil=

bung bes beutfd)en Dolkes im 1 9. 3al)r^unbert lidbz neben bem proteftantismus

unb bem fribericianifd)en Staat keine größere ITTa^t mitgebaut als bie Did)*

tung Sd)illers. Jenes 3^ecil S^^iebrid) Xlie^fd^es, ber pi)ilofpi^ als Sd)affen=

ber, ift burd) S(^iller f^on erfüllt morben. IDer roirb oerkennen, roas Kant

für bie 5i^eil)eitskriege bebeutete ! unmittelbar für ITTänner roie 5^^^ ^^^

Sd)oen, mittelbar für bas gan3e Dolk ! lOer gar bie unenblid)e Dankbarkeit,

bie loir (5oetl)e fd)ulben ! Hber (Boetl^e l)atte bod^ rec^t, als er meinte, po«

pulär könne er nie toerben — er, (Boetl^e ; anä] wenn es oiele feiner IDerke

ITTcijcr, ntcratur* 37
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fin5. Unmerklich unb von engeren Kreijen ^er ^at a\x6) 5er qan^z (5oett^c

unfer Dolfe 3U bilben begonnen ; aber töieoiel mä^tiger, maffiger, unmittel=

barer tat es Sci)iller ! lUertoüröig genug, bafe ber klafjt3i|tifd|e Kosmopolit,

ba^ ber Derä^ter ber ITTe^r^eit, ba^ ber UTann bes [Ijolsen, bürgerli(^e

Dolkstümli(^keit oerfc^mä^enben Stils feiner ttation (man ^at es 1859 oft

gerühmt) ein (Er3iel)er, ein (Einiger noerben burfte roie [eit bzn f}ellenen kein

großes Dolk il^n glei^ mä^tig uni) glei^ national I)erDorgebra(^t Ijat. i)ie&

es bod} in ben BEenien, roas 3U ^ören uns je^t unleiblic^ coäre o^ne bie ru^m=

Dolle IDiberlegung t)on 1870 unb 1914:

3ur Ilation cud| ju btlöcn, tl}r Ijoffct es, Deut|(^e, ocrgcbcns.

Bilöct, i^r ftönnt es, bafür freier 3U IlXenjc^en cuc^ aus

!

Unb boc^ ^at neben b^n beiben großen Qerrf(^ern, bie auc^ (5oetl)es Pro=

metl|eus anerkennt, ber möd)tigen Seit unb bem allgeroaltigen Sd^ickfal,

gerabe Schiller uns 3ur Hation bilben bürfen ! S^i^^i^i^ ^^^ (Brofee blieb bem

Süben, £effing ben frommen Kreifen, (Boetl^e unb Kant blieben bem Polk als

fo^e fern — er eroberte auc^ bie katl^olifc^en £anbe, er überfd^ritt bie

IHainlinie, oor feiner Di(^tung ^örte ber Unterf(^ieb 6er „©ebilbeten" unb

ber „Ungebilbeten" auf.

Do^, roirb man fagen — 3um (Eeil lag bas auc^ in ben (Bren3en feiner

Kunftbegabung begrünbet. (Ban3 getöi^. Dor allem Ifai $cf)iller fo unr)er=

gleid}lid^ geu)irkt, tüeil er „Deutfc^lanö" felbft toar, tüie U)il^elm Hiell „bie

SdiXDzxf ift. 3" i^^ Verkörperten fi(^ bie großen tEenben3en feiner Seit;

er roar einig mit i^er (Enttoicklung unb in i^m unb feinen (Denoffen unb

Schülern fanb ber grofee Utoment ein großes (5efi^le^t. Der (Brögte aber

ift faft ftets ein Kämpfer toiber feine Seit. (Eine Hble^ung burc^ bie Ilation,

iDie ©oetl}c fie erful)r, konnte Schiller nic^t erleben ; ba3U roar feine (Bröfee

nid)t einfam genug.

Hber er roar keineswegs nur ber Dorfönger bes (E^ors. 6an3 neue Kunft

Ijüt er gefc^affen, beren roeltliterarifc^e Bebeutung man über i^rer populä=

ren U)irkung 3U lange überfeinen Ijat Bis ber Qelb ftarb, l)interlie6 er toie

(Epaminonbas 3iDei unfterblid^e tEöd)ter : bas neue Dolksbrama unb bie neue

p^ilofop^ifdie £t)rik; toenige Künftler ^aben größere felbftgefd^affene 5or=

men l)interlaffen. IDie bie „Dielen" (5oetl)e, finb bie „tDenigen" Si^iller noc^

nid)t gerecht getoorben; ober boc^ nur, roie bie Beften unter ben Dichtem

nad) i^m (aufeer ben £t)rikern !) in ber unroillkürlic^en Hneignung feiner

Kunft.
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YY\^^ ^^^ ^" ^M^^ Darftellung überl^upt Don 5em Begriff 6er „£itcra»

Vv/ tur" als eines in öer ITation lebenben Jbeals unö als einer roirkert»

ben Kraft ausgegangen finb, fo ^aben roir insbefonbere toieber^olt barauf

^ingeroiefen, ba^ unter normalen Umftänben eine jebe ttationalliteratur bie

Cenben5 auf „Totalität" befifet. IDenn alfo bas berühmte ,,3entralfrag'

ment" in S^^i^^^^ Si^legcls Beitrögen 3um „Htl)enaeum" mit ben immer

toieber angerufenen unb ansurufenben IDorten beginnt: „bie romantif^e

Poejie ift eine progreffioe Unioerjalpoejie'', fo Jagt fie junödift eigentlid) nur

aus, biefe fei eine (Epod)e innerl^alb einer gefunben poefie ; benn nur Perio«

ben bzs Derfatls ober bcs mütjfamen Hufjtiegs fanben toir auf roenige (5at*

tungen unb formen felbft3ufrieben bcfd^rönfet. Catfäd)lid) ijt aber, roie ber

5ortgang bes S^agments 3eigt, oiel me!^r gemeint, unb ^wax bies : ba^ jene

Poefie, als beren IDortfüf^ter bie Brübcr $d)legel, JLk<k unb tloualis fid)

mit Dollftem Re^t betracf)ten burften, nid)t etraa eine tijpifc^e (Erfc^inung

barftclle, fonbernim ©egenteil eine einmalige, enbgültige. Das„Ht^enaeum''

fagt oon ber künftigen ober bod) {ebenfalls erft entfte^enben neuen poefie

ungefäl)r aus, roas bie Derel)rer f}egels oon feiner p!)ilofop^ie : fie folle bie

enbgültige $t)nt^efe aller bisl^erigen RicE)tungen, bie öauernbe £öfung aller

bisherigen (Begenfö^e barftellen. (Eine ft)ttematifd)e Bearbeitung bes gegebe»

nen „Stoffes" fd)töebte beibemal Dor, unb ^wax fo, ba^ aud) alles bisl)er (Be=

leiftete roefentlii^ (nid)t ausnal^mslos !) nur als „Stoff" erf(^iene : bie ge«

famte oor^anbene ITTaffe bes naturrDiftentd)aftli(i)en, l)iftorifd)en, pl}ilofopl)i»

f^en IDiffens für J)egel; poefie, p^ilofop^ie, Rl^etorik, Kritik, alfo alle

Sormen fprad)licf)er Kunftbetätigung für bie romantifd^e poefie. — 3ft es

nun erlaubt gleich auf ber Sdiroelle ein Urteil abßugeben, fo möd)te id) es

bal)in formulieren, ba^ bie £eiftung ber Romantifd)en S^ule ungemein be»

beutenb, [a oon bauernb unfd^ä^barem tDerte geroefen fei, foroeit fie jener

tt}pifd)en (Erfc^einung einer betoufeten (Entfaltung ber £iteratur entfpra^ —
mit anberm IDort : foroeit fie ein l)iftorifd)es (Ereignis roar ; ba^ fie bagegen

im großen unb gansen oerfagte, foroeit fie in bem Sinn i^rer eigenen 5or»

berung (Enbgültiges geben roollte — fomeit fie künftlerifdje IDirkungen er*

ftrebte. (Es ift nid)t nur im üerl)ältni$ 3U ben fo großen Begabungen, fonbern

felbft abfolut merktoürbig toenig oon il^ren künftlerif^en Caten lebenbrg

geblieben : oon ber 9an3en älteren Romantik eigentlich nur ttooalis* (Sebic^te
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un6 einige feiner 5i^agmentc, von Ux jüngeren (6ie rotr ^icr aber noc^ nid^t

eigentlid^ im Huge fyihzn) feieine Siü^e oon Brentano, feaum etioas von

Hmim, ni^ts oon 3a(^arias IDerner. IDogegen mit ,,großem (Bepack"

auf 6ie tta^tDelt öiejenigen kamen, bie an 6en t^eoretif(^en (Bedanken 5er

Romantik oielfad^ Hnteil nal)men, it)rer (Empfinbungsroelt nat)«ftanöen, als

Di(^ter aber gan3 andere IDege gingen als (Eieck, Hrnim, Brentano : nämlid)

€. Cl}. H. J)offmann, Bettine, (Eic^enborff unö oor allem bie beiben großen

„tTeben(prö6linge'' ijöiberlin unb Kleift. IDas aber bie $(^legel, ttoüalis,

Hrnim unb Brentano als tE^eoretiker, Kritiker, Überfe^r, Sammler, kur3

in me^r t^eoretif(^er Hrbeit gefd^affen ^aben, bas toirkt unöergänglid^ fort.

Die neue Kunftanfc^auung unb bie beutfd^e Philologie, bas IDort im töeiteften

Umfang genommen, finb bie beiben großen DicE|tungen jene ber älteren, biefe

ber neueren Romantik.

Dieje $pärlid|keit bauernber Kunftroerke neben ber Husbe^nung äftl^ti*

fd^er Hnregungen i|t nun aber felbjt eine tr)pif(^e (ErJ^einung. Hm beutlid)»

jten roieber^olt fie \\di beim Jungen Deutfc^lanb, beffen literarif(^e (Erfolge

allerbings hinter bzmn ber Romantik no(^ unenblidE^ 3urückfte^en, ja fa[t

aus[^ließlid^ bzn „Hußenfeitern" angehören, toie J)einrid) J)eine unb lDilli=

balb Hle^is. (Eine (Epo(^e, bie große Kunftperke unb (Benies vox Hugen

Ifüt, bie fie 3U übertreffen nid)t l)offen kann, roirb immer einen uncer^ältnis*

mäßig großen tEeil iljrer Begabung auf Programme unb UTanifefte Dertoen*

ben ; bas ift in ber Kunft nid^t anbers als in ber IDiffenf^aft.

(Eben tüeil es fiel) um fold)e Übergangserfdjeinungen ^anbelt, l^dbzn mandje

mit einem fo bebeutenben Kutturpl)ilofop^en toie Dilt^et) an ber Spi^e bie

(Ejiften^ einer befonberen Romantifdjen $d)ule in Hbrebc ftellen mollen : tüas

man biefer 3U eigen gebe, feien in IDirklii^keit nur bk Hnfc^auungen einer

gan3en (Beneration. Diefe Huffaffung fd^eint mir fi^on an bem ftarken (5e=

meingefü^l ber alteren Romantiker (unb bes Kerns ber neueren Romantik)

3U fd^eitern ; rool^l aber ift bas rid)tig, ba^ bie Romantiker nur am f(^ärfften

unb eigenartigften tEenbensen 3um Husbruck bringen, bie fc^on üor i^nen

leben, ^n biefem Sinne muffen mit ber Romantik allerbings 3mei große Po=

ten3en in Derbinbung gebrad)t roerben, bie il^r nic^t 3ugered)net roerben bür=^

fen: ^tan Paul, unb I)ölberlin. Des erften Besie^ungen 3U 5^^- Spiegel,

tEiedfe, l}offmann finb beutlicE); aber aud^ ber anbere ift mit einem geroiffen

Rei^t fogar als ein Seitentrieb ber Romantik be3eid)net toorben.

lOas allen brei nTäd)ten, 3ean Paul, IJölberlin, ber Romantik ge=
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mein x\t, bas \\t oor allem jene Ri^tung 6er „fortfc^reitenben Unberfdpoe»

fie". (Bans getoi^ \\i fie nur bei 6er Romantik Dölltg beioußt; nur fte ^at

aus Öem l)iftorif(^ fcftgeftellten Stanbe öer bamaligen £iteratur 3U erre^nen

oerfuc^t, roas nun not tue un6 5urd) bie Pflege bes Romans, bie Übernahme

frember Dersformen, bas IDerben für $l)akefpeare unb (Ealberon bem ju ge=

nügen fi^ erfolgrei(f) beftrebt. Hber aud) Jean Paul unbi)ölberlin^bentat=«

fä^lid) neue (Gattungen, Stilformen, J^t^^^te ber beutf<f)en £iteraturerf(^lo[=

fen unb als i^rer (Eigenart entfpred)enb feftgel)alten. Beibe, roie bie Roman*

tiker, fyihtn insbefonbere neue Stoffgebiete bur^ il^re poetif^e „Bearbei=

tung" uns erjt gemonnen: ^zan Paul burc^ bie ^umoriftifd)e Stilform bie

fojiale, E)ölberlin burd) bie einer antikifierenben profa bie politif^e £itera=

tur in einem neuen unb eigentlicheren Sinne.

(Bemein ift ferner ber (Beneration, bie 3rDif(^en 1763 unb 1773 — ben 6e=

burtsja^ren Jean Pauls unö Cietks — geboren iDurbe, bie tteigung 3ur

p^ilofop^ifc^en, insbefonbere 3ur äftl)etij^en Spekulation unb 3ur Dolkser=

3ie^ung. Jean Paul l^t 3U)ei feiner ausge3eicf)netften IDerke fogar einer ft)*

ftematifcf)en Darftellung biefer beiben £e^rgebiete gemibmet : bie geiftreidje

„Dorfd)ule ber Aftf^etik" (1804), oor (B. Srerjtags iefet unterfd|ä^ter „(Ee(f|=

nik bes Dramas" ben erften Derfud) empirif^ (Befe^e ber poefie auf3ubecken,

bod) Diel poeti|cf)er als bieje, unb bie tiefe „£et)ana" (1807), bie VO. nten3el

treffenb kenn3ei(i)net : „bas beutjdje Seitenjtück 3U Rouffeaus ,(Emir, cbenfo

rein menfc^lid^, empfinbfam unb freifinnig, aber raeit tiefer in bie Seelen»

fpl^äre ber Kinber einbringenb". Bei ben Späteren roirb biefe päbagogifc^e

unb äft^etifc^e Hrbeit inbirekter, toeniger frjftematifd) ; aber in btn Dorlefun=

gen unb Kritiken ber Schlegel, in Cietks bramaturgifdjen Scfjriften liegt fie

ja offen 3utage unb ift nur bei J)ölberlin unb tlooalis gan3 ins Poetifdje

aufgelöft. — Unb bies toieberum fyit feinen legten (Brunb in einem gemein=

f^aftli^en 3ug ber gan3en (Beneration, ber auc^ bie frü^e Dere^rung f)öl=

berlins unb Ji^i^^n^ Sd^legels für S(f)iller erklärt: es ift — man entfe^e

[i^ ni^t ! — i^r 3ufammen^ang mit ber Hufklärung. Bei Jean Paul ift

er \a mieber am beutlic^ften, bei E)öl6erlin am oerborgenften ; benn ba^ bie

Romantiker, um in il)rem eigenen Stil 3U reben, nur bie gegen bie Hufklä=

rung geroanbte Hufklärung barftellen, fo lange fie röenigftens eine gef^lof=

fene (Bruppe bilben, ^ätte man niemals oerkennen follen. Ciecks Hnfänge in

tlicolais Dienft finb Diel toeniger paraboj als es ausfielt, roenn man nur art

„(BenooeDa" un5 „0ctaDtan" ober gar btn „(Beftiefelten Kater'' benkt I
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Hls bzM eigentlichen JJauptbegriff öer fogcnannten Huffelärung fanben toir

roeniger ben, nad) bem fie benannt i(t — bie Huf^ellung ift nur ein ITTittel

3um SmeÄ — als oielmel^r ben ber Bilbung b. ^. 6er Umformung ber u)irk=

liefen, Icbenben ITtenfcf^en im Sinne eines beftimmten 3beals. Der 3U)eite

$a^ aber in ber „Dorerinnerung" bes „Htl^enaeums" lautet: ,Jn Hnfel}ung

ber (Begenftänbe ftreben töir nac^ mögli^fter Hllgemein^it in bem, was un=

mittelbar auf Bilbung ab3ielt ..." 3m l)ö(^ften unb größten Sinn |pri(i)t

ItoDolis biefe UTeinung aus : „IDir finb auf einer Utiffion : 3ur Bilbung ber

(Erbe finb roir berufen." Die progrejfioe Unioerfalpoefie ift eine (Entioidilung

ber poejie, bie fd)liefelid| keinen „ungebilbeten" lUenfc^en — unb allerbings

auc^ keinen ungeformten Stoff übrig laf(en foll. Die Romantiker, könnk

man fagen, füljlen \\^ als bas, roas Sd)illers äft^etif^e (Er3iel)ung l^rDor==

bringen toill, als fcl)öne Seelen, unb gan3 erfüllt r)on biefem E)oc^gefü^l rDol=

len fie leieren röas fie nur eben gelernt. 3u Sd)iller gehören fie, ben fie, töie

bie popularp^ilofop^ie, balb fyi^kn unb »erachteten (toä^renb S^- S^le«

gel im „Ht^enaeum" für 3- 3- (Engels „Sürftenfpiegel" anfänglich no^

Hnerkennung ^t) ; ni^t 3U (Boet^e, bm fie priefen — unb mifeoerftanben, roie

(Earli)le, Die (Ein3igkeit bes Künftlers, bes (5enies allerbings ^aben fie unter

ben erften richtig aufgefaßt ; bie Perfönlic^keit oerftanb ^c^ftens (Earoline,

bis bie jüngere Romantik ,mit Ra^el unb Bettine bies lOerk nicf)t ber Roman=

tiker, fonbern ber romantifdien 5i^auen Dollenbete. Denn 6oet{)es Bilbungs*

ibeal u)ie fein „Bilbungstrieb" galten bem 3nbiöibuum, bas erft burci^ feine

IDerke meiter toirken follte; bie Romantiker aber finb, roie Schiller, oon

allem Hnfang an gefellig, auf propaganba unb Hbrüe^r gerietet, tote 3^ön

Paul; roie J)ölberlin es erft oerlernen mufete: „Hd^! einft fud)t icf) bie nTe=

lobie unferes !}er3ens in Derbrüberung mit ITTenfdjen."

3ean Paul kann gerabe3U neben Schiller ber 3rocite, geringere (5ipfel ber

bid)terif(^ burc^gebilbeten Hufklärung Ijeifeen — ber Hpoftel in ber intimen

(5emeinbe neben bem Dolksrebner, ber f)umorift neben bem pat^etiker —
obgleici) Sci)iller bes J)umors ni^t entbehrt unb Richter nod) meniger bes

Pathos — ber Romanfdiriftfteller neben bem Dramatiker, ber Demokrat

neben bem Hriftokraten
; fc^liefelic^ ein Itaturell oon folcf|er Sentimentalität,

ba^ neben il)m Stiller naio erfcf)eint

!

3o^ann Paul S^^i^öricf^ Rid^ter, unter feinem S^riftftellernamen 3^«"
paul ein tltenfcfienalter lang mit Schiller ber £ieblingsbid^ter ber Deut«

j^en, bann mit einer Hrt oon Hngft gemieben, burci) bie (Beneration ber Di*



3ean Paul 583

[d)er, Raabe, Keller roieöer !)erDorgef)olt, von neuem 3urüÄgeftellt, oon einer

(5ruppe öer 3ugen5 mit (Ent!)ufiasmus abermals neben (5oetl)e erl)obcn —
3ean Paul ift geinife eine „5er inkommenfurabelften £eijtungen" öes öeut=

fd)cn nationalgei(tes, für bzn faft „bie 35ee fe^lt". Dabei i(t 5as merktüür«

öigfte, ba^ es mel^r no^ öie literarl)iftorifcf)en als öie pft}d)ologifd)en Doraus*

fe^ungen [mb, an öenen öas Derftänönis einer fo feltfam fubjektio fd)einert*

ben perfönli^feeit Rängen bürfte ; unb ba^ bie(er belefenfte unb anfpielungs-

reid)(tc aller beutf(i)en $(f)rift(teller in feinen IDerfeen roie in feinen (Erfolgen

einen geroitjen (Begenfa^ gegen bie gefamte neuere (EntroiÄlung unferer „ge*

bilbeten" ober gar „gelel)rten" £iteratur oerkörpert

!

Jean Paul \\t am 21. llTär3 1763 in IDunfiebel im S^telgebirge geboren.

Der Zob bes Daters, eines armen prebigers, lie§ bie Sorge für bie i}inters

bliebenen auf ben Schultern bes So^ns, ber fie tapfer trug, aber (id^ früf)=

3eitig an ein Suoiel oon Hrbeit, £efen, Sdjreiben geroöl^nte. Die eigene Itot

bra(i)te il)n b^n Hrmen unb Bebrängten nal^e, unb bie (Einbrücke länblicf)er

Stille näl^rten eine angeborene (Empfinbfamkeit. Der £eip3iger Stubent be*

rK)r3ugte i.tmitten einer uferlofen £cktüre bie (Englänber ber „filbernen

(Epo^e", roie bzn Popularp^ilofopl)en bes tool^lgenä^rten Optimismus, Pope,

unb ben R^etoriker ber grollenben (Driginalgenies, t)oung, unb begann frülj

felbft 3U ft^reiben, 3unäd)ft in btn „(Brönlänbif(^en Pro3effen" (1783) als

politifdier Satiriker aus ber Sd)ule ber Sc^ubart unb Hippel. Hls £el^rer

me^r mit innerem als äußerem (Erfolg tatig, bereitete er fid} burc^ Uten*

l^enbeobac^tung, fd)riftftellerif^e Dorftubien, oor allem aber burd) £efen

unb Hus3ie^en oon BücE)ern auf feine großen Romane cor, beren 3rDeiter,

„iietperus" (1795) ilin (ofort 3um berül)mten Ittann machte. Dom publi»

kum unb insbefonberc ber Damenroelt oertoö^nt, oon (Boet^e unb S(f|iller

bei entf^iebener Anerkennung feiner reicfjen ^ahtn als Dilettant abgelel^nt,

oon ^erber geliebt, fuc^te er (1796) feine Stellung bur^ bie Itieberlaffung

in IDeimar anö) äufeerli^ 3U bekunben, gab biefe unerfreulii^e tlebenrolle

[tbodi (1801) auf, um in ITteiningen — loo ber Deräcf|ter ber kleinen Qöfe

ben (Eitel eines £egationsrats empfing — unb (Eoburg, fd)lie§lid) (feit 1804)

enbgültig in Bai)reut^ feinen Sife auf3ufd}lagen ; bort ift er am 14. IIooem=

ber 1825 geftorben, nadjbem bro^nbe (Erblinbung feine legten Ja^re oerbü»

ftert ^atte.

3eigt \idt in biefem I^äufigen 0rtsrDc^fel ein tijpifc^es (Element bes neuen

Sdiriftftellcrs, ber oiel me!)r als ber frülj^re oon beftimmter Umgebung, kli*
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matifc^cn unb anbern Derljältniffcn abhängig ift — IDilUbalb Hle^is, Bcr=

t^olb Huerbac^, oor allem Karl ©upot» töurben bann reifte „VOanbtxvö=

gel" — fo tritt ein anberes in ber Hrt feiner Probufetion ^eröor. Unter btn

bebeutenben Sd^riftftellern Deutfc^lanbs ift Jean Paul ber erfte, ber feinen

Ru^m einer ftattli^en Hnsal^l oon Romanen oerban{it:„i}efperus''(1795)
;

„£eben bes Quintus Sijlein" (1796); ,,$iebenkäs" (1796—1797); „Ci =

tan" (1800—1803); „Stegeljafire" (1804—1805) unb eine Reifte klei-

nerer (Er3ä!)Iungen. Huc^ $x. Q. Jacobi, ber auf il)n eingetoirkt Ifat, roar

neben feiner p!}iIofop!)if(i)en Sdjriftftellerei nur aiif bem (Bebiet 6e$ Romans

tätig, toic er benn aud^ toirMid) me^rfad)e Dergleicfjspunfete mit 3ean Paul

bietet; aber er roarb nur in engeren Kreifen gelefen. 3ean Paul hebtukt

pralitifd^, roas bie Romantiker t^eoretifc^ oerkünbetcn : b^n Sieg bes Ro»

mans innerhalb ber beutf^en £iteratur. Derfe ^at er fo gut toie gar ni^t

üerfafet, unb eine Derfud)ung 3um Drama fc^eint er fo roenig tr>ie (C^eobor

Storm je empfunben 3U ^aben.— Der üerfaffer bes „(Beifterfe^ers" nannte btn

Romanf(^riftfteller no(^ btn Stiefbruber ^es Dii^ters ; aber ber alte (Boetl^

er^ob bie „tDanberja^re" 3um 3rDeiten ^auptroerk an bie Seite feines gro=

§en Dramas. 3n biefer (Entroicklung nimmt 3^an Paul bie be6eutfamfte

Stellung ein.

Run erinnern toir uns dbzx, ba^ ber Roman f^on 3toeimal bk füljrenbe

(Gattung roar : als ^öfifdjer im RTittelalter, als „galanter" unb gelel)rter Ro=

man im fieb3e!^nten 3a^rl)unbert. Beibemal, befonbers aber im 3U)eiten5all,

fe^te feine Verbreitung ein ftarkes Bilbungsbebürfnis ooraus, bas fi^ kei«

nesroegs auf pfr)d)ologifd)e Kenntniffe befc^ränkte, oielme^r bie Befd)rei=

bung oon Scf)lad)ten unb Soften, fo3iale Bilber, etl^nologifc^e na(^rid)ten

3ur f)auptfa(^e maci^te. IDir fallen ferner, töie ber i^öfif^e Dersroman 3um

Dolksbud) aufgelöft tourbe un^ an bies ältere fid^ ein neues Dolksbuc^ an^

fefete, beibe auf abenteuerliche (Er3ä^lung, auf ttjpifdje (E^arakteriftik, auf

ftarke (Bemütserfc^ütterung gerietet. Diefe Dolkstümlid|e (Epik l^atte fort*

gebauert, immer getragen oon bem Bilbungsbebürfnis bes Dolks, oon feinem

Bebürfnis nadf ftarken gemütlidEjen IDirkungen, oon feiner 5^^vi^ ein tt)pi=

fc^en Charakteren. Unfere grofee £iteratur ^atte oon il^r roenig Roti3 ge=

nommen : IDielanb fud)te fi(f| bie Dorbilber lä(^erlid^er Kleinftäbterei unter

öen Hbberiten unb nidjt unter bzn Sc^ilbbürgern, unb ber So^n ber „S^^^
Hja" ^at für bie ^etjmonskinber niemals bas 3Titereffe ge3eigt, bas er etma

clfäffifc^en Dolksliebern gönnte. 6an3 langfam roor bie münblid)e Xithtn-
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form 6er Dolksersä^lung, bas Wl'dxditn, litcrarifd) gemorbcn; im (Bdft öer

Hufklärung, aber m(f)t ol)ne ironifd^e Hnmut Ifatk KarlHuguftlUufaeus
(aus Jena, 1735—1787) feine „Dolksmärcfien ber Deut[(^en" (1782—1786)

gefd)rieben. Sef^r oiet einfacf^er im Con un5 erft red^t unenblid) roeniger poe=

tifd), i[t es bod) basjenige Bud), bas öor Jean Paul am e^eften mit feinen

$d)riften ftilDermanbt f}eifeen kann: bas ^umoriftifdie Kompromiß 3U)i»

fd)en inär(^enton unb tTtär<^enDerfpottung; bie tleigung 3U seitgemö^en Hn«

fpielungen, 3ur Hnbieberung mit bem tefer bemirken bies. „Die aufeerroe»

fentlid|en Requifiten, Befd)rDörungsformeIn, 3auberfegen, 3aubergürtel, ^ie*

roglr)p^ifd|e (E^araktere unb bergleid)en mangelten iljm gän3lid|; fie finb

aber aud) entbei^rlid), toenn nur bie brei E)aupterforberniffe nid^t fehlen,

$d)ippe, Spaten unb oor allem ber Sc^a^ unter ber (Erbe." „Kein $prad)=

ibiom befi^t fold}e (Energie unb ift 3ugleid^ Derftänblidjer unb beftimmter als

bas (Befühl füfeer $i)mpatl)ien, unb burd) beren IDirkung ge^t ber SoxU

fd)ritt oon ber erften Bekanntfd/aft bis 3ur £iebe gemeiniglid) unglei(^ fd)nel*

Ter Donftatten als ber üon ber pike bis 3ur $d}ärpe." (Eine kleine Über»

arbeitung unb Überhäufung, unb biefe Sä^e könnten Z^an Paul gel^ören.

J^amann unb i}ippel, bie in Hnfpielungen nod) me^r als IlTufaeus unb faft

töte Jean Paul fc^melgen, l)aben bagegen fonft ni(^t$, bas an feinen Stil er»

innert: i^r Hl)t)tl)mus unb Sa^bau ift ööUig anbers. Denn ITTufacus unb Jean

Paul fc^reiben fürs Dorlefen, f)amann unb f}ippel für bie einfame £ektüre!

Huf biefe oolkstümlid)e (Epik alfo greift Jean Paul 3urüdi. tlTit il)rem

Stil mu6 man ben feinen Dergleid)en, b^r üon bem unferer Klaffiker bur(^

einen tiefen Hbgrunb gefd)ieben ift; mit iljrer Pfr)d)ologie bie feine, ttatürlidj

nur fotoeit es fid^ um bie (Drunblage f^anbelt; benn über biefen Knod)enbau

einer faft unliterarif(^ 3U nennenben (Er3äl^lungskunft legt fid) nun eine bicbte

brei= unb oierfadje Sd|id)t l^öd)ft literarifd^er Husarbeitung. (Ein paar (De*

ftalten oon einfad^er burd)fid)tiger Hnlage roerben 3U überrafdjenben roman»

tij d)en Hbenteuern geführt, bie aber boi^ immer im Be3irk ber ^erkömmli»

djen Romanpl^antafie bleiben: £iebe unb Jntrige als fjauptbeftanbteile,

Sd)eintob, (Erblinbung, Derfül^rung, IDal^nfinn, unerrcKxrtete Begegnung als

Itebenmotiöe. tlun aber lüirb 3unä(^ft ber dl^arakter burd^ etne Sülle oon

kleinen 3ügen — nid^t eigentlid^ oertieft, noä) roeniger »erbeutlic^t, aber

überrafd)enb beftätigt ; Jean Paul liebt bie anekbotifd|e (E^arakteriftik als

Homanbic^ter roie etuKi ber glei^3eitige Karl Julius IDeber (1767 bis

1832; „Demokritos ober l^interlaffene Papiere eines lac^enbenp^ilofop^en'',
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fünf Bänbe, crjc^ienen 1832—1836) als Kulturl^iftonkcr. Hur tmg er eben

bk Hnekboten felbft 3U erfinden ober aus öem (E^arafeter ab3uletten Ifai ;

benn bei i^m ift biefer juerjt ba, bei bem fon(t vergleichbaren J)ebbel finb es

erft bie (Ein3et3üge. Dur(^ bie ITtaffe ber pfpd^ologifc^en Sonberbarkeiten er*

Ij'alt nun aber bie (E!^rakter3ei^nung roieber etroas Brüd)iges; als [eien

£i(^tenbcrgif(^e Hpl^orismen auf eine perfon angetoanbt, roie benn biefer

toiriilic^ ein £iebling Jean Pauls töar unb felbft einen ^umoriftif^en Roman
geplant ^at. — Hls näcEjftes folgt bas „Befticfien'' mit „Blumen — unb Dor«

nenftüdien"

!

(Ban3 geroife empfinbet ber Did)ter innig mit feinen (Beftalten ; aber bie Hrt,

roie er uns bas bemerkli^ ma(f|t, nimmt lei^t ettoas 3ubringlid)es an. (Er

3erfc^mil3t oor (En3üc^en beim Hnblt(fi feiner fjelbinnen unb ruft nid)t o^ne

(Brunb einmal „(Erbulbe, £efer, biefe blumige Seele" ; ber moberne tTTenfd)

3umal, an fpartanif(^e Be^errfcfjung feiner 6efül)le getoö^nt, erbulbet fie

nic^t gar fo leid)t. (Ebenfo praffelt auf bie Ungeliebten ein Qagelroetter oon

Sarkasmen nieber, bas bem naioen £efer roo^ltut, aber 3U ber neueren (Ent*

roicklung bes Romans auf Objektiöität l^in in unoerfö^nlid^em (Begenfa^

fte^t. — 3ule^t folgt enblid) bas am meiften Beseid^nenbe : bie fpra(f)lid)e

Husf(^imücfeung. Jean Paul ift einer ber geiftreic^ften Hutoren, unerfcl)öpf«

li(^ in (Einfällen, bie oft oon ujirklid} ergreifenber Hiiefe finb. Denn baxin

liegt bie Bebeutung feiner gehäuften Bilber, Dergleid)e, ITtetap^ern, ba^ fie

toirlilic^ bos Hugenblicfelid^e mit bem Dauernben, bas perfönli(^e mit bem

Hllgemeinen oerknüpfen roollen ; roas Hlfreb Dooe einmal „bas Verlangen

bes liosmologifd)en Seitalters Qumbolbts naä) unioerfaler Kombination" ge*

nannt ^at, bas oor allem ift feinem Stil eigen. Jnbem nun aber bas Prin3ip

ber metap^orif(^en poetifierung faft mit ber (Demaltfamkeit ber Baro(fe3eit

buri^gefü^rt roirb unb obenbrein mit ber gefd^macklofen J)äufung ber Rabe«

lais unb S^^e, entfielt bod) ber (EinbruÄ eines unerträglichen prunkens

mit bem (Ertrag ber „3ettelkäften" unb (Ejrcerpten^efte. 0^ne (Bloffar ift er

oft kaum üerftänblic^er als {}amann : „Don mir, an bem nid)ts (Defektes ift,

kann^s nid)t IDunber nehmen, ba^ id) auf meinem HtoluÄifc^en 5^<iskati

gan3e 3afpeln oon Hnfängen im ooraus geroaifet unb ge3rDirnt l^be." Rn^

fpielungen, J^iotismen. „(Eine S^^^, toie biefe, beren Blidie tE^roninfignien

unb beren lüorte mandata sacrae Caesareae maiestatis propria roaren,

^tte aus btn J}änben ber ttatur felber bie ^ulbigungsmün3e unb bas

C^rongerüfte, um i^ren Rei(i)sapfel gegen bie Sd)ön^itsäpfel junger ntäb=
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(^en ab3urDögen.'' Rc(i)tsgcfcE)id)tc, ITumismatik, tUpt^oIogie. Die getft*

reic^elndc Bilbcrjagb füljrt oft 3ur äufeerften Stillofigfeeit : ,,ba^ bie fromme

ntinifterin 5ic tEo(^ter am erjten (Beburtstage bas Hbenbmal)! empfangen

laffe, roeil jie beJorge, öer H^ob !^alte fol(^e für eine (Erbbeere, bie man pflük«

fien mliffe, el)e jie bie Sonne befd)iene".

(Es ift ni^t 3U besroeifeln, ba^ gerabe biefe breifa^e Dekoration bie Seit*

genoffen besauberte. Die pft)c^ologifd)sanekbotif^e ftellte 3ioifd)en bem le»

\znben Bürger unb bem fylbtn eine Derbinbung ^er, toie bie größer ange«

legte Pfi)d)oIogie bzs Ka\\o ober bes 5<iutt 3rDif(f)en bzn Künftler« unb (Brüb=

lernaturen unb biefen großen tEi:}pen. Die fentimentat»rf)etorifc^e löfte bie

geheime IDeic^^eit, 6ie bie Strenge ber klafti3iftifcf)en Kunftform faft 3urücks

gef^reckt ^atte, unb rief bie Stauen ^eran — Schiller ^atte ftolj gerufen:

„id} backte, man f^riebe für tttänner!" Die fpra^Iic^-metap^orift^e bot

]unenbli^ oiel Hnknüpfungspunfete für bie intellektuelle p^antafie {euer

kombinationsluftigen Generation; un5 nebenbei bereicherte fie, mieberum

onekbotifd^ b. 1^. bur^ Hustoal^l kuriofer ^atfadjen, bie lüipegier, toas bem

beutfd)en Roman ber £o^enftein unb Bucf)l^l^ toie bem ber (Beorg (Ebers unb

5eliE Da^n immer toieber ban^haxt Sd^üler oerfc^afft ^at. — 3" allen brei

5ä(^ern l}atte Z^an Paul felbftöerftänblid) Dorgänger. Die kleinen illuftrie=

renben (E^arakter3üge unb bie literarifd)en Hnfpielungen l^atte f^on i}ippel

gern oerroanbt
;
3ean Paul aber übernal^m il)re €ed)nik 3ugleid^ mit bem

cmpfinbfamen tEon oor allem oon bem originellften (Englänber nadf S^ake*

fpeare unb neben Stoift, oon Carorence Sterne, bem Dater ber literarifd)en

Sentimentalität. Blofe ftanb es l)ier äl^nlid) mie bei £id)tenberg unb feinen

fran3Öfitd)en ITTeiftern : bie frembe Kunft roarb burd) beutfcf)e ^er3li(f)keit be=

lebt. 3ean Paul roarb 3um offi3iellen „ITTeifter bzs beutfd)en J}umors" unb

bie „ladienbe tCräne" roarb für fein IDappen3ei(^en unb 3uglei^ für basje^

nige bes beutfcf)en Fjumors erklärt. Das ift 3rDiefacf) anfedjtbar: 3unä^ft

toeil ber fentimentale i}umor keinesroegs oolkstümlic^ ift, toeber bei ben

Deutfd)en nod^ fonft. IDie graufam öolkstümlic^er ^umor ift, kann bas

Dolksmärdjen, kann bas Kafperletl^eater, kann ber Sc^roank lehren ; IDill^elm

Buf^ oertritt bzn beutf(^en ^umor, foroeit er Dolksljumor ift, üiel e^er als

3ean Paul. Unb foroeit es fid) anbrerfeits um literarifi^e „Derebelung"

biefes Qumors Ijanbelt, ift tbzn ber (Englänber Sterne für 3^^^! Paul ma&=

gebenb geroorben
;
gerabe roie für btn ein3igen fran3öfif^en Vertreter biefer

besaubernö ftillofen Kunft, für (Elaube (Eillier, beutf^e (Einflüffean3une^men

X
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\mb. — Hber fo rocnig Z^clxx Paul „5cn öeutfc^en i)umor" allein ausgebildet

^at, |o geroife ift öurc^ i^n öiefe eigenartige ITtif^ung von „Kinb, (Breis,

Kau3, Qansmurft nnb CEngel" (toie i^n 5r. C^. Di[^er nannte) ^laffif^ ge=

morgen. Die berbe 3utat 3U ber 3art^eit von 3. p. Qebels fentimental=3U=

rüÄ^ltenbem J)umor, bie empfinbfame 3U bem berb überf(^äumenben bes

feöftlii^en geiftlid)en ®perettenbid|ter$ unb ItTt}(terienp^antaften Sebaftian

Sailer (geb. 1714 im bar)rif(i)en $d)XDaben, geft. 1777 im Heici)sftift 0ber=

marc^t^al in 0ber[(^rDaben ; neue Husgabe feiner Komöbien burd| Dr. (Dvol=

glafe 1914) toarb oon nun ah bei ijoffmann, Raabe, Dif^er, Reuter Pfli^t

unb nur 3U leicht Rlanier. 3^0" P^ul ^at btn Stil ber beutfdjen !}umorijten

[0 unauslö(c!)li(^ beeinflußt toie $(f)iller ben unferer pat^tiker.

Run toar bas 3roar and) bei i^m 3ule^t IRanier, aber oon öorn^erein boc^

innerfte Rotroenbigkeit. Denn zhtn bas lag in feiner Seele untrennbar oer*

eint, roas bzn tdfttn Qumoriften mad^t: bie Sel)nfu(f)t, bas (Brofee 3U erfaffen

ol)ne bas Kleine 3U oerlieren, unb bas BetDußtfein ber Unerfüllbarkeit biefer

Se^nfu(^t. Unaufl)örlic^ ben Sdjritt üom (Erljabenen 3um £ä^erlic^n, aber

aud) Dom £äd]erlicf)en 3um (Erl^benen 3U tun ift bal)er bas felbftoerftänblic^e

(Befefe feiner tEe(^nik ; unb biefe pfr}d)ologif(^e Polarität beftimmt bie Hnlage

foroo^l ber Sigii^en als aud^ ber i)anblung fo unerbittlii^, ba^ bie geroollte

Stillofigkeit 3U einem perfönlid)en Stil burd)gebilbet t»irb. Denn 2^an Paul

ift 3röar gemife nid^t ber mä^tigfte, roo^l aber fi^er ber reid)fte unb tieffte

aller J)umoriften, roeil ilyn nid)ts glei^gültig läßt; unb feine 5id^terifcf)e

.(Bröfee roie feine Mnftlerif^e Unfertiglieit laffen \\ä) in bie VOoxk 3ufammen=

brängen, ba^ er ni^ts nur als RTittel oerroenben konnte, toeil felbft bas Un=

tergeorbnete il)m perfönlid^en Hnteil abgeroann. Z^ führte Dor^in b^n Der=

gleid) einer kranken Jungfrau mit einer (Erbbeere an, bm xdi für cr3tüun=

gen unb, gerabe l)eraus, für gefdjmacklos ^alte; nun aber wirb für Jean

Paul bie (Erbbeere, roeil er fie mit £inba oerglic^en, etroas Koftbares, bas er

toeiterljin roie ein junges RTäbd)en mit liebenstoürbiger Hdjtung bel^anbelt.

„Seine Hc^at=Hugen aus Reapel öerkünbigten unb fu(f|ten ein liebenbes

Qer3" — fol(^e RTetap^er bient ber Hnft^aulic^keit fo roenig toie bk gefu^*

Un unb fi^ließli^ faft im S^i^i^i^^^trieb ^ergeftellten Umfc^reibungen ber

norbif(3^en poefie — „Kampfbaum" für „Krieger" — es tun; aber ba bk

5reube an bunten Steinen ber €pod)e eigen ift, in ber 5riebri(^ R)il^elm IV.

[einen Rlufd^elfaal erbaute unb Stifter feine „Bunten Steine" f^rieb, fo

empfinbet jeber £efer in bem „Rdfai" eine £iebkofung 3uglei(f) bes Huges
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un5 bes Steins, öic feine $i)mpat{)ie erl)öf)t. So ift es immer ; unb bes^db

^hen Ifat 3ean Paul oollbrad)t, was [eine mobernen Derel^rer il)m als gröfe«

tes Derbicn(t anre(^nen, bafe er neben bie £inienkunjt ber Klafjifeer als erfter

eine Kunft ber S<^^^^ f^^^^^- ^^ ^f* ^^^ Hatur gegenüber fe^lenooller £ieb*

Ijaber tnie gegenüber ben £inbas unb £ianen ; er kann keinen Sd)ritt ge^n,

ol)ne bem lö^g eine £iebeserklärung 3U mai^en, bie fid) bann 3U ben feuri«

gen Dit^i)ramben feiner berühmten Sonnenuntergänge fteigert. Kolorift aber

ift er aucE) im Sprad)gebraudj, in ber kunftoollen Hnorbnung ber IDorte unb

R^i}t^men, in ber S^eube am SpradjMang als fold)em, bie fid^, toie 3umeift,

auc^ in ber glänsenben namenrDal)l unb namenfd)öpfung offenbart, aber

au^ in ber £uft buntklingenbe 5?ßn^ött)orte unb Kunfttoorte anjubringen.

IDenn nie^fd)e fd)alt: „toas toufeten fie bisl^r Don ber IDolluft ber tEönc",

fo If'dttz er 3^an Paul nidjt oergeffen follen, ber freilid) fonft bem S(i)üler

ber (Bried)en abfd)eulid) fein mußte.

Hbfd)euli^ aud^ nad) feiner (Befinnung. Denn menn IIie^fd)e prebigte:

„lOerbet l)art !", fo ift 2'^an Paul ber Derkünber jener tEugenb, aus ber

Ilie^fdie bie größte Hot mad)te: bes tITitleibs. Jenes (Bemüt, bas ebenfo

fid)er Don jeber äußeren (Erfd^einung erfd)üttert töarb, roie (Boetl)es künftleri=

fd)er geftalteter (Sefamtorganismus, bleibt bei bem Hnteil an bem ein3el=

mn — nienf d), Baum, Blume, Stein — nid)t fte^n ; er erl^ebt fid) 3um fo»

3ialen Hlitgefü^l. Durd^ bie Stärke unb 3nnigkeit feines HTitleibens mit

bzn Hrmen unb (Erniebrigten ift Z^an Paul ber erfte große fo3ialpolitifd>c

Did|ter Deutfd)lanbs gerüorben, bas mäd)tige Binbeglieb 3rDifd)en bzn (Eber»

lin Don (5ün3burg unb ben £ubtDig Börne ober (5eorg Büd)ner. (Er er^ob b^n

Bunbfd)ul) in bem neuen Bauernkrieg, ben je^t bas Kleinbürgertum 3U füljren

begann; er ift bk fran3öfifd)e Reoolution in unferer £iteratur, aber bie

glüdiDerl)eißenbe ber erften 3a^re, bie nod} ben Patriotismus ber anbern

£änber f(^onte unb in bem Sd^lagmort „Krieg ben paläften, S^^^^ ^^n

f)ütten !" bie 3rDeite {)älfte fo ernft nal)m roie bie erfte. Denn bies ift es, roas

3ean Paul cor faft allen fo3ialen €enben3fd)riftftellern üoraus l^at : ba^ er

ni^t nur mit bzn Bebrüditen l)affen kann, fonbern aud) lieben; meljr nod):

ba^ er nid|t nur lUitleiben mit i^nen empfinbet, fonbern aud) bie feltenere

niitfreube. Unb biefe 5äl)igkeit, bas (Blüdi ber „(Enterbten" 3U füllen, ift

ineit entfernt oon ber nur 3U oft l)er3lofen UTanier, mit ber i^nen fonft ge=

prebigt roirb : „(Entbel)re gern, toas bu nid)t ^aft \" OJuintus SiE^^in unb ber

Hböokat Siebenkäs finb gan3 neue (Eppen: Jbealiften bes kleinen (Dlücks.
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Hus öem ironifd^en Schelmenroman ift öie lijrif^ 3öt)ne 6es „armen

$(^elms" mit feiner unserftörbarett f^eiterfeeit gerDor^en ; öie Seligfpredjung

ber Hrmen im (Beijte ift ausgebel^nt auf öie Reiften im (Beifte, öieReid)ften im

(Beifte, öie 5uglei(i^ reinen V^tx^zus finö. nid)ts me^r oon öer Hskefe, öie öie

(Entbehrung als fol^e preift ; ni(^ts oon Rouffeaus erbittertem ^afe aud) auf

öen geiftigen Befi^ ; fonöem ein inniges Überlegen^eitsgefül)I öes unab!)ängi=

gen Ittenf^en : „öer rDaI)re Bettler ift öod) ein3ig unö allein öer rDaI)re König".

Itad)geal)mt xDuröe öiefe Kunft von Dielen $(f)ülem Jean Pauls, am htbtU'

tenöften oon IDill^elm Raabe, am abfid^tlid)ften oon f)einri(^ Seiöel — bei

beiöen aus innerer DertDonötfdjaft I^raus ; aber erreid)t fyit öiefe Kunft öer

gütigen Satire nur nod^ einer: (Ef^arles Didiens. Vdznn man i{)m öie

XDorte nad)gerufen l^at, öurd) feine Bü(f)er fei niemanö je f(^Ied)ter gerDor=

öen, Diele beffer, fo mag öer äft^etifd)e Puritanismus fot^e moralifiercnöe

Ben^ertung Dera^ten; (Doet^e, Sdjiller, £effing aber, öie auc^ felbft öen

nTenfd)en größer unö freier machen iDoKten, Ratten [xdf foId)en lla^rufs

ni(^t gefd)ämt.

So fyit öie Seit faft metl)oöif(^ Don öem IDerfe 3^^^ Pauls abgefdjält,

roas einft als öie ^auptfac^e galt. Die überlaöene i}äufung Don VOi^ unö

(5eift in öer Spra(^e Derle^t uns. „Rau(^te nämlid) ftatt i^res täglidjen

f)ejels ein befonöerer ägt}ptifd)er 5Icif<^topf , ein feltner Braten, öen öie (5ra=

fen Don IDratistarD o!)ne $d)anöe l^ätten liefern unö öie Don löalöftein mit

(E^ren Ratten Dorfc^neiöen liönnen (jene Deffel^en bei öer Krone Böhmens

öas (Er3liü(f)enmeifter* öiefe öas (ErbDorfd^neiöeramt) . .
." Da tcerben roir

ungeöulöig lüie öer gute Siebenliäs felbft unö „blieben uml^er, geöämpft ari'^

fangs, öann grimmig" unö fd)reien fi^liefelic^ vok er naä) öem Braten: „öas

Donner unö IDetter ! xä) fi^e fd]on ein Säkulum öa !" — Unb roenn toir uns

QU XDeniger „£ärm in (Befüllen" geroö^nt ^aben, fo ftört uns öas beftän=

öige Dorempfinöen öer !)eiligften (Befül)le, um fo me^r, als es öie HaiDität

öer alten Dollisbüc^er Dermiffen läfet. — (Enölic^ : (Boet^es Schüler in öer

Huffaffung öes „ft)mbolifcf)en Solls" empfinöen roir öie gefuc^te (Driginali=

tat öer Hbenteuer als ftörenöen Prunk; voznn ein lDad)$bilö oöer eine

ITTunö^armonika öie Begegnung öer £iebenöen Dermittelt, u)enn Ü>alt

(in öen „Slegelja'^ren") im tlanMnglileiö auf einem Stimmet unö in an^

öern fonöerbaren (Erfinöungen parciDals Rarrenalter unfreimillig paro^

öiert, fo fe^en roir jene Der^öngnisDolle „Hngft Dor öem CriDialen" öm
XDerli, öie öie Romantiker i^re Jronie bis 3ur SelbftDemic^tung fteigern liefe.
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Hber toenn roir bur^ all bicfc liünjtli(^cn J)üllen unb Dekorationen l^in»

burc^bli&en, rocnn mir bic gel^äuften Sentensen unb Operneffelite berausge»

nommen traben, ni(^t toie bie Seitgenojfen um uns an biefen Blumenftüdien

befonbers 3U erfreuen, fonbem bamit fic uns ben (Benuß nic^t oerberben —
toas bleibt übrig? (Ein groger £t)riker; ein mädjtiger Stofferoberer; bei

Schiller bes neuen Dollisbud)s, ber großartige Be^errfdE)er einer bur^aus

eignen unb buri^aus nationalen ,,gebilbeten Dolksepik" ; ber Sänger einer

neuen ^elbenjage.

Huf ben erften Blick könnte es allerbings fd|einen, als fei 2^an Vaul aud)

in ber Bilbung feiner Ctjpen nur (Erbe, ni(^t ITebenbul)ler Sdjillers. Die (5e=

ftalten, roie fie fein Deret^rcr IDolfgang HTensel geiftreic^ d)arakterifiert ^at,

könnten alle in „Kabale unb £iebe" pia^ finben, ebenfo toie ein (Brunb»

motiD ber S^bel Don bort ftammen könnte : bie burd)gefül^rte parteiifd)e (5e*

genüberftellung kleinbürgerli(^er ^ugenb unb I)öfifd)er Derberbtl)eit. Der

intrigante ITtinifter mit feiner kalten Überlegenheit roar fogar fd^on als

ntarinelli ha. Unb 3ean Pauls berül^mteftes Paar, ber „^o^e Htenfi^, ein

an £eib unb Seele gefunber, reiner, keufcf)er, oornel^mer 3üngling, in beffen

ibealer Sc^ilberung etroas an Sifrit gemal^nt" unb feine l)o^e Braut — fie

finb in lUaj unb H^l^kla un3rDeifell)aft oorgebilbet. Hur ber br.itten J)aupt=

geftalt unferes Did)ters, bem „oerriffenen", bem „ausgebrannten Dulkan"

Roquatirol mirb man S(J)illers Calbot nur entfernt Dergleid)€n können, ben

patl)etif(^en 3t)niker; n)äl)renb bie üierte, ber l)umoriftifd)e 3i)niker, ber

„Raifoneur" S^oppe=£eibgeber, bie Derkörperung bes fatirifd^en (Begen=

gerDi(^ts roiber bas Patl)os, eigentlid) gar keine 6eftalt i(t, fonbern ein be=

liebig (gern als Hr3t) koftümierter Dämon, ber ftets bas .(5ute will, aber

oft bas Böfe fpridjt. — Jnbes i[t bod| bie 5ortentu)icklung t)on S^illers tEt)=

pen 3U benen 3ean Pauls ni^t 3U oerkennen. S6)on bas ift roicf)tig, ba^ bie

Ilebenfiguren bes älteren bei bem (roenn au(^ nur um oier 3al}re !) 3ün=

geren i}auptfiguren geroorben finb. Don Dictor unb Klotilbe, ober Hlbano

unb £inba I^anbelt eigentlid) jeber groge Roman Z^an Pauls ; toobei benn

jebe biefer beiben J)auptgeftalten eine 3uglei(^ oertoanbte unb eatgegenge=

fe^te 3ur 5olie !?at, loie befonbers im „tEitan" bie ama3onenl)afte £inba bie

gan3 fanfte unb toeic^e £iane, ber reine Hlbano ben »erlebten Roquaijrol.

IDid)tiger jebo^ ift ein anberes, um beffentmillen mir 3^fln Paul b^n Sän=

ger einer neuen ^elbenfage nannten.

3l)m gelang es mirklic^, ben 3bealen einer eblen Generation in bleibenben
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(5e[taltcn Zthtn 3U geben, ^tm (Epodje, öie bzn IDerken 6er (Boet^e unö

SÄiller (Bleid)bere(^tigtes an bk Seite 3U ftellen ni^t hoffen öurfte — ob es

glei(^ ben ©röfeten, E)ölöerltn, Kleift gelang — xoax bafür 3U großen VLakn

berufen: $d[)tller unö 3ßaTi Paul f}aben jene Jünglinge er3ogen, beren rei=

ner Jbealismus mit unbebingter tEapferkeit unb freier !}ingabe an bas Da=

terlanb oerbunben bie beutfd)en Svei^eitskricge mit einem fo unDergleid)li(^eu

(blan^ umkleibet, Jene tEl)eobor Körner, Jriebrid) S^i^f^^/ Souque. IDir bür=

fen bes^alb bie(e (Beneration eine (old)e ber „(Epigonen" nur im umgekeljrterx

Sinn nennen loie bie (Generationen, bie bie !}elbenfage jc^ufen : bei biefen toar

bie große Kai ber Dorfal}ren unerreicl)bares Dorbilb, bie bid)terifd)e Kraft

neu unb mäd}tig. Hber bas (Befühl fri|d)en Strebens mi[d)t fid) l)ier u)ie bort

mit bem einer geroiffen Hejignation : unb in fold)en Seiten blü^t bas poetifc^e

f}elbentum ber Jugenb. Söujt, IDallenjtein, lEell |inb reife ITIänner, natl)an

ift faft ein (Breis; IDertl)er, IDill^elm tlTeijter, [elbjt (Eaffo (inb umgekel}rt

keine „gelben". Hber 3ßon Paul toirb nun re(^t aus bem (Beijt feiner Seit ber

poetifd)e Sd|öpfer jener (Be|talten, bie w\x mit liebenbem Stol3 ben beutf^en

Jüngling unb bie beutfd)e Jungfrau nennen. Keine £iteratur kann bie|en

beutfc^en (Beftalten Dcrgleidjbares 3ur Seite (teilen. Da ift in ber alten fi^U

benfage Siegfrieb — an btn XD. nTen3el mit Hed]t erinnerte — unb in ber

norbifc^en tlTi}t^ologie Balber ; ba ift, ^'^an Pauls I}elben nod) näl^er Der=

iDanbt— benn fie finb unb bleiben tump, unerfa!)ren — Parcioal, ber reine

tEor. Da finb ^ean Pauls Hlbano, Dictor, (Bottioalt, in oerfd)iebenen Rh=

ftufungen ber fo3ialen unb geiftigen £}öl}e immer Sinnbilber jenes Dolkes

{elbft, bas nun enblicf) 3ur Cat reifte unb, ein feltenftes Beifpiel, flerbenb unb

fiegenb gleid} unbefledit bie (El)re feiner J^eale ma^rte. — (Beroiß, fie finb

3u cbel, 3U fdjtDärmerifcfj, 3U f)ingebenb, biefe Jünglinge vok es bas beutfd^e

Dolk toar, bas fic^ 1815 Don bzn „kalten tttiniftern" feine (Erbf^aft r)orent=

l)alten ließ unb fid) beim Klang ber J)armonika berul)igte. Dennoc^ — ge=

rabe ber beutfd)e Uniüerfitätslel)rer ift oft glücklid) genug, btn Jean paul=

fd]en Jüngling leibl)aft kennen 3U lernen. (Dber i^iftorifi^e Beifpiele: ber

junge Hd)im oon Hrnim, ber junge Qeinrii^ oon Stein — fie finb oeugen

für bie innere IDal)rl)eit von Jean Pauls ibealifc^er Sd)öpfung.

(Eine neue Sd)öpfung aber ift anä) Jean Pauls beutfd^e Jungfrau ;
ja man

könnte faft fagen, ba^ er erft überhaupt bas „junge Utäbt^en" in bie Di(^=

hing eingeführt l)abe. (Bemiß, bie £iebesbi(^tung unb bas Drama llah^n bie

Jungfrau nie entbel)ren können ; aber fie gaben fie eben als jugenbli^e ,(Be*
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liebte, un5 nur gan3 ocrein3elt mif(f)en \\di in bie Seic^nung öer Hntigone,

Rutil, Jefftca, Hgnes (bei ÜToIiere) jpe3ifif(^ mäb%n^afte 3üge. Die aber

beftimmen bas qan^t BiI5 bei 2^^^ Paul. Die toerbenöe S^cl^ ntit i^rer

gansen geheimnisvollen UTifd^ung von unfd}ulöiger ScijrDärmerei unb un«

betDU^ter $innlid)keit, von rül^renber Itaioität unb ^imli^er Koketterie

roar cor xbfm nur einmal geseic^net toorben: in $I)afeefpeares Julia. Hber

in toelc^em pft)^ologif(^en Problem roäre S^afeefpeare nic^t Dorgänger ge*

roefen? — Unb nun neben biefer (Beftalt, beren ^onig ber Dieter uns leiber

no^ mit romantifc^en (Beroo^nl^eitseffekten überfügt, mit bem Hei3 ber ftil*

len Krankl^eit ober bem in kaum einem Roman fel)lenben ber janften Blinb=

l^eit — bie anbere, mit bem [tärkercn Beimag ber IlTännlii^keit, bie reinere

Dorläuferin ber unoerftanbenen Utannroeiber, ber £ucinben unb IDallijs, bie

bodt aud) in (Eleonore prol^ka unb anberen kämpfenben JJelbinnen ber

Srei^eitskriege i^re ]^iftori|d)e Bered^tigung ermeifen kann

!

(Enblid) : Hoquaprol, ber Böferoi(^t aus Der3tDeiflung unb $elb(tquälerei

— ein Bi}ronf(^er ITTanfreb oor ITTanfreb, roie jener neue tEijpus ber 3ung=

frau bie oielgefeierte (Entbeckung ber „S^<^^ ^on breifeig Jahren" burcä^ Bai»

3ac geroife auftüiegen kann ! (Ein tatkräftig geroorbener IDert^er ; ber aus

$tol3 gefallene £ucifer ins Ittenf^lic^ überfe^t — tvn lEtjpus, an beffen

(Entroidfelung aud^ bie gegenroärtige Di(^tung noc^ arbeitet

!

Der (Einflufe bie|er .(Beftalten, roir roieber^olen es, ift nur mit bem $ exilier

=

fc^er S^öuren 3U oergleidien ; roogegen bie un3itierbare £änge unb Sd^roie»

rigkeit {einer Sä^e il^nen bie Popularität Sc^illerjcEjer $enten3en nii^t er*

laubte. Hls bie Htängel ber äußeren Kun(tform, burd^i bie 2^an Pauls

fd)rankenlofe Subjektioität unb Sentimentalität bie IDirkung feiner unoer*

gleicl)li(^en Begabung fc^liefelid) faft oerni^tete, Generationen i^m entfrem=

Uk, bie XDieber kunftftrenger backten unb in einem Roman beutlic^ erfd|aute

Perfönlic^keiten, eine überfe^bare J)anblung, eine über3eugenbe Derknüp«

fung ber tEatfac^en forberten -- ba max jener (Einfluß längft befeftigt; benn

3ean Paul l^atte b^n (E^arakter ber beften bzs toerbenben Deut|cf)lanb er*

kannt unb umrifJen.

(Derabe fol^er (Erfolg u)ar bem großen Künftler oerfagt, ber neben 3^CLn

Paul fa[t roie !jellas neben Deutjc^lanb \ttlii ; unb bod} Ij'dtk ni^ts Qölber«

lin mel)r beglückt.

5riebri(^ ^ölberlin roirb faft ftets als blutlofer Sc^roärmer unb (Träumer

gefc^ilbert. 3^ tociß ni(^t mit melcE)em Red^t ; benn roenn ctroas bie|e (neben

meijer, Citeratur* 38
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Hooalis) am mciften poetifdje (5ejtalt unter öen beutfc^en Did^tcrn von jenen

^o^en ITTenfc^cn 3ßcin Pauls unterf(^eibet, fo i(t es fein leibenj^aftlid^ afe«

tioes politif^es Jntereffe. IDeltfremb toar er gemife toie jene, roo es \xäi um
feine Perfon fyinbelte, obroo!)! i^m bie nötige (Energie nic^t fehlte, mo er feine

IDüröe ju voal}xtn l^atte ; aber toas feinem Dolke abging, ^t er mit fieserer

3ntuition, unter ben erften einer erfaßt. (Eben bie XDeltfremb^eit bts Deut«

fd^en mar es, bie 3U bekämpfen feine £ebensaufgäbe mürbe. Hber wtnn man
von 2^an Paul gefagt ^at : er märe gemi^ ein groger Di(^ter, menn man i^n

nur lefen könnte (ober gar : il)n ju lefen fei eine Pferbearbeit !...), fo lieft

fic^ Qölberlin fo roo^lig unb besaubern^, öafe man bie f(^arfe tEenbenß über*

^ört. Hber na^ Qerber ^at erft mieöer ber langlo(fiige fc^mäbifc^e ITTagifter

fein Polk 3ur iat aufgerufen:

Spottet nimmer öes Ktnbs, toenn es, bas alberne,

Huf bem Ho||e oon IJ0I3, mutig unb gro^ [i^ bünkt
Q> il)r (Buten, au(^ toir [inö

(Eatenarm unb gebanftenooll.

Hber Jtömmt, loie ber Strol}! aus bem (BeroöÖte ftömmt,

Hus (Bebanftcn üielleidjt geiftig unb reif bie tCat? ...

Q> bann ncljmt midj, iljr £ieben,

Da| idi büfee bie £ä[terung!

(Dber ift nic^t bie Paffioität jenes fi)mbolif^en Z^n Paulfc^n Jünglings

gemeint, menn ber f^öne „(Befang bes Deutf^n'' klagt:

Du £anb bes ^öljcn, ernjteren (Benins!

Du Zanb ber £iebe! Bin i^ ber beine j(^on,

(Dft 3ürnt' i^ loeinenb, ba% bn immer
Blöbe bie eigene Seele leugnejt.

Ijölberlrns Dii^tung ift im eigentli(^ften Sinne eine patriotif(^e ; unb er

^ättc Kleifts IDorte auf feinen (&rabftein fe^en Mrfen:

tDe^e mein Daterlanb bir! bie £eier 3um Ru^m bir 3U f(plagen

3ft, getreu bir im S^oß mir, beinem Dieter, oertoe^rt!

Itur ba^ ber Barbarismus bes Husbrucks ben melobifc^en Sänger jur Der«

3meiflung gebra(i)t ^ätte . .

.

5riebri(^ E)ölberlin marb am 29. tttätj 1770 in tauffcn bei Qeilbronn

geboren unb ma^te, mie alle begabten S^maben, bas t^tologif(^e Stubium
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in Kloftcr unö Stift öurd^; in ber ^ö^ercn Hnftalt, in (Tübingen, toar er 5er

geliebte ITtitfci)üIer öer öamals felbft noc^ befreunbeten pi)ilofopI)en $d^l=

ling unö i}egel, oon benen ber eine ein gel)eimer Did^ter toar unb ber anbere

einer ber bebeutenbften Äjtl^etifeer tourbe. Hls Stubent mad)te er bie no^
tt)i(^tigere Bekanntfd^aft feines großen £an6smanns Sdjiller, ber jicf^ bes

begeifterten Dere^rers erft roerktätig annahm, um i^n (päter mit unbegreif*

li^er Kälte fallen ju lajfen. 3u i^m fiebelte er 1795 nad^ Z^na über unb

geriet unter ben CEinftufe eines britten p^ilojop^en, S^^tes. — Der Begeg=

nung mit bem (Benius folgte bas £iebeserlebnis. Hls £)auslc^rer bei bem

5rankfurter Bankier (Bontarb oerliebte er \idi in beffen (Battin, Sufette —
er nannte fie Diotima — rool)! bie am oollenbetften klaf(ifd)e $d)ön^it unter

öllen Di(^tergeliebten. „(Es ift eine eroige frö^li^e ^eilige S^^^ii^^f^^iftf''

fc^rieb er einem S^^^unb, „mit einem IDefen, bas fic^ rec^t in bies arme gcift»

nnb orbnungslofe Jal^r^unbert »erirrt l)at ! Ittein Sd^ön^eitsfinn i|t nun

por Derirrung fii^er/' (Er orientiert fid) etoig an biefem lUaöonnenkopfe.

,,ITlein Derftanb ge^t in bie Sd^ute bei i^r, unb mein uneinig (Bemüt befänf*

tigt, erweitert jid^ täglich in i^rem genügfamen Stieben." V^kx wax me^r als

ff^arlottc oon Stein ; aber au(^ geringere ITIögli(^feeit ber Dou'er. Dor 6ons

tarbs begreifli(^er (Eiferfuc^t ntufete J)ölberlin 1798 bas ^aus t)erla|fen, o^ne

Sünbe, aber in feiner (Eljre gekränkt unb oon un^ilbarer Se^nfuc^t erfüllt.

„IDer bie Sd^ön^eit angefc^aut mit Hugen—." (Er lebte bann jtoei Ja^r bei

einem S^eunbin f^ombvLXQ, ket^rte 1800 in bie {}eimat 3urüdi, bis er eine (Er=

3ie^erftelle in ber Sc^toeis, bann eine anbere in Borbeauj annahm, piöpd)

im Juli 1802 erfd)ien er ba^eim „im Suftonb oölligen Jrrfinns, ben 3unä(^ft

bie Durc^roanberung 5i^^nkrei(^s in ben Iieifeeften Sommertagen 3um Hus*

bru(^ gebrad|t l)aben mochte, unb in einem Huf3ug, 6er bie Husfage, ba^ er

untertoegs beraubt toorben fei, .3U beftätigen fd^ien." (Eine kleine Befferung

trat ein; bo6) halb oölliger Derfall. „Dom £)erbft 1806 bis 3um 7. Juni

1843 lebte er als ftiller, feiner felbft unb ber IDcIt nur nod^ ^Ibbeioußter

Kranker in tEübingen/

ITod] bid)tete er unb biefe oertoirrten un3ufammcn!^ängenben Klänge binbet

immer nod) bie r^r)tl)mitc^e unb fprad|li(^e Sdjön^it feiner tounberbaren Be*

gabung. Sein Hul^m ging langfam auf; 3um £iebling ift ber größte HTcifter

t)eutfd)en IDo^lklangs in Ders unb Profa roo^l erft ben legten bciben (Bene*

jrationen geu)orben.

^ölberlin oer^ält fic^ 3U Schiller ä^nli^ toie bie jüngere Romantik 3U

38*
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öcr älteren : er befifet nid^t 5ie lDud)t unb ben Umfang 5er Hnfdjauungen,

aber er übertrifft i^n in 5er KIar!}eit unb $d)önt)eit 5er Hnf(^auung . . . Sdiih

lers 35eal roar ein neues J)ellas : in5em 5ie Deutfc^en fid) 3U Htenfc^en aus*

biI5eten, follten fie erreichen, toas 5em ©riechen fd)on 5ie tlatur in 5ie IDiege

legte
; für eine Kation 5er Sophokles, Periktes un5 p^i5ias follte eine tlation

5er (Boet^es (Erfa^ fein. löas il)m porfdjtöebte, 5euten in 5i^terifc^er Sorm
befon5ers 5ie „(5ötter (5rie(^enlan5s" an, — Dies 35eal erfaßt jein Der-

e^rer un5 5as grä3i|ierte Deutfc^Ian5 xoixb i^m anfdjaulic^, in5em er ein

I)iftorifc^ fortentroicfeeltes (5ried)enlan5 cor fein Huge ftellt. So entfte^t fein

Homan„Qt)perion" (als monoIogifci)esSragmentl794,aIs Briefroman 1797

bis 1799) erf^ienen. 5ür 5ie Koftümfrage kann i}einfes „Hr5ing]^eIlo" oer»

glid^en toerben. Denn roo^I 5arf oon einer folgen gefproc^en tDer5en : ge»

meint finö ja bo6) 5ie Deutfd|en ; un5 5ie UTeinung 5es gansen Romans fpre-

tf)en bk tragif(f)en XOorte aus: „Doli £ieb un5 (Beift un5 Hoffnung toai^fen

feine ttlufeniünglinge 5em 5eutf(^en Dolk ^eron. Du fie^ft fie fieben 3a^re

fpäter, un5 fie toan5eIn roie 5ie Statten, ftill un5 kalt, fin5, löie ein Bo5en,

5en 5er 5^tn5 mit $al5 befäete, ba^ er nimmer einen (Bras!)alm treibt ; unb

töenn fie fpredjen, tDel)e 5em ! 5er fie Derfte!)t, 5er in 5er ftürmen5en lEitanen«

kraft, roie in i^ren proteuskünften b^n Der^tceiflungskampf nur fie^t, 5en

i^r geftörter, f^öner (5eift mit 5en Barbaren kämpft, mit 5enen er 3U tun

I)at .

.

."

Das ift 5er 3n^alt 5es Romans. E)r)perion, roie J)amlet nai^ 0rp^elias

IDort ein e5ler, 3erftörter (Beift, fdjreibt 5ie (Befd^i(^te feiner geiftigen Demii^*

tung inBriefen an Bellarmin, 5ie üiel me^r als 5ielDert^ers rDirklic^e,t)on fei-

ger Hnrufung 5es 5teun5es belebte Briefe fin5, 5eren 3eitlicf)es Der^ältnis 3u

5en gefcE)il5erten (Ereigniffen aber nid|t oöllig klar roir5. (Es ift 5ie 6efc^ic^te 5es

enttäuf(^ten (Entl)ufiasmus, un5 als erfter betritt 5iefer große 3bealift bie

Bal)n jener „Desillufionsliteratur", bie nac^ 1848 3ur ^errf(^enben RTobe

tDurbe. Der begeifterte £obrebner 5er Ht^ener roill i^ren (Enkeln im Kampf
n^t 5en tEürken ein neues J)ellas fcEjaffen Reifen, roie £or5 Bi}ron es 5ann

roirklic^ üerfucE)te ;
^t)perion propl)e3eit il)n roie Pofa 5ie Re5ner 5es Kon»

Dents I Hber nid)t eine nie5erlage — f^recklid^er foll i^n 5er Sieg enttäu*

f^en. „Du roirft (Er3ie^er unfers Dolks, 5u toirft ein großer ntenf(^ fein"^

oerkün5et i^m Diotima, 5ie Dollen5ete. (Er aber muß i^r naäf öem Sieg

f^reiben : „(Es ift aus, Diotima ! unfere £eute Ijdben geplün5ert, gemor»

5et .

.

," Das hx\6)t i^m 5as E}er3. „IDem einmal, fo roie Dir, 5ie gan3e
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Seele beleibigt roar, 6er ru!)t nid^t mel)r in einselner 5^ßube ; . . . roer [o 5en

Zob erfuhr, tüie Du, er!)olt allein fid) unter öen (Böttem."

Der großen (Enttäuf^ung un5 Dernic^tung ge^t bie parallel, bie er in 3u

^oc^gefpannter (Erroartung oon ben S^^^u^ben erfährt : Hbamas, Hlabanba

— bas $cf}önl)eitsgefül)l bes Did)ters fc^roelgt in b^n Klängen il^rer Hamen.

Hur Diotima ^ält was fie öerfpirc^t — fie aber ftirbt. Die Barbarei bzs

S^icfefals öernic^tet bas S^öne, roie bie ber UTenfc^en bas (Brofee ; benn nid)t

bie n^ürken — bie ©riedjen felbft finb es, bie J}i)perion ben Kämpfer, ben

Polksfü^rer jum „(Eremiten in (öriec^entanö" madfzn, roie ber tlebentitel

bes „r)r)perion" tautet.

(Es [inb perfönli(f)|te (Erfahrungen ; es ift ein autobiograp^ifd)er Roman in

^ö(^fter Stilifierung, toas ber „E}t)perion" bietet. Itatürli(^ I)at bas roeic^e

ffiemüt (EinbrüÄe aufgenommen auc^ aus ber £iteratur : bas Derfagen ber

Jugenbfreubigkeit f(^ilbert i}t}perion bem Bellarmin, als ^tte er bes (Earlos

Refignation bei ber erften Begegnung mit pofa im (Bebäc^tnis ; £effings unb

fpäter ber Romantiker Jbeal taud)t auf : „bie ticblingin ber 3eit, bie jüngfte,

fd)ön(te tEocf)ter ber Seit, bie neue Kirche" ;
pl)ilo[op^if(^e (Einflüffe $d)el=

lings unb 5^tes l^at man forglicf} heohadikt Hber es i(t boc^ Qölberlin,

ber „bie Unl)eilbarlieit bes 3al)^^iinberts" empfinbet ; J}ölberlin, ber beim

Hnblidi ber Hntike bie tiefen IDorte ruft, bie bas ©e^eimnis alles (Epigonen*

tums in fid) ji^liefeen. „$old)e I)errlid)lieit 3ernid)t€t uns Hrme I" ; Ejölberlin

Dor allem, ber roa^re unb nicf)t ber oerkannte, ber politifc^sbemegte $(^üler

bzs tEell:=Di(^ters, ber feinen Seitgenoffen 3uruft: „J^r roollt [a nie, i^r

Knechte unb Barbaren!" (Er ift es, ber bekennt: „(Es lebte nichts, lüenn es

nic^t l^offte !" unb ber na6) ber (Enttäufc^ung, „oom f}immel auf bie (Erbe

geiüorfen", bie IDirlilid)keit nid)t erträgt : „IDie ein Strom an bürren Ufern,

tDO kein IDeibenblatt im IDaffer ]\dt fpiegelt, lief unoerfi^önert oorüber an

mir bie IDelt." Um fi^ mit ber lounberoollen Sprad)kunft feiner Bekennt*

niffe 3U tröften, ift ber $ol)n b^s 18. Jal^rf^unberts bod^ nid)t „Hrtift" genug ;

3U tief empfinbet aud} er : „bie Spra(^e ift ein großer Überfluß. Das Befte

bleibt bo^ immer für fid) unb rul)t in feiner (Liefe, roie bie perle im (Brunbe

bzs ITIeers." „(Eins 3U fein mit allem" begehrt er
;
[a, aber nic^t in bef(^u=

Iid|em (Benuß, toie IDert^er, ni^t in beglüdienbem (Erkennen, roie Sauft —
nein in ber befeligenben inneren (Befe^li(^keit ber ITatur : bas ift feine „Reli-

gion". IDie Paulus prebigt er gegen bas (Befefe unb ift in feiner 5einbfd)aft

gegen ben äußeren 3toang bes Staats fd)on gan3 Romantiker : „Der Ht^*
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ner liann öic IDillkür mäft ertragen, roeil jetne göttli^e Itatur nt(f|t mill ge»

ftört fem, er kann (Befeyi(^kett m6)t überall ertragen, meil er il^rer ni(^t

überall bebarf." (Es ift öiefe tä)t Sc^illerfc^e Hnfd^auung oon ber Hatur ge*

morbenen äfti^etif^en $ittli(^feeit, aus ber heraus IDil^elm von J)umboIbt

(1792) [eine berühmten, üollftänbig erft fpät (1851) t)eröffentlid)ten „3been

3U emem Derfu^, bie (Brensen ber IDirftfam^eit bes Staats 3U beftimmen",

f(^neb unb Qölberlin roenige 3a"^re jpäter feinen „Qiiperion".

Hur freilid^ — er roar ein Dieter. (Er konnte bei bem ttegatioen ni^t

fte^enbleiben, nic^t einmal bei ber Der^errlic^ung Don ^etlas, bie \a ein

ITegatiDes geroorben roar. Jene £iebe 5U bem „ftillen unb betoegten" Zzhzn

ber tlatur, bas er au(^ in bem Seltenen roirkfam fa^, roarb i^m 3U einer

eigenen neuen lTtt)t^Iogie: ju jener tounberfamen „Ht^erreligion", bie il)n

löirfelid) mit gläubiger Hnbadjt erfüllte. IDie ein frommer C^rif^ feinen ©ott,

ruft er im (Bebet b^n Htl^er an, ben „Dater Ht^er", 3U bem fein (Empebokles

betet, btn allburi^bringenben, alles fanft tragenben, ber fein Jjer3 befänf»

tiget -
Unb td) lebe nun gern, tote 3uoor, mit bin Blumen öer (Erbe.

tOie i^n, fo umfangt ber Ätl)er bas unoertilgbare fjtllas — $ (filier ju»

belte : au(^ uns leuchtet bie Sonne Römers ! !}ölberlin läfet Utonb unb Sterne

unb „bie Sonne bts »lages, fie, bes 0rients Kinb" in feinem r)ielleid)t groß»

artigften (Bebid^t, „ber Hr(^ipelajgu$'' (bem (Bunbolf eine kongeniale IDür*

bigung roi6mete) erft Dorboten fein für ben Ät^er, in beffen Dere^rung er mit

ben Htl^enem Knie an Knie anbetenb ftd^t, bk fjänbe 3U ben IDolken er-

hoben.

f)ölberlins ffiebic^te finb l)ellenif(^er als irgenb etmas fonft in beutfc^er

Sprache — tro^bem, roir fa^en es f^on, fein oaterlänbifd^es (Befühl ftark

ausgeprägt ift unb mit einem gcrabe bei bem Sd)toaben auffallenben tltangel

partikulariftifc^en J)eimatsgefü^ls. Sie finb im eigentlic^ften Sinne rein l^eib«

nif^, ujerax man barunter nic^t eine antikifierenbe UTaskerabe Derfte^t, fon»

bem ein gan3 naiües 5^¥^n jeber monotl^eiftifc^en Dorftellung, eine roirk»

li{^ gläubige Derel)rung oon £uft, Sonne, ^rbe unb jenem feinem £ieblings«

gott, bem At^r. (Er ift roa^r^ftig in bie (Blaubensroelt ber Hlten 3urücfia

gekeimt; unb aus i^rer Hnfc^auung ift anä) bie Sotm feiner Did^tung 3U

oerfte^en : klangöoll, tüei^eüoll, feierlid), jebe 0benftrop^ eine IDei^egabe

an bie Unfterblic^n. Unb roenn er bann aus biefer Qeimat feiner Seele 3U«

rückkel^rtc 3U ben „Barbaren" — mugte er nid^t klagen : „(Es ift bie üorige
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IDcIt nid)t mc^r, 3U öer i(^ tüieöerfec^rte. (Ein S^^snibling bin icf^, roie bk Un«

ßegrabncn, töenn fie ^crauf Dom Hc^eron kommen —" ? Diotima toar i!)m

ge[torbcn, 5ie (Ben)i6I)eit bcs Schönen in öer VOtlt ; unb toie bem öcrroaiftcn

Sauft blieb i^m nur ber ITTantel ber entft^rounbenen ^elena.

Sa\t eine Hllegorie öiefes [eines £ebens ift au(^ öer merktoürbige, Ii)ri[^

ergreifenbe, bramati|(^ un3ulänglic^e „(Empebokles" (1797—1799), ber

(u)ie ntel^rere '(5e5ic^te) in oerfi^iebenen fid) ermeiternben Saffungen vorliegt

— öuc^ bie Hrt, roie bie großen Dichtungen Us HItertums fi(^ enttoiÄelten,

l^at öiefer ^jellene erlebt. (Es ift bie tEragöbie bes großen ITtannes, bie erfte,

bie gan3 rein ben Konflikt ber inbioibuellen (Bröfee mit ber allgemeinen Klein«»

^it 3eigt, ber in „(Eoriolanus", „Prometheus", „IDallenftein" mit mannig»

fairen Sufä^en ber „$(^ulb" oerfe^t ift. Unb mobem toie biefe J)ebberfd|e

Huffaffung ift auc^ bie Stoffroa^l: als Beifpiel, als fijmbolifc^er 5all bie

tEragöbie bzs Heligionsftifters ; fo ba^ nie^fd)es „Saratl^uftra" oon biefem

(Entrourf feines £ieblingsbicf)ters abhängig roerben konnte. — Die Sünbc bes

(Empebokles befte^t thtn nur in feiner (bxö^t, benn mit biefer ift bas Bebürf*

nis 3U roirken oon felbf^ gegeben. Desfyilb muß er fein Beftes ber Ittenge

offenbaren; ,,bie Seele roarf er oor bas Dolk" — roie ber Dieter. nid)t bie

Jntrige bes Priefters ftür3t i^n — bie J)ölberlin mit bem gan3en Pfaffen«

l)a6 ber Hufklärung 3ei(^net — fonbem bies felbft, baß er „ausgefpro(^en

Unausfprec^lic^es". So ;^at er bie innere Seligkeit eingebüßt ; unb ber Hbfall

ber ,,Knec^te unb Barbaren" oollenbet nur fein Sd)ickfal.

nterkroürbig ift nun, roie bies gan3 3eitlos fijmbolifc^e Drama bo^ ^ifto«

rifc^e ffiegenroartsmomente aufnimmt. (Es ift bie (Epoche ber fran3öfifc^en

Reoolution, mit ber f)ölberlin ftjmpatl^ifierte : „bies ift bie Seit ber Könige

nic^t me^r" fpric^t bes^alb (Empebokles (bem ber Didjter 3üge oon 5^^^^

geliel)en l)at). 3a ber Qelb felbft, p^ilofop^, Priefter, Dichter, Dolksfü^rer,

toie Qölberlin es gern getoefen roäre — er ift nic^t einfai^ ber 3artbefaitete

3bealift, ben bie (Entlaffung tötet, „benn leid)t 3erftörbar finb bie 3ärtli(^en"

;

er lyat 3uglei(i) etwas oon jener „ftol3en Unbel^olfen^eit unb rounben (Emp*

finblicE)keit gegen bas ungetoo^nte (Entgegentreten Dritter", bie ber Jurift

dl. 5nebr. Perthes allerbings einer früi^eren (Generation Deutfc^er na^fagt

— berjenigen oon (Bbetl^es Üater — , bie aber bo^ in bem langfamer ber

(EnttoiÄlung na(^folgenben S(^roaben (bas fie bann freilidy mit einem

Schritte nadi^lte) no^ Jüngeren eigen getoefen fein muffen : f^at bod^ au^
ber junge Sd}illcr no^ baran teil.
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Jn 5en It)rifc^en Partien von ergreifenbcr S^ön^eit 3etgt bas Ji^cigment

in öer 3ntrige, in 6cr £iebesgcf^ic^te, in ber Bcftimmbarkeit öcr Bürger

öo^ 3U geringe ©riginalität, |elbft toenn man oon Reminif3en3en an öie

„Jungfrau von 0rteans" abfielt (roie ber Bauer bem Derfemten bas (Db=

bad\ t)erfagt). Hber aud^ biefe laffen btn Hbftanb 3rDifd}en Schiller unb Qöl»

berlin nur ftärfeer erkennen : fooiel ber Jünger ben ITTeiJter als tpriker über=

trifft; fotoeit bleibt er als Dramatilier 3urücfi.

lüie Jean paul, bebeutet Qölberlin einen be3ei(^nenben Si^ritt auf bem

löege 3ur (Entthronung bes Dramas ^ur^ (Bebic^t unb Roman. Denn es ijt

ein großer Jntum, 3U meinen, eine Per|önli(^feeit fei bes^alb f(^on 3um

Drama berufen, toeil leibenfc^aftlid^e Stimmungen unb (burc^ [ie 3um H^eil

l^eraufgejaubert) merliroürbige S^idkfale i^r Zehm bramatifc^ geftalten.

Jm Gegenteil fe^t bas Drama eine EJerrfc^aft über bie eigene £eibenf(^aft

ooraus, bie btn Don ber ITtufe geleiteten romantifc^en tlaturen kaum je

eigen i|t. Der Dichter bes ]^errlid)en $d)iÄfalsliebes roar 3um großen Dra=

matiker fo roenig geboren roie ber ber ntanfrebsIlTonologe, ober löie tro^

I)ei6en Bemühens Cubtoig Cie(k ober H(^im üon Hrnim. (Boet^es Über»

legen^eit, Sdjillers Qerrjc^ergeroalt, Kleifts IDille 3um Sieg f(^ufen große

Dramen, roä^renb es 3U ben erften Caten ber Romantik gel)örte, bas Drama
mit tEieck t^eoretif(^, unb aud^ leiber keinesroegs o^e praktifc^en (Erfolg, ju

5er|tören. S^^^i^i^ oerju^te bas glei(^3eitig 5^. Sd)legel aud^ mit bem Ro-

man, bod^ beseic^nenberrDeije o^ne }eben (Erfolg

!

Jnner^alb ber großen Bemegung, bie töir tro^ aller kleinlichen (Einjprüc^e

fortfahren bie Romantik 3U nennen, unterfc^eibet man eine ältere unb

eine jüngere. Jene, hti ber allein man mit oollem Rec[)t von einer

„S(^ule" Ipredjen barf, bei ber man oon einer folc^en aber au^ fpre(^en

muß, ift eine (Bruppe oon ^0(^gebilbeten Sc^riftftellern, bie für eine gemein«

fame Stimmung sunäc^fi; bzn t^eoretifc^en, ^ann ben künftlerifd^en Hus«

brück fu^en. Diefe Stimmung aber ift bie ber „progreffioen Hnioerfalpoefie"

:

es ift bie beroußte Steigerung bes allgemeinen Seitoerlangens, ffi'oet^es unb

Schillers Sorberung einer neuen nationalen äft^etif^en (Er3ie]^ung (als Dor=

bebingung) unb einer ebenfolc^en Kunftblüte (als (Ergebnis) enblic^ allge«

mein erfüllt 3U fe^en.

Das klingt trocken unb paragrapl)en^aft, unb ift es auc^; aber auc^ bas

Rtl^enaeum toill Stimmungen 3U Paragraphen unb Hnf^auungen 3U S^x^

mein oerbic^ten.
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Die jüngere Romantik fc^t bie ältere ooraus: bas Dic^teribed, bas

jene aus i!)rer Stimmung !)eraus entmicJielte unb bas IToDalis am reinften

oeriiörperte, ift für jie fc^on fo felbltoerftänblid) roie für bie ältere Homantife

es bie ä[tf)etif(f)e (Er3iel)ung ift. Die romantifc^e Kultur ift für fie bas Z^zdl

roie für bie Sd^legel unb XtoDalis bie (Boet^ifi^e. 2^ übrigen [inb jie oicl

mel^r Dichter als $(^rift(teller, oiel [tärfeer 3um probußieren als 3um Spefeu»

lieren geneigt, unb erl)eblid^ naioer, u)enn aud^ il)re Haioität, befonbers bei

Brentano, nid)t immer aus erfter Qanb ift. Hu^ fie finb eine roefentlid^ lite«

rarifc^e 6emeinfd^aft ; aud) für fie ift bie ©efelliglieit, ber ©ebanfeenaustauf d),

bas gegenfeitige Befpred^n unb Beurteilen eine Hotroenbiglieit. Hber bas

$(^ulmä§ige ber erften Hei^e fe^lt; bas offisielle Programm, ber gemeinfame

IDortfd^a^, bie eigenperfönlic^en Be3ief)ungen — alles bas ift nur in abge=

fd^u)ä(^tem HTafee oor^nben. Die „Leitung für (Einfiebler" ift nic^t toie bas

,,Htl)enaeum" bas offi3ielle Organ ber gan3en !6ruppe, bie fd)on burd^ i^re

größere Husbe^nung felbft roä^renb ber i}eibelberger Blüte3eit bie enge (5e*

fi^loffen^eit ber Jenenfer ©erbietet.

Soll \di enblic^ knapp formulieren, idos nad^ meiner Hnfid)t allen Romano

tikem gemein ift, unb roas bie jüngeren oon ben älteren fd)eibet, fo roürbe

id| fagen : gemeinfames Kenn3eicf)en aller Romantiker ift, ba^ fie als I)ö(^*

ftes Kunftroerk bzn Künftler felbft hetxaäikn — nic^t fein £eben, nic^t fein

IDerk. Unterfc^eibenb ift, ba^ bie älteren bie poefie als dn Htittel betraf«

ten, eine geroiffe Stimmung 3U er3eugen, bie jüngeren als ein ITtittel, fie coli

3U genießen.

Hllc Romantik gipfelt in bem künftlerif^en nTenfd)en. tlic^t in bem ob«

ftrakten RTenf^en, nic^t in ber ITTenfdi^eit, für bie ber Künftler nur bei

^ödifte £e^rer ift — fo toollte es bie klaffi3iftifc^e J)umanitätsle^re Qerbers

unb Schillers
; fonbern in bem roirklicEien ein3elnen Künftler felbft, als bem

(Enb3iel ber (Enttoicklung. So l)at nod^ ber fkeptif^e Romantiker unb trau»

merif^c Aufklärer Renan eine Ration für ben Ummeg erklärt, ben bie Ha«

tur einfc^lage, um 3U ein paar großen RTenfc^en 3U kommen. Die Romanti-

ker fü:^len fid) als Huserlefene
; fie finb bie pictiften ber Kunftreligion, unb

S^leierma(f)er, ber oon bzn J)erren^utern kam, konnte fic^ mit bem fonft

grunboerf^iebenen S^^i^ön^ Schlegel; Rooalis, ber So^n eines pietiftifd^en

Daters, mit bem im (Brunb alleseit ein loenig aufklärerifd^en tEieÄ auf bie=

fem Boben leid)t 3ufammenfinben. Hber eine getoiffe tEenben3 3um Kat^o»

lisismus mar gleid)3eitig gegeben. Denn ber Romantiker, obtoo^l prin3ipiell
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ferner Huserroö^It^eit getDife unb bes^alb erfüllt von bem i}oc^mut aller,

bie \id) religiös begnabet füllen (nur ITooalis unb (Ei(^enborff finb oon bie«

fem geiftigen Junkertum 5er Schlegel, Hrnim, Brentano frei) — gan5 ift er

bo^ nur bann feiner (Bnaben geroig, roenn er fic^ probuktio fül)lt. Das

Kunftroerk ift i^m bas unentbel)rli(^e XDerk3eug, fic^ als Künftler 3U empfin«

ben; unb eigentli(^ nur bes^lb I)at es für i^n IDert. Des!)alb bie Jagb

nac^ bem (Erlebnis, bas probuktio macf|t, aber au(^ na^ bem anregenben

!(5efprä(^ — jeber Romantiker if^ ber (Eckermann bes anbern unb fein (Boet^e

3ugleid^ — ; bas Bebürfnis na^ brieflid^em Derke^r, bas an bie Hnakreon«

tiker erinnern roürbe, roörc tEon unb Jn^It nx6)t fo gan3 anbers. ttun loirb

biefe $e^nfu(^t ins Heligiöfe übertragen; unb wo ber Proteftantismus btn

Durdjbru^ ber ffinabe als einmaliges (Erlebnis gibt, oerlei^t ber Kat^olisis*

ntus in ber £e^re Don ber unmittelbaren (E^genroart (E^rifti in ber fjoftie

bie lUöglic^keit immer toieber^olter ekftatifi^er Begnabigung, bie au^ bas

ftrenge £ut^ertum fo lebl^ft n\6)t betonte. 5^i^^i^i^ $d|Iegel unb 3a^arias

lüerner, bie Proteftanten, ge^en biefen IDeg; (Elem^ns Brentano, ber ge«

borene Katholik, fuc^t ber Difionen einer ekftatifd)en ITonne an i^rem Kran«

kenbett teilhaftig 3U roeröen ; ffiörres unb (Ei^enborff, glei(^falls Katholi-

ken, befaßen bie kat^olif^e S^^ömmigkeit fc^on 0^ bie Konoerfion jener

brei. Hber Bettine, (EieÄ, H. ID. Schlegel l^ahtn für bie kat^olifc^e Heli«

gion nur bie oielberufenc „künftlerifd)e Dorliebe" empfunben.

€ine roeitere Solge bts rpmantifc^en Derlangens naä] bem ^ol)en HToment

als bem Siegel il)rer HusertDäl)ltI^eit ift i^r Der^ältnis 3um Dolk. Sunä^ft

möchte man 3rDar fagen: fie Ratten gar keins. Diefe ITtänner, bie ben mo«

bemen Hationalbegriff großenteils gefc^affen l^ah^n — o^ne Romantik kein

5r. £. 3a^n, kein ITTansoni, aud) kein Doftojetoski — ; bie Qerbers Jbee ber

üolkspoefie erft 3U (Enbe gebadjt Ifdbzn ; bie beftänbig oom Dolk fprei^en unb

für bas Volk fd)affen mödjten — fie finb bm £iteraten nie gan3 los geroor»

ben. IDas konnte benn oon beiben Sd^legel b^m Dolk oerftänblic^ fein als

etroa eine $(^iller nac^geal^mte Ballabe („Hrion") ober ein Dereinseltes

(5!ebi(^t aus ben Srei^^itskriegen („(Es fei mein Qer3 unb Blut gemeil)t, bid)

Daterlanb 3U retten": 5^^^^^^^ Sd^legel 1809)? IDann ^at ein einfa^er

lUann aus bem Dolk fic^ an einem Drama Hrnims ober einem ntär^en

Brentanos erfreut? (Eic^enborff unb £)offmann bilben Husnal^men, aber

fie fte^en ja au^ fonft an ber Peripi^rie. Die Staatsfd^riften von :(Bör*

res, ja bie roaren volkstümlich; aber i^re ftarke parteipolitif^e Richtung
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war bk bts {iatI)onj(^en R^einlänbers, mit 5cm öer Preufee Hrnim ober 6er

PtoteftaTit iE. Hfl. Hmöt — audf er ein (5ren3bcrD0^ner bzs proteftonti-

fd^n £an5cs — niemals übereinftimmten. 3mmcr!)in aber {)atte bie jün*

gere Romantik roenigftens 3U bem obftrakt gebacken beutfc^n Idolkt eine

innige £iebe ; nnb bes^alb konnten Hrnim, Brentano, (Dorres, UI)lanb, bie

Brüber (5rimm als Sammler fo Unoergönglic^es leiften. Die ältere Roman«

tik aber roar oon Qaus aus burdjaus ifeosmopolitifc^, ja mit einer geroiffen

©eringf(^ä^ung beutfd)en IDefens; unb tEiecfi unb R, R). Sdjlegel [inb immer

„(Europäer" geblieben.

Denn ^ier ftofeen roir roieber auf bie Unterfd^eibung. Die älteren Roman*

tiker jinö an innerer poefie oiel ärmer als bie jüngeren — aud/ ber allezeit

3uni Dii^ten bereite €ieck, ja (elbjt ber tiefe Rooalis. Denn fie finb beroufet;

un5 mag aud^ nad) R>al3els gei[trei(^em VOoxt ilfx Beroufetfein bas VLnht^

roufete mit umfaffen — i^en ftarken eigenen Hnfprü(^en nad^ (Ekftafe konnte

bod) nur bie augenblicklid^e künftlerifc^ (Ekftafe genügen. Die jüngeren aber

[inb eben f(^on Kinber einer romantifd^ er3ogenen Seit, mit gefteigerter Re«

aktionsfä^igkeit un6 oiel ftärker in ber Ratur lebenb — un5 in ber (5e«

((f|i^te.(£iterar^iftoriker|inb alle Romantiker ;roes^alb fie auc^oonben

£iterarl^iftorikern üer3ogen toerben.) Darum ^aben jie au^ 3U ber (Befd)ic^te

i^res eigenen £anbes ein gan3 anberes Derl)ältnis als bie nur mit Hbftrak«

tionen u)ie Iltittelalter unb Deutfdj^eit arbeitenben älteren Romantiker. Sie

kennen 3. B. bas [ieb3e!^nte 3al)r^nbert, bas (oon feiner £iteratur roieber

abgefe^en) für bie Schlegel unb HoDalis gar nic^t ejiftiert. — Die ältere

Romantik ift, roenn man es grob ausbrücken toill, eine Dereinigung bes

Sturmes unb Dranges (feines Jnbioibualitätstriebes, feiner 5^inblid)keit

gegen Staat unb (Befellfc^aft), mit ber Hufklärung (i^ren Hbftraktionen unb

il^rem er3ie!)erifd)en Stanbpunkt) ; bie jüngere ift eine n)ieberke^r bes Stur«

mes unb Dranges auf l^l)erer Stufe unb in ber in3tDif(^n künftlerif^ ge»

läuterten 5orm. Die Brüber Sdjlegel bahnen bie Reubelebung bes ^iftori«

f(^en Sinns an, inbem fie R}in(kelmanns Kunftgefc^id|tsf^reibung auf lite«

rargef(^i(^tli(f)cm Boben nadja^men ; bie Hrnim, Brentano, Ul)lanb finb im

l>ollgenug biefes neuerroeckten l)iftorit(^en Sinns.

Betrauten roir 3um Sdjlufe noc^ einmal bie Romantik als 6an3es, fo ift

bas befonbers 3U betonen, ba^ fie rote jebe grofee Beujegung oor allem pofitir)

ttxtr. Sie lebiglii^ als Reaktion gegen ben Rationalismus auf3ufaffen, ift

ni^t nur bes^alb oberfläd|lidf, toeil S^^i^^i^i«^ Sdjlegel für £effing, ber bod)
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getoig Hufklärer mar, eine fold)e Bcroutiöcrung ^egtc, ba^ er in brei Bän=

öen „£cfftng$ (Beijt aus feinen $d)riften" (1804) Verausgab, roie btnn and)

5ie feritif(^c (Tätigkeit öer Brüber Schlegel („Cl^araliteriftiken unb Kritiken"

1801) Don £effings (Beifl: mitbe^errf^t roirb. Dielmei^r ift jene Huffajfung

Dor allem bes^alb eine rein me(f)anif(f)e 3U nennen, toeil fie bem (Ebelften

ni(f)t geregt roirb, bas in ber Romantik ^errf^t : i^rem (Entt)ujiasmu$. Das

f}oc^gefü^r, in einer Pollenbung ber Seiten 3U leben ; bie Seligkeit, in (5betl)e

ben „Statthalter bes poetij(^en (Beiftes auf (Erben" vov btn finnli^en Hugen

3U ^aben; bie Dankbarkeit für bie (Entbetkung folc^er (Benoffen, roie es

IDa(kenrober für (Eieck, ITooalis, S^leierma(^er, Sc^elling, (Earoline, Doro«

tlfta für bie Sd)legel roaren — bas ift bie (Brunbftimmung, bie biefe ITIänner

rt>ageluftig, kampffreubig, fiegesgeroig gemacht ^at. 5ür fic^ mag jeber cin=

seine oft Stöeifel 6ur^ lautes Selbftlob ober btn Selbftbetrug ber Selbftiro*

nie (man oersei^e bk ^ier unoermeiblic^e J)äufung bts „Selbft" !) betau*

htn muffen — für bie (Befamtbetoegung })at nie einer pon i^nen ge^tDeifelt.

So tüenig ein Poputarp^ilofop^ btn Jortfi^ritt ber Utenfc^^eit einen Hugen«

blick lang für unfic^er galten konnte, fo roenig ein Romantiker ben ber Uni*

oerfalpoefie. Der Sieg über bie p^ilifter roar i^nen fo fröl)li(^e (Bemigl^eit

toie jenen ber über bie Pfaffen ; unb ba^ fie 3ule^t in ber (Eng^ersigkeit bes

(Eliquenroefens oielfa^ felbft antip^iliftröfe p^ilifter mürben, merkten fie fo

roenig, toie bie Hicolai es bemerkten, wtnn fie pfäffif^e Pfaffenfeinbc

rourben.

niac^t unb (Entn)i(klung biefer Stimmung 3eigt uns am beutlic^ften bas

feelif(^e Sd)ickfal £ubroig (Eiecks. (Er lebt ben Übergang oon ber Hufklärung

3ur Romantik parabigmatifc^ burd), roie ettoa Jmmermann ben oon ber Ro*

mantik 3um Realismus ober Sreiligratl^ ben com (E^otismus 3ur Reoolu«

tionsbici)tung.

£ubtDig (Eieck mürbe am 31. ITtai 1773 in Berlin geboren — ber Did)=

ter ber Romantik in ber oielberufenen Stabt Xlicolais, in ber übrigens auc^

Hc^im pon Hrnim bas £i(^t ber XDelt erblickte. (Er gehörte burd) feine (Beburt

jenem tüchtigen Kleinbürgertum an, bas bie eigentli^e (Barbe ber Berliner

Hufklärer bilbete. (Er kam burcJ| frül^reife Begabung balb mit ber unteren

Sc^idit ber aufklärerifd)en Sdjriftftellermelt in Berüf^rung unb marb ein

£)ausfcl}riftfteller bes Derlages tticolai, für beffen „Strausfebern", eine bunte

Sammlung oon (Ersäfjlungen er (1795—1798) Beiträge fd^rieb, bie freiltdl}

aus bem Stil ber Begrünber Tticolai unb ITTufäus balb herausfielen. Sc^on
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üor^er l}aüt er mand)es oeröffentlid)t, in bem orientalifd)en Koftüm bcr Pol»

tairiancr einen „Rhballdf)" (1792), als eins ber er|ten$cf)ic§i{al$bramen einen

„Karl von Berneck" (1793—1795), oor allem öen großen Briefroman „IDil*

liam tooell" (1793—1796). (Es [inb (Be[c^id)ten unb Dramen oon {el)r üer:=

jd)ieöener Hrt unb J)altung; eins ift i^n^n gemein: bie leibenfd)aftli(^e Be*

mü^ung [tarfee Stimmungen 3U erseugen. (Er (tel)t mit biefer Jagb insbefon*

bere na(^ bem Beraufd)enb=präd)tigen ober 5urrf)tbar=(5rau(igen in feiner

Seit nic^t allein; ber „Hbballa^" erinnert r)ielfa(^ an jene geniale Jmpro«

Difation „Datl)efe" bes jungen (Engländers BeÄforb (geb. 1759), bie nocf^

Step^ne lUallarme als genial pries, un5 mit einem Sc^idkfalsbrama roar

K. p^. lUori^, ber gci[treic^e S^cunb bes Hömifd^en (Boet^e unb 6es Berlini»

f(f)en Cie(fe, öiefem oorausgegongen. Dennoi^ i[t bie ijeftiglieit in (Eiecfes

Stimmungsjagö befrembenö. ^agen ^at fie rt>ol)l 3U ausfc^lie^lid^ pl^ilofo»

p^ifd)=pfr}d)ologifd^ betrad)tet : öiefe feraffen (Effekte, biefe büftere p^ilofop^ie

ber Der3tüeiflung feien Seugniffe einer felbft am Hanb ber Dersroeiflung roan*

öelnben inneren I)altloJigkeit unb £eerl^it. 3d) l)alte Cieck bes (Ernftes unb

6er ge!)eimen S^ltigkeit nid)t für fä^ig, bie ein fol(^es (Entfe^en über bzn

ntangel eigner Prin3ipien oorausfe^n toürbe. Z^ bie Kün(tlerpfi)c^ologie

fd^eint mir i^re (Erklärung 3U gel)ören : ein junger Poet, in bem bie Kraft

Stimmungen 3U erroe&en (ic^ regt, fpielt mit biefer Kraft, ubi |ie o^ne IHafe,

oerroenbet fie oor allem für bie £ieblingsftimmung bid}terifcf)er pubertäts»

ja^re : bas (Braufige. tDas er braud)te, toar nid)t pi)ilofop^ie ober Religion

— er fyxi beibe nie befeffen — fonbern bie Einleitung auf txne: beffere (Dko*

nomie feiner Talente. Die oerbankte er IDatkenrober : erft biefer S^^unb ^t
öen Romantiker tEieck gefcf^affen. Unb man kann fi^ üorftellen, ba^ in bzn

Krifenja^ren ein anderer S^^iin^ biefem Calent ber reiben nTöglid)keiten

eine gans anbere IDenbung gegeben l)ätte. —
Huc^ IDill)elm JJeinrid) IDa&enrober roar, mit tEie(k im gleichen

Ja^re, in Berlin geboren, aus einer ein toenig ^ö^eren (Befellf(f)aftsfd)id)t

:

bie IDackenrobers roaren eine altberlinifd|e faft patri3if(^ 5^"^ili^ ; i^^ VOcLp^^

pen — 6rei Blumen — ftel^t auf bem Berliner Rolanbsbrunnen. Der Dater

toar ein angefel)ener Beamter, 3ufti3bürgermeitter ber ^auptftabt ; burd^aus

Ilicolait un5 in feiner (Er3iel^ung ol^ne Derftänbnis für bie jüngere (Benera«

tion, aber literarifdi gebilbet. Hllerbings toar fein (Befi^mack bei bzn U3,

:6leim, i)ageborn, €bert fte^engeblieben, neben benen nocf) 0pi^, Sl^niing,

IDerni(ke im Hnfe^en ftanöen ; aber fein Biograph be3eugt, ba^ er roie aus
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Pope unb t)oung — btc toir aud) no^ bei Jean Paul als £teblinge trafen

!

— fo andi aus S^afiefpeare ganse Stellen im (Beöä(i)tnts betoa^rte." (Beroi^

ein tüchtiger ai^tensroerter ITtann, ben roir uns im Derf)ältnis 3U [einem

Sofyi aber etroa roie ben Rat 6oetI)e oorsuftelten ^aben. Der junge loeid^e

So^n roar biefer Hrt fo fremb roie HIejis ber Peters bes (Brofeen; bas befo]^=

lene juriftif^e Stubium roar il)m gan3 sutoiber. Hber nun kam er (1793)

3U feinem Qersensfreunö (Eiedi nad^ (Erlangen, unb Dort ^ier aus befuc^ten

fie bie fränkifc^en Kunftftäbte : Bamberg, oor allem Hürnberg. Dann gin«

gen beibe na(^ (Böttingen, too ber Hnfang bes „lüilliam CoDell" entftanb,

unb kel^rten ßufammen na(^ Berlin 3urü(k. tlidit lange banad^, 13. S^bruar

1798; ift^er kränkli(^e Jüngling, erft fünfunb3rDan3ig Jal^r alt, geftorben.

Die legten Ja^re löaren bie feines fiegreii^en (Einfluffes auf ^ie(k geu)e«

fen, ben bann fein Cob Dollenbs bekräftigt ^at — es ging ^ieck mit bem

5reunbe ä^nlid^ roie ttooalis mit ber (Beliebten. (Ban3 auf feine Hnfcf)au=

ungen unb feinen Stil eingel)enb beteiligte fic^, (Eie& an bts Si^eunbes „J)er*

3ensergie6ungen eines kunftliebenben Klofterbrubers" (1797), benen nac^

lDa(kenrobers tEob, Don tEieck herausgegeben, bie „p^antafien über bie

Kunft, für Si^ßunbe ber Kunft" (1799) folgten. Huc^ tlietks Künftlerroman

„5ran3 Sternbalbs IDanberungen. (Eine altbeutf(^e (5efd)id^te" (1797 bis

1798), in bem tOackenrober als Hnreger unb als ibeale J)auptfigur lebt, ift

noc^ gerDiffermafeen eine gemeinfame ScE)öpfung ber beiben Sxennbz,

Worin befte^t nun ber (Einfluß, ber üon IDackenrober auf tEieck unb mit*

telbar auf bie gan3e Romantik ausging ?

Bei IDackenrober, ben man als eine gan3 einl^eitlic^e
f(^toörmerif^e Ilatuc

bar3uftellen pflegt, kann in IDirklid)keit am erften baoon gefproc^en roerben,

ba^ feine Hnf^auungen aus ber Reaktion gegen bie Hufklärung ^eroorge^en.

Don einer (Ein!)eit bts lüefens kann nämli^ bei il)m fo roenig bie Rebe fein

tüie bei feinen (Benoffen; roie ^(Bellert oerbankt er bie £eb^aftigkeit feiner

„Religion" bem Bebürfnis eines unausgefe^ten Kampfes gegen eigene Stim*

Tnungen entgegengefe^ter Hrt. 3^ ^^^ ^olfn bes tüd^tigen Beamten unb

Sreunb bes am reinften literarifc^en unter allen romantif^en £iteraten regt

fid] mit Heftigkeit jener (Begenfa^ 3tDif^en Catenluft — ober oielleid^t Ka»

tenpfli(^t — unb Befd^aulii^keit, b^n £effing, (Boet^e, S(^iller, btn J)ölbers

lin, Kleift, (Brillpar3er jeber in feiner Hrt praktift^ unb t^eoretif^ burdige«*

kämpft Ijaben. Beibe inneren Parteien ^aben nun aber gan3 eigene Seitfär«

bung angenommen. Das 6efü^l, l)anbeln 3U muffen, ift bei i^m nic^t ettoa
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ein dwariQ 3ur bic^tcrijc^cn Pro5ufetioität rote bei $(^iller unb (Boct^, [on*

öem gan3 im Sinn bcr HufMärung ein p^itantl^ropi|d)es Ittitgcfü^l mit 6cr

leibcnben HTcnfd^^cit. Die Sc^nfu^t nad) Be|(i|aulid|iieit ift ni^t (Boet^es

Derlangen, in ber „mittleren Region" „IDeltDerrDirrung 3U betradjten, J}er*

3ensirrung 3U beachten" ; fonbem in einem gan3 neuen Sinn — thtn bem ro*

mantifc^en — ein Derlangen, Don ber töeltüerroirrung ungeftört in bcr Be=

trac^tung ber Kunft 3U leben, xDomöglid) in geniefeenbem ITtitfd^ffen.

Bekennt bod^ IDa(Jienrober felbft büx6) btn HTunb feines ITtufifeers 3oW
Berglinger: „Soll i^ fagen, bafe er oielleic^t me^r ba3U gefdjaffen xoax,

Kunft 3U genießen als aus3uüben?" IDomit benn, ba bas Husüben bo^

nid)t unterbleiben kann, na6) ber Huffaffung (Boet^es fofort ber oer^ängnis*

oolle Dilettantismus gegeben ift, ben kein Dollromantiker aufeer (Eid)enborff

übertDunben ^at.

Diefe befonbere 5ärbung eines allgemeineren (Begenfa^es liat nun bie

merkiDürbige S^lgc, ba^ IDaÄenrober, hierin ein Bahnbrecher unb tlTär»

tijrer mobernften (Empfinbens, als erfter jenem fpe3ififc^en „SiDeifel" bes

Künftlers Husbruck oerliel), ben in unferen tEagen oor allem fynxik Jbfen

burc^lebt, tE^omas ITtann bargeftellt l}ai : bem Stoeifel, ob ber Künftler bas

Rt6)t Ijübz, in biefer l)ilfsbebürftigen IDelt egoiftifd) feiner künftlerif^en Se»

ligkeit 3U leben ? unb ob ni^t auf ber anbern Seite bas (Talent 3U einer ge=

roiffen äft^etifd^en Husfc^liefeung rein menft^li^en tUitempfinbens um ber

Kunft roillen oerpfli(^te ?

Klingt es nic^t toie oon Rubek (in „IDenn roir Coten ertDa(^n") gefpro»

[d^en, toenn 3ofßf Berglinger fragt, ob er im Dienft feiner (Battin ni^t „ein

törichter, eitler ©ö^enbiener" fei ? (Er fpri(^t es als tlTenfc^enfreunb aus

:

.„Unb lüenn mir nun ber Hnblick bes Jammers in btn IDeg tritt unb ^ilfe

forbert, roenn leibenbe Dtenfi^en, Däter, ITTütter unb Kinber bid^t Dor mir

fte^en, bie 3ufammen roeinen unb bie f)änbe ringen, unb ^eftiglid^ f(^reien

oor S(^tner3 ~ bas finb freili(^ keine lüfternen, fd^önen Hkkorbe, bas ift

ni(^t ber f^öne roollüftige S(^er3 ber lUufik, bas finb ^er33erreifeen6e (Eöne,

unb bas t)errDei^li(f)te Künftlergemüt gerät in Hngft, tueife nic^t 3U anttoorten,

fc^ämt fi(^ 3U flie^n, unb l^at 3U retten keine Kraft." (Er fpri(^t es als

äft^et aus : „Rdf aber ! — toenn i^m nun fo eine ent3ückte Stunbe, ba er in

ät^erif(^en (Eräumen lebte, ober ba er eben gans beraufd)t Don bem (Benug

einer ^errlic^en ITTufik kam, babur^ unterbrochen rourbe, ba^ feine ©e*

fd)rDifter fi^ um ein neues Kleib 3ankten, ober ba^ fein Dater ber älteften nic^t
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^mrcic^enö (BcI5 5ur IDirtfc^aft geben konnte . . . oöer öaß eine alte, gan3

krummgebü&te Bettelfrau an öle Cur kam, bk \xdf in i^ren £umpen cor

5ctn IDinterfroft nid)t
f^üfeen konnte ; — ö^ ! es gibt in öer IDelt keine fo

cntfeyi(^ bittere, fo ^er3Öurd|fc^nci5enöe (Empfinbung
!"

2n ^ie|em Sroiefpalt serrieben fuc^t IDackcnrober fid) auf bas eine Ufer 3U

retten. „Die Kunft ift eine oerfü^rerifd^e, verbotene S^^^^^" ',
ciber |ie i|t i^m

unentbe^rli^, geroorben. ttur »erlangt fein fdiroankenbes (5emüt eine Sank^«

tion feiner IDa^I. Unb fo entfielet 5ie rontantif^e IDeltanfd)auung : bie

„Kunftreligion", bie 3ur Religion erhobene KunftoereI)rung roirb mit einer

faft krampfhaften (Einfeitigkeit proklamiert ; unb burd^ leibenfc^aftlic^e Hn»

griffe toiber bie bisher ^errfc^enbe Perel^rung bzs gemeinnü^igen i)anbelns,

öurc^ J)a§ toiber bie pi^ilifter geroinnt fie dasjenige Utafe oon ITtögli^keit

aktioer Betätigung, büs bod^ aud^ ber bef(^aulid)e 3üngling fdiroer entbel^«

ren kann, natürlich tourbe bie Hbneigung gegen ben (Er)pus Bern^arbi bm
jungen £euten an fid) leicht. (Es ift ber (Begenfa^ 3meier ftel^enbleibenber

(Generationen : bie tticolaiten kommen altbadien aus bem ®fen, ber Roman*

tiker bleibt lebenslängli(^ (um fein eigenes Sd^lagroort 3U gebraud^en) ein

„^offnungsDoller junger Utatxn"; il)r Porläufer ^tan Paul ^at fogar in

feinem gansen Zthm als nTenfd^ unb befonbers als Sdjriftfteller ettoos

Backfifd^mäfeiges behalten. — Den liebensroürbigften (Einbruck madjen ba=

l^er bk, bie bie (Bötter jung 3U fid|i nahmen : IDadienrober, ttooalis, ober bie

toenigftens als Di(^ter frül^ oerftummten, roie Brentano. Hber roie ein alt=

geroorbener romantifd)er 3üngling ausfie!)t, bas l)at D. 5^^- Strauß an

H. tö. $d)legel mit einer Hrt öon (Brauen erlebt.

(Ein begeifterter 3üngling aber töirb immer einigermaßen Romantiker

fein; toie benn ni^t in einer jugenblic^en periobe roie ber bts allmä^lid^

3U neuen Z^zaUn ^eranreifenben Deutfd)lanb! IDadienrober erfaßte bie

Kunftreligion mit ber gan3en £eibenfd^aft bes Iteop^ijten, unb Cieck konnte

i^m als Beke^ter folgen. Der pofitiöe (Teil bes neuen (Eoangeliums lautet

:

bas J}öd)fte erlebt ber RTenf (^ nur in ber Kunft ; ber negatioe : Krieg b^n p^i»

lijtem ! roobei ber Staat als ber große f}auptp^ilifter unb alles öffentliche

£ebcn als pi)ilifterium gefaßt rourbe. 3n ber f(^rDärmerifd)en Stimmung

log o^e toeiteres ber „Drang 3um IDunberbaren", ber aber ber Romanti«

fc^en Schule faft nur bur^ bas IDunber künftlerifd)er S^öpfung erfüllt

umrie. (Es ift merkroürbig, roie völlig anbere 5oi^nten bes IPunberbaren 3U=

rüÄtreten : roie ttwa bk Se^nfuc^t na^ munberbaren fernen £anbfc^aften
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crjt mit f}offmann, 6ic nad) tounöerbaren Seelensuftänbcn eigentlich er|t mit

K(ei(t auftritt. Die Kunjt ift bas Reid) bes tDunberbaren (d)led)trDcg : für

IDarfienrober 6ie bilbenöe KunJt, für tlooalis bie IDortkunft, für alle baneben

nod) bie ITTufik. Unb (elbft inncrljalb ber bilbenbert Kunft roirb nod) eine

engere Husroa^l getroffen: ber Klofterbruber !)at für bie Hr^itektur ober

für bie üon ben Kla(fi3i(ten faft bis 3ur Husfd)lie6licf)keit beoorsugte piaftik

kein Huge — ber ITTalerei gilt feine £iebe, Unb ^ier xöieberum fpürt mau bie

nad)tDirkung bes pi)ilant^ropi$mus bis in bie Huslefe ber Xieblingsmaler

l}inein. Die gigantifd)en, titanifc^en ttaturen, benkt man, Ratten b^n Söhnen

ber Stürmer unb Dränger bas Itteifte bebeuten follen. Hein ! ITtid^elangelo

roirb mit (Eieren genannt, aber öoc^ nur um feines Strebens roillen; ber

Preis gebührt unbedingt Raffael, „benn nod) keiner f)at bie 6öttlid)keit ber

IHalerei fo tief ergrünbet". Hber aud) oon feinem ttaturell toirb bas ftarke

erotifdje Ittoment geftridjen, bas überhaupt für biefe literarifd^en na3arener

in ber Kunft kaum 3U ejiftieren f
^eint ; bas religiöfe (Element, dot allem aber

ber IDo^llaut ber Sei^nung unb bas Stimmungsvolle ber Kompofition ift

gemeint. 3" Dresben Ifatte: IDadienrober bie entfc^eibenben Hnregungen

(1796) erl^alten, unb er oor allem ^at bzn Ruljm ber Sijrtinifd)en ITTabonna

begrünbet — fie tr>arb bas Si)mbol ber Dollkommenl^eit in ber bilbenben

Kunft, toie für (E. Z^. H. ^offmann ober Kierkegaarb nTo3arts „Don Juan"

basjenige in ber HTufik. Itai^ Raffael kommt bann gleid) (Eorreggio, ber

3rt)eite f)auptru^m Dresbens, gleid}falls gan3 unb gar ein Dirtuos ber Stim*

mung. Die kräftigften ITteifter rDer5en nur mit Dorfid)t genannt: IEi3ian,

Rubens
; für Rembranbt fe!)lte o!}nel)in ber gan3en 3eit nod) ber Sinn. Hber

£ionaröo roirb als ber nad)benklid)e Künftler gepriefen. Rn btn präraffa=

eliten ging man nod) oorbei : roas an i^nen als naioe Hnbad)t rei3en konnte,

vertrat Hlbred)t Dürer. Bis 3ur Seltfamkeit kommt bie, freilid) natürlid^e,

Befd)ränktl)eit ber Bilbererkenntnis 3utage, toenn bie ttieöerlänber tr}pif(^

burc^ bzn in Dresben gut vertretenen tDoutverman repröfentiert roerben. —
Jm gan3en, ftel)t man, roirb aber in d)arakteriftifd|er IDeife bie Husroaljl

mel^r nod) burd) ben (Einbrudi beftimmt, ben bie RTaler als Perfönlid)keiten

mad)en, als burd) bie Bilber felbft. Unb fo erfe^n aud) bie „p^antafien

über bie Kunft" bie Bilberbefc^reibungen ber Fjeinfe unb S^A^^t^ (^^^ ^^^*

bann allerbings roieber aufnimmt) burd) Hus3üge aus Biograpl)ien ber Du*

rer unb Raffael, rvobei IDadienrober freilid) bzn alten Dafari red)t ftark ins

Hltbeutfd)e unb einen piero bi (Eofimo in ben Sternbalb überfefet \)at. Denn

IH e t) c r , Otcrotur * 39
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eben bie Dorliebe für bas Sanfte, Hnbä^tige, man mödjte fagen 5as XDo^I:»

tätige ber Kunft ^at bie neue Kunftoerel^rung mit ber allgemeinen lOeltan-

fd)auung ber Huffelärer gemein.

IHan Dergeffe nic^t, ba^ in ber Husroa^l ber ti}pif^cn Künftler ein roi^-

liges ITtoment lag. Raffael mar ber £iebling aud^ ber älteren, unb erft mit ber

(tarfeen Beoorsugung ber altbeut|cf)en Ilteijter trat ber oöllige Brud^ im

Kunftgef^maÄ 3rDi(c^en btn IDeimarer Kunftfreunbcn unb bzn tta3arenern

ein. Sd^open^auer aber, btx unter ben (Einflüfjen ber jungen Romantik auf^

roud^s, konnte ganß in it)rem Sinn 3tDei 3beale bes HTcnf^en aufftellen : btn

^eiligen unb btn Künftler ; toobei, nur mit noc^ ftärkercr Betonung ber Htu*

jik, bk Derfenkung, bie (Entfernung oon ber ®berflä(^e ber Dinge, beibemal

bas (Entfd^eibenbe toar. Unb l)ierin lag bas oom nationalen Stanbpunkt aus

Bebenklii^e ber neuen £aienreligion. IQenn bie Deutjd^en sroei ©eneratio*

nen lang fo Je^r bas Dolk ber Dii^ter unb Denker rourben, bafe bie S^o^i«

30Jen Don 1870 un5 bie CEnglänber oon 1914 biefen für fie ibealen Suftanb

feuf3enb ^eraufiDünfd^ten, fo mar nid^t (mie XDolfgang IlTen3el meinte) (Boe*

t^e baran f^ulb, be|fen grofee Rügen bie Dinge immer [e^en roollten roie fie

finb; nic^t (mie 0tto £ubmig glaubte) Sd^iller, ber Dieter ber Zai; ni(^t

(toie (Beorg BJertoeg^ fpottete) bie (BoetI)e*Sd^iller»Kultur überl)aupt — fon-

bern bie Romantik, ber bie monbbeglän3te 3auberna^t bermafeen über alles

ging, bafe felbft tubraig Urlaub barüber lad)en mugte. (Ein geiftrei^*einfei=

tiges Büd^lein oon Julius Bab ^at neuerbings alle beutf^e £iteratur tiwa

Don (E^amiffo an als ben Kampf bes realiftif(^en 5ortinbras gegen ben trau»

menben Qamlet erklärt ; ungereimt, loeil bas neue Künftleribeal ber Roman«

tik gerabe au(^ 3U einer neuen (Erfaffung bern)irklid^keit,tDeil i^rProgramm

aud^ tatfäc^lid^ 3U einer progreffioen Uniöerfalpoefie geführt Ijat — aber

infofern nic^t grunblos, als bie falfd)e Z^ze, ber Did)ter muffe auger^lb ber

JDelt fielen, me^r als irgenb fonft burd) bie Romantik genährt u)orben ift.

€s tDurbe bie £ebensmajime £ubn)ig tEieÄs. Durd^ IDackenrober, fagten

roir, ift er ein romantif^er Di(^ter gemorben. Don i^m lernte er fein F)eil in

einer entfd^iebenen unb getüollten (Entfernung oon ber IDirkli^keit finben,

töäl^renb bie erften IDerke noc^ biograpl)if(^'Pft)^ologifc^e Realität geben

roollten. XDol^l i^at er auc^ fpätcr no(^, unb bas gern, in ben Xlooellen 3U

aktuellen Problemen Stellung genommen : £iberalismus, Demagogie, IDun=

berfttd^t, katfy)lifierenbe Rid)tungen bilben 3umeilen fogar bzn RTittelpunkt

ber .6ef|>r6d^e unb ber J^anblung in btn (Ersä^ungen. Der gealterte Cie(k
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^t in feiner umfangreifen noDellen5id}tung (oon 1821 an) fogar eine aus=

gefprod)en pä5agogi[d)c (Eenbenj gegen öen Seitgef^madi in Kunft unb

Zthen unb fu(^t in einer UTanier, bie etoig neu bleibt unö gerobe Don benen

im Hlter immer roieber gepflegt roirb, bie in ber 3ugenb felbft barunter ge«

litten l)aben, bie ^^eorien, bie il^m mißfallen, aud) für alle moralijcf^n (Be=

bre^en ber Seit r)erantrDortli(^ ju madjen. IDie ber ebenfo begabte als un*

3UDerlä(fige Julius oon Dofe (1768—1832) in bem erften burc^us realifti«

|d}en Drama, ber „£iebe im 3ud}tl^aufe" (1807) bie Romantik einenUnglück*

liefen 3ur Blutfd^anbe anftiften liefe, fo läfet tEieck in „(Eigen[inn unb £aune''

(1835) ein junges ITTä^d^en aus ber peroerjität ber 3eitftimmung ^raus fid)

einem Don il)r felbft vtxad:ittitn Xtlann Eingeben. Hber au^ folc^e Seitbe-

3ie^ungen behalten bei Zkäi einen akabemif^en C^rakter; im (Brunbe

bleibt er felbft bei politifd^n ober religiöfen Hnfpielungen immer im £itera=

rif(^en. Denn bies freilii^ bleibt ftets für bie romantif^en £iteraten be=

3eid)nenb: roie unentrinnbar unb unburd)bringli^ bie „papierne $d)eibe=

roanb" ber £iteratur fid) 3tx)ifd|en b^n Didjter unb bie lDirklid)keit ftellt.

Hi(^t nur, ba^ il^re gan3e Huffaffung, Stil unb Con nur 3U oft aus 3tüeiter

ffanb finb — (Eieck, meinte 6rillpar3er, könnte nur f^reiben, roenn er 5^=
kefpeares Brille auf ber Hafe l^be — au^ im ein3elnen kommen fie oon

ber gebruditen IDelt nid)t los. Ciedi kann in feiner Jugenb kaum ein paar

Seiten lang ersä^len, ol)ne auf literarifd)e Ili^tigkeiten rüie btn fentimenta»

Icn Romanfdjreiber Huguft £afontaine ober ben blutigen Ritter« unb Räu-

berromantiker (Eramer an3ufpielen
; 5^- Sd)legel fpidit bie „£ucinbe" mit

(atirifd)en !)ieben auf Sd)iller ufro.

3n ted)nifd)=literarifd)er f)infid)t aber rourbe (Eieck infofern bas beftim»

menbe Dorbllb ber romantifd^en Poeten, als feine IDerke burdjroeg bie IDirk=

li^keit als SoV\^ ber Dichtung oorausfe^en. 3ene Dramen, bie fo roi^ig bie

3nufiou ber Bül)ne aufl)eben („Der geftiefelte Kater" 1797, „Prin3 3er=

bino" 1799) berul)en ja gan3 auf ber ironifd}en Dorausfe^ung, ba^ bas

Publikum ein eigentlid)es Drama gerabe um bes 3I^ufionismus roillen gar

nid)t töürbigen könne. 0ber bie „Sieben IDeiber bes Blaubart" (1797) pa=

robieren btn Rlärc^enftil, mit Hnlei^en bei HTufäus; ober bie „ITTerkroür*

bige £ebensgefd)id)te Sr. ITTai. Hbra^am TEonelli" (1798) oerfpottet bie

moralifd)en (Befdjiditen, in benen Cugenb unb Be^rrlid)keit gekrönt toer«

ben, in ber Hrt bzs „$d)elmuffski)". Die Dramen „£eben unb Zob ber l)ei=

ligen (Benoöeüa" (1799), „Kaifer ©ctaoianus" (1801—1803) roollen in

39*
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i^rcr eptfc^4t}rif(^cn tldoität bk felaffi3t|tif^e Dramatik überbieten, toobei

ITlaler Htüller in bie (Erinnerung 3U rufen ift. Hllmä^li^ r)erfd)iebt \\^ ber

(Bejidjtspunkt bo6) infotDeit, als ber (Begenfa^ nid)t mel^r blofe bie rDirklidi»

feeit un6 bie Kunft, Jonbern eine beftimmte IDirkli(f)keit gegenüber ber (Be»

gentüavt enthält. Die grofee Solgc ber Hooellen, bie bebeutenbfte litera»

ri[d)e £eiftung tEiecfis (neben ber nur einige ftarhe nTärd)enbid)tungen „Der

getreue (EäaxV 1799, „Der Hunenberg" 1802 in Betrad^t kommen) gel)t

3unä(^ft einmal auf bas Hu6ergen)öf)nlid)e, IDunberbare ober tDunberlid)e

aus, roobei nid)t nur bie romantifdje £u(t am parabojen fid} näljrt, jonbern

au^ ber IDiberfprud| gegen bie ^errfc^enben Hnf(f)auungen 3um Husbruck

kommt: roenn etroa in ben beiben größten unb kunftoolljten („Der Hufru^r

in ben (Eeoennen" 1820—1826, „Dittoria Hccorombona", ein Roman, 1836

bis 1840) bie (5Iaubenskraft früherer Perioben ober bie Hbenteuerlid)keit

ber Renaiffance3eit auf bem I}intergrunb ber gegenroärtigen Derl)ältnijfe

gefcE)ilbert roerben. Die beibtn lDirkIid)keiten roerben bann aneinanber ge»

rieben : gern Jjei^t bas £eben ber tlooellengeftalten in if)rem eigenen Htunbe

„ein albernes HTär^en", ober bie oon anbern gefd)ilberte lDirkIid)keit foll

als ein foI(^es erfc^einen, roie ctroa in ber toi^igen (Befd)icf|te oon ben

$d)ilbbürgem (1796). „ttooellen'' im ftrengen Sinn ber Gattung finb biefe

(Er3äiE)Iungen äufeerft feiten : bas herausarbeiten bes überrafc^enben Rhtn»

teuers roirb ttebenfaiiie gegenüber bem Sülltoerk oon (Be(prä^en unb Sen»

ten3en, unb als eigentlidje Pointe kommt ein ironijd|es Spiel 3um Dorfdjein:

ba^ ber alte ^ufar 5ncbrid)s bes (Broten nie gebient Ijat ober berglei^en.

Hud^ finb fie für ttooellen meift 3U lang unb breit. (Enbli(^ ftört bie innere

Ceilnal)mslofigkeit bes Di(^ters, bie er nur in Künftlergebid)ten überroinbet

(„Der tEob bes Di(f)ters" 1833 ;
„Das Seft 3U Keneltoortl^" .1828 mit Sl^ake»

fpeare als gelben) ; benn Hüedi liai roo^l nur 3rDei roirklid) ftarke, l)er3erfül»

lenbe £iebesempfinbungen gekannt: 3U IDackenrober unb 3U Sl^akejpeare.

3n biefem Doppelfpiel ber Stimmungen liegt nun aber ber Qauptrei3 ber

romantifd^en Did)tungen. IToc^ befi^t €ieÄ toeber bie Kraft oon (E. tEl^. H.

Qoffmanns noc^ bie S^i^l)cit oon Qeinricf) f}eines Stimmungsabtönung ; aber

fdjon oollauf bie Kunft, burcf) ein beftänbiges (Erklingenlaffen oon ®ber=

tönen bie Htufik 3U oerftörken. (Er ift im (Drunbe immer HTärd)enbid)ter, unb

tro^ Ilooalis, Brentano, Rxnbi ber ein3ige eigentliche HTärc^enbic^ter ber

Romantik. Denn ben ITtärc^enbid)ter madjen 3U)ei Dinge : ba^ er an feine

(Er3äl)lungen nid^t glaubt — unb ba^ er uns baxan glauben macf)t.
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Itod) eins i(t für (EteÄs noDellcnbid)tung besei^ncnb, bie un3tDeifelt}aft

biefc gan3c (Battung mel)r nod) als bie ©oett^es für Dcutfdjlanb erneut unb

3ugleid) burd) $prad)e unb (5ebankenge!jalt oornel}mer gemad)t Ijat. (Es

ift i^r eigentümlid)es Derl)ältnis 3U Sl^afeefpeare. Betrad)tet man bieje no=

Dcllen mit iljrer bem IDefen ber (Battung oöllig juroiberlaufenben Begünjti«

gung ber (Befprä^e, ber „Huslebef3enen" (roie ®tto tubroig fold)e $3enen

nannte, bie of^ne Jortf^ritt ber i^anblung lebiglid) als Deranjd)aulid)ung

ber (rf)araktere bienen), ber effektoollen ITebenmomente, fo roirb eine getoiffc

gef)eime Hb[id)t tl}eatrali(d)er Hrt unoerkennbar. (Eine $3ene toie im „Blau»

bart" bie, in ber ber Ritter Krebfe \}üttn mufe, toirlit in ber (Er3äl)lung ab»

gejcf)maÄt, könnte aber ein luftiger Komöbienauftritt fein ; unb fold)e ITto«

mente finben fid^ in jeber tloDelle : ettaa in ber d)arafeteriftifd^en „Des £e«

bens Überfluß" bas Hbfägen ber (Treppe, bie als Brennl)ol3 bienen mufe —
nicf)t in ben Dramen, bie nur oerbreiterte „5eftfpiele" unb „lTtasfeen3Üge''

in (Boetl^es Hrt finb — in ben (Er3ät)Iungen fte&t ber Dramatiker (Eieck. Jebe

HoDelle iftfo eingerid)tet, ba^ Sfjakcfpeare ein Drama baraus bauen könnte;

unb fein Drama felbft ift nod) me^r als bie toirklid) von il)m benu^ten Ho*

Dellen ber ITTagnet, ber Cicdi öom ridjtigen IDege abgelenkt ^at. (Es liegt

red|t im Sinn ber romantifd)en Kombinationsluft, ba^ er feine Dramen epif^

^ält unb bie (Epen bramatifd).

tEiedi lebte feit 1802 auf bem (5ut bes (Brafen 5inckenftein in 3iebingen

an ber ®ber, oon roo er 1817 nad) (Englanb reifte; bort l)at er bas (EI)eater

gciftreid) aber frud)tlos ftubiert. Don 1819 an lebte er in Dresben unb l^ielt als

neuer Stattl^alter bes poetifd^en (Beiftes für bie Romantiker f)of, ein liebens=

tDürbiger, feine fd^mere (Bid)t tapfer tragenber Beobad)ter ber 3eitliteratur,

als unerreid)ter Dorlefer befonbers $^akefpearifd)er (Eragöbien in (Europa

berüfjmt, als Dramaturg bes E)oftl)eaters meljr tl^eoretifd) als praktifd) ein=

greifenb. 1841 berief il)n S^^ic^^^ici) EDilljelm IV. 3U bem geplanten llTufen*

^of in feine f}eimatftabt 3urüdi, roo er am 28. Hpril 1853 ftarb.

Die Brüber $d)legel roaren oon oöllig anberer Ilatur als i^r Sr^i^"^-

Huguft IDill)elm (geb. am 5. September 1767 in J)annoDer, 1796—1801

in Jena, 1818 Profeffor bes 3nbifd)en in Bonn, geft. 12. ITTai 1845) fafet

ben(Beift ber progreffioenUnioerfalpoefie oor allem im rDeltbürgerlid)en Sinn.

(Ein geborener Überfe^er fud)t er ba^in 3U roirkcn, ba^ allen alles 3uteil

toerbe. IDie er ber eigentlid)e tEräger unferer klaffifc^en S^akefpeare«

Überfe^ung (1797—1810) roar unb aus allen romanif^en Sprayen unb
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aus bem Jnöif^cn ins Dcutfc^c übertragen ^ot, fo (^rieb er aud| felb(t in

fran3ö[i[d|er nnb lateinifc^er Sprad^e, |ud)te mit feinem „3on" (1803) eine

antifee tiragöbie 3U geben unb übte feine ITad^ai^mungsfeunft in ben glänsenb»

ften Parobien (auf Hicolai, Ko^ebue, nTattl)iffon, Sc^mibt oon IDerneu^en,

leiber freiließ anäi auf (botilfz, Schiller tlicbu^r, Bopp) unb Spottoerfen, bic

bie beutfc^e £iteratur aufßumeifen l^at. Denn feine Kunft ber Überfe^ung

berui^te auf einem überaus feinen (5efü]^t für bas (Eigenartige ber perfön*

lid^feelten, (Battungen, Spradjen ; bies gibt aud} feinen Dorlefungen über bra*

matif^e Kunft unb £iteratur unb über bie (5€f(^id)te ber beutfd^en £iteratur

bei aller (Einfeitigkeit bts romantifc^en Stanbpunfetes i^re epo(^emad)enbe

Bebeutung.

5riebri(f| Sdjlegel (geb. 10. Htär^ 1772, 1796 unb 1799—1801 in

Jena, 1802 in Paris mit Dorothea, ber Coi^ter Ittofes HTenbelsfo^ns, 1808

Übertritt 3ur kat^olifc^en Kir^e, 1809 in IDien bei ber f)of= unb Staats==

kanjiei, 1828—1829 in Bresben, geft. 12. Zinnat 1829) betont an jenem

Sunbamentalbegriff bas „progreffioe" fo ftark roie fein älterer Bruber bas

„Unioerfale" unb Hooalis bas „poetifc^e". (Er befifet ni^t bie Iei(^te I^anb,

mit ber Huguft IDilf)eIm frembe Kunftröerke ober oerraanbte ITTeinungen ah^

formte; als S^riftfteller kommt er tro^ unb roegen ber „£ucinbe" (1799),

ber (Bebic^te, bes Dramas „Hlarcos" nur no(^ roegen feiner „Sragmente" im

„Ht^enaeum" (1798—1800) in Betrad)t. DocE| kann man aud^ biefen

eine literarifc^e Bebeutung nur in geringem ITTafee 3ufpre(f)en: ber anre*

genbe, fprü^enbe, kultur!)iftorif^ roid)tige Jnl^lt leibet unter ber be^agli(^=

bilettantifc^en Hrt bes Dortrags, ber fortroä^renb ben (Eingeroei^ten 3U3töins

kert unb bie Uneingeroei^ten befrembet. IDeber Hp^orismen toie bie litera*

rifc^en UTeiftertoerke ber Derel)rten Dorbilber £id)tenberg unb Cljamfort, noc^

kur3e Hb^nblungen im Stil ber popularp^ilofop^ie unb bts übel kritifier*

ten, aber gelegentlid^ als Ittufter bienenben (Bart)e insbefonbere finb biefe

^öd^ft geiftreic^en parabojien ber lTrel^r3al^l nac^ eben S^cigmente im eigent«

li^en Sinne, 3U keiner fertigen Sovm ausgeroadjfen unb au(^ innerlich

Bru(S^ftü(ke oft nur bes^alb, roeil ein IDeiterbenken ben Rei3 bts Parabenen

^ätte Dertoifd^en können. — Hber eben als berou^t Dorgelegte Brud)ftüdie

tDurben fie loid^tig. Der Begriff ber „Hnregung", ber in i)erber feinen Klaf«

fiker fanb, unb ber freiließ an fid^ mel)r kulturI)iftorif(^er Hrt ift als lite*

rarif^er, forbert biefe Qalbform, bie ben £efer 3um IDeiterarbeiten ^mnqt

:

er ]^at nur bie VOafji, enttt>eber 3U r>tic^\djttn ober, toie S(^legel es Derlangt,
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„mtt3upf^{Iofop^ieren". Die öijnamifdje IDirfeung bicfcr af%ti[d)CTt ITliitcn,

öie fid) bei jcber Berührung ent3ünöen, gibt ein gana neues 3öeal, bas \\6)

bann in 5er „Beroegungsliteratur" 6er Jungbeutfdien oergröberte ; ein 3beal

aber, löie man {ie^t, öas mit 5em bcr aufklärerifc^en ^^B'^^^^ung" unb un*

mittelbar er3ie!)erifcf^en (Einroirfeung olel n'dl^x oerroanbt toar als mit bem

klaffi3i|tifd)en ber öft^etifd^en (Ersie^ung bur(^ ben Umgang mit fc^änen

Sormen

!

Die berüd)tigte „£ucinbe" |elb(t, neben (Bufekotüs „VOallv}** unb dlaurens

„tUimili" bie britte fd)limmc Jungfrau ber beutfcfjen £iteratur unb künftle»

ri|c^ bie am meiften oerma^rlofte uon i^nen, ift fragmentarif^ in jebem

Sinne : innerlid^ burd) bk Unreife ber 5orm, äugerlidj, roeilfieol^e (Ergebnis

abbri^t ; allgemein aber auc^, tüas ^u il)ren (Bunjten angeführt n>erben mug,

in jenem romantifdjen Sinn, in bem ein IDerk ber poefie eigentlid^ nur crjt

ein £ibrctto ift, bas ber (Beniefeenbe im (Benug oollenbet. 3ene Doppelung

bcr Stimmung, bie l^inter berjenigen ber Di^tung immer bie Stimmung bcr

Seit als 6egenbilb füllen läßt unb fo bie befonbere „romantif^c Jronie"

als ein (5efü^l ber (Er^abcnl^eit über bcibc Stimmungen ^rt>orbringt, i(t

o^ne Kunft aber bod) n\ä)i o^nc IDirkung aud^ ^ier oor^anbcn. Die £obg€=

fange auf bie S^^^^^^it obzx auf ben ITTügiggang finb thtn mit bcr gan3en

Dicke 3eitgenöf{ifcf}er Ängftlid^keit unb Hrbeitsoergeubung gefüttert ; bie be=

Itänbige Hnpreifung bes „IDi^es" — „bie roi^igftc unter ben (&eftalten unb

Situationen ber S^^^ube ift aud) bk fd)önfte \" — ^at bie Überf(^ä^ung oon

£ogik unb „gefunbem ITTcnfdienDcrjtanb" 3ur (Brunblage. Jn biefer ITTanier

ift büs gan3e Bu^ loirklic^ „mit einer Hrt oon tEreu^r3igkeit unfittlid^".

Dem fydh autobiograpl)if(^en, ^alb boktrinärcnSragmcntenbünbel fd^roebt \a

bo(^ ein pofitiöes 36eal uor : es [oll ein (Er3ie^ungsroman fein, bcr ba3U an=

leitet, „ein gcbilbetes £ebcn 3U leben''. Sd^leiermad)er konnte ryon feinem

Stanbpunkt aus bie DieIangefod|tenc „£ucinbe" oerteibigen : fie roollte benn

bo^ \tatt äu6erlid)cr HToralität eine neue, auf inbiöibuelle (Erlebnif(e ge*

grünbete, eine äft^ti|d)e Sittlichkeit, bie ein Kunftroerk fein konnte, aber

freilid^ keine übertragbare £el^re.

Hn Snebric^ Sdjlegel 3eigt fi(^ f(^n in bem Stodien unb Um^rirren ber

(Entroidilung feiner Homan^anblung fi)mbolifc^ jene Unfähigkeit 3U oollem

Reifen unb ^rmonif^er Husbilbung, bie 3U ben großartigen Programmen

ber Romantiker burd^roeg ein fo trauriges ©egenbilb liefert. ITlan könnk

freiließ bc^upten, im IDefen bcrRomantik felbft liege bies, ba^ getDijfermaßen
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ber ein3clnc fragmentarij(^ bleiben müffc, um oon bem näd)jten fortgcjc^t

3U tuerben : bic Urlaub unb (5rimm jeien Huguft IDil^elms (Enhoicklung, bie

Ii}rif(^e tlooclle (Eic^enborffs unb HTörikcs bie ^ie&s. 5ür 5i^ißöi^i<i^ ^<^^

man neuerbings eine eigene Sortentroicfilung na^ ber Beke!)rung bel)aup-

tet ; r»ie mir jd^eint o^ne (Mixdk. Das mar ja natürli^, ba^ ber (5efd)id)ts»

fd)reiber, ber ein „rücferoärts getoanbter propI)et" fein roollte, fic^ fd)liegli(^

einmal umbre^te unb ber (Begentoart propl)e5eite ; o^ne bod) bes großen po=

lemifeers unb Propheten 3ojef (Dörres (geb. 1776 in Koblenj, 1814 bis

1816 EJerausgeber bes „H^einif(^en Itterfeur", geft. 1848 innTünd^en)H)ud}t

im Befehlen unb Bilbkraft im Sd^auen 3U errei^en. (Börres als ITTeifter

einer bilbreidjen politifdjen profa mar mirfelid} im Befife iener UTagie, bie

bas [(^einbar am menigjten poetifc^e poetifd) 3U madjen mußte. Huf feinem

(Bebiet menigftens, bem ber 5lugf(^rift, ber Dormorte, (Einleitungen, Briefe,

übit er bie 3auberkunft aus, bie Itooalis bem Romantiker faft 3ur Pflicht

mü^t.

Sriebric^ Don JJarbenberg, als Did)ter ItoDalis, mar nid|t bloß ber

^ieffte unb tEreufte bes Bunbes, nid|t nur ber (Ein3ige, ber als Künftler fort»

lebt — er mar aud) bie leibl^aftige (Erfüllung ber Hnfprüd)e unb J)offnun»

gen biefer anfprud|SDollften unb ^offnungsöollften Sd^ule. Jn i^m mürbe

bas neue Did^teribeal IDirklid)keit : fein Haturell befaß bas (Be^eimnis, mas

burc^ fein Bemußtfein ^inburd^ ging, in (Erlebnis, in Poefie 3U manbeln.

3^m mürbe bie IDal^r^eit 3um HTärdien, bas HTär^en 3ur IDa^rl^eit; unb

als Opfer feiner f)ingabe ift er, ber C^eobor Körner ber älteren Romantik,

geftorben.

(Er mar am 2. UTai 1772 3U IDieberftebt in ber (BraffcEjaft ITTansfelb ge«

boren. Der Beruf feines Daters, eines Salinenbirektors, lenkte i^n 3U bem

Stubium ber (Beologie unb bem praktifd)en Betrieb ber Bergmerkskunbe ; es

mar bebeutfam, aud^ für fein Der^ltnis 3U (Bpetl)e, ba^ er oon intimeren

Bc3iel)ungen 3ur Itatur ^erkam als bie rein literarif^en (Benoffen. ITtit

i^nen fcl)loß er 1799 in Jena btn romantifc^en Bunb. Hber me^r noc^ mad)te

ein anberes Der^ältnis (Epoche in feinem Z^hm : bie £iebe 3U ber blutjungen

(unb mie es fd)eint meber fd|önen noc^ geiftig ^eroorragenben) Sophie üon

Kü^n, bie burc^ ben oerfül^rerift^en Rei3 bes na^en Cobes gef^müdkt i^m

3um Sinnbilb ber ^immlifc^en £iebe mürbe, als fie 3mei Cage nac^ i^rem

fünf3e^ten (Beburtstag (1796) ftarb. IDol)l ^at er fid^ ni^t lange barauf

(1800) TU)(^ einmal mit Sophie oon (E^arpentier oerlobt, aber ber Did^ter
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IToDalts gehört gan3 Sopljicn, öcrcn Harne il}m fo bcöeutungsooll {rjmbolifd)

toarö toic für Dante es btx 5er Beatrice toar. — Hm 25, Xtläx^ 1801 i|t er

bann felbft an ber Sdiroinbfu^t oerfd|teben.

H)ir fa^en, rote ftcf) ber Romantik ber 6ebanke einer neuen tlTr)tI)oIogie

aufbrängte ; biefe roirb praktifd) in ber Dorftellung einer neuen UTagie. lTo=

oalis ge^t oon feiner perfönlii^en (Erfal)rung aus : bie 3ntenfität feines (Er=

Icbens bringt alle Dinge in poetifci)e S^rm unö bie Originalität feines lDe=

fens oerknüpft alle 3U einer organif^en (Einheit. Hus ber Hnfc^auung ber

Romantik heraus roirb bies nun 3U einer 5oi^^^i^iin9 verallgemeinert: ber

Dieter, ber Romantiker foll UTagiker fein, tlidjt me^r ein $cf)öpfer neuer

Dinge, fonbern ein rounberkräftiger 0rbner ber roirklid) üor^anbenen foll er

fein — unb barin liegt bas realiftifi^e (Element ; aber bod) ber IDunbermann,

burc^ beffcn 3auberfpruc^ bie oerftörten Dinge in il)re natürli^e I)armpnic

3urückkel)ren

:

VOas pafet, bas mufe jtd) rünbcn,

TDas jid) oerjtetjt, jtdj ftnben,

Was gut ijt, jidj Dcrbinbcn,

VOas liebt, 3ujammcnjcin.

Diefer pietiftifc^e (Dlaube an bie Berge oerfe^enbe Kraft bes poetifdjen (Be=

müts roirb nun aber oon biefem l)eitern J)elben ber tobesbereiten 5rö^lid|»

keit keineswegs nur metapljorifd) oerftanben. IDie mit allen Dingen roar es

il)m befonbers mit bem (Bebanken ber ITIagie ernft: roie S^kire fid) burd)

Hn^lten bes Htems follen töten können, fo roollte er nad) bem Zob ber (Be=

liebten burd) bie HTad)t bes IDillens allein fterben, unb faft ift es il)m ge=

lungen. Hber aud) feine Si^riftftellerei ift beinal)e oöllig magifc^. Sie l^at

3unäd)ft i()re Bafis in einer fc^rankenlofen Husbe^nung jener fpe3ififc^ ro=

mantifd)en Kombinationsluft, bie felbft ja roieber nidjts anberes ift als ein

beftänbiger Derfuc^, bie Dinge in eine neue (Drbnung 3U bringen, eine roc=

niger 3ufällige als fie in ber Hatur l)errfd)t. Caroline, bie geiftoolle (5attin

erft H. H). Spiegels, bann Sd^ellings, bie größte ITTeifterin bes romantif^en

Brieftalents, f^er3t über bie ITeigung bes Kreifes, alles übers Kreu3 um3U=

ftellen, inbem fie einmal fd)reibt : ,,2^ mufe bod) aud) probieren, ob ic^ nid^t

lEob IDonne

tjus X Zthzn unb S^^i^^^n herausbringen kann." Solche

$^mer3 £iebe

tdjiaftif^en Spiele ^tten [a au^ £effing unb Schiller f^on gepflegt:
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Still bodi von öcincn paftorcn mit il)rcm 3ofenfran3Öfijd),

Hu^ oon öen Sofcn ni^ts mel|r mit öcm pa|torenIatcin

!

Hber bei S^^i^^^ic^ $d)lcgel unb ItoDalis rotrö 5ics piä^cf)enocrmteten

bcr Begriffe 3U einer faft f(f)oIaftifd)en tEed)nik bes 5inbens, 3U einer ^eurifti*

[c^en ITtet^obe ausgebilbet, toie jie im UTittelalter Rarjmunbus tullus mit

einer p^ilofop^ifc^en nTafd)ine betreiben roollte, bcren Kurbel immer neue

IDortfeombinationen ^eroorbra^te. ,,Die mei|ten (Bcbanken jinb nur Profile

von (btbariktn. Diefe muß man umkel)ren unb mit i^ren Hntipoben [rint^e-

|ieren." Hlfo 3. B. erfte Stufe : „KlopftoÄ i(t ein grammatifd)er Poet, unb

ein poctifc^er (Brammatifeer.'' Sroeite Stufe: „<5enialifd)er Sd)arffinn i|t

fi^arffinniger (Debraud) bes Sdjarffinns." Dritte Stufe: „Derjtanb ift me»

(!)ani(^er, lOi^ i[t d)emi[d)er, (Denie ift organifc^er (Beift." Htan [ief)t: ber

romanti(^e IDi^ ift progreffioe Unioerfalfeombination, bie immer met^r Dinge

integriert (bie StctnbrDörter finb ^ier fo unoermeiblid) toie in ben S^^agmen*

itn bes „Httienaeums" felbft) unb fie fo 3U 5iguren orbnet, bie freili^ oft

nur no6) Klangfiguren finb. (Es gelingen fo oor allem ttooalis bie tiefftert

Husfprüc^e: „CEin (Lfyixakitx ift ein vollkommen gebilbeter IDille." „(Ein

Kino ift eine fi(^tbar geroorbene £iebe." „3eber (Englänber ift eine Z^\^^" t

tüie er benn oor allem in folc^en Definitionen glän3t. Hber aud) er ftreift

öod^, inbem er feine £ieblingsbegriffe beftänbig experimentierenb 3ufammen*

^It, 3urDeilen an bie (5ren3e bes Unfinns. „Die Säulen finb bie Dogmen" —
gut; bas lägt fic^ oerteibigen. Itun aber töeiter : „Die Hrit^metik i^re piiar*

ma3ie 7" ... Hatürlit^ loirb man bei einem intuitiven Denker roie ITooalis

immer t)erfud)en, Sinn au^ in bie kül^nfte Kombination 3U legen, unb ettoas

abfolut Sinnlofes läfet fi^ überl)aupt nid)t benken; aber roir gelangen boc^

auf biefem EDege nur 3U leidjt in bas (5ebiet bes p^ilofop^ifc^en ITTärc^ens.

Hber roenn bie beiben großen Hptjoriftiker bes Ht^enaeums, ber £itera*

turpi^ilofop]^ 5^^^^n^ Schlegel unb ber Itatur» unb Kulturpl)ilofopl} Ho*

valis, auc^ jene geheime Kraft bes IDortes ni(^t befi^en, bie £effing, £id^*

tenberg, Schiller eigen roar — eine Kraft, bie ni(^t blofe faft ieben Sa^

fd|lagen5 ma^t, toas bie einseinen Sä^e bei S^^i^^^icl) Sd)legel nur feiten

jinb, läufiger bei tlooalis
;
fonbern bie au&i mit gel)eimem Smang vor bem

Betreten bts nid^t 3U Betretenben fd)ü^t — ; roenn fie thzn felbft als S^^G'

mentiften no(^ 3U fragmentarifd) finb, fo barf man bo6tt gerabe bei J)arben*

berg über öicfen S(^rr>ä(f)en ber (Einsell^eiten bie (Brö^e bes (Bansen nic^t

überfe^^en. Der nie ermübenbe, an jeber Stelle oon neuem einfe^enbe Der»
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jud^, büs Weltall romantiidc) 5U „konftruicrcn'', bk leibenjcfiaftlidic Bemü^

^ung, alle Begriffe in I)armonifd)e IDe^{eber!^Itni{[e 5U (c^cn — 6ics

Ringen mit öer ©rbnungslofigkeit ber tDelt l^at nur in Hebbels tEagebüd)crn

fcinesgleic^en. Hber bei Itoüalis liai es bo6] oor allem ä[tf}eti(d)en (El)arafes

ter : i^n oerle^t bie Unorbnung ber Dinge ; rDä!)renb es bei ^cbbel pft)d}o=

logifdj begrünbet ift : er erträgt nid)t bie Ungered)tigkeit ber Dorgänge.

Diefe unabläf[ige Hrbeit nun, im (Enblid)en nad^ allen Seiten 3U ge^en,

um ins Unenblid^e 3U l^reiten, bilbet er(t bie (Brunblage ber pi)ramibe. (Es

i(t 3unäd)(i bas bi(f)terifd)e (Bemüt, nod) nic^t bie bidjterif(f)e Kunft babei be*

teiligt. Hls nä(^fte $d)ic^t legt |id) über bie nTofaik ber S^^^gmente unb Be*

trad^tungen, Ilotisen unb Hus3Üge biefes (Benies, bas in feinen Stubien fo

fleißig unb geroiffenl^aft roar roie in ber Berufsarbeit bes Bergajfefjors, bie

epif^e £age. Itooalis beabfid)tigte, einen 3t)Mus Don fieben Romanen 3U

(^reiben, „in benen er feine Hnfi^ten ber pijtjfife, bes bürgerli(^en £ebens,

ber Jjanblung, ber (5ef(f)id|te, ber Politik unb ber £iebe, fo toie im ©fterbin*

gen ber Poefie, nieberlegen toollte". (Es ift l^ier alfo eine „Bearbeitung" bes

gefamten £ebens beabfidjtigt, roobei ber realiftifdie plan eines Romans über

btn E)anbel mäft 3U überfe^en ift; freiließ Ratten (Belehrte roie ber Hbbe

Rai)nal unb oor allem ber (Böttinger profeffor {)eeren (mit feinen „Jbeen

über bie Politik, ben Derke^r unb ben J}anbel ber Dorne^mften Dölker ber

alten IDelt", 1793) ben H}anbel fd)on in rDeltl}iftorifc^e 3ufammenl)änge ge*

ftellt, $prüd)e Sdjillers i^n in pl)ilofop^itd)em £id)te ge3eigt. — 5ür biefen

großartigen Derfu^ bot fid) bie Romanform für tloöalis fo unoermeiblid)

an, roie für ä^nlid)e Unternel)mungen bei JJeinfe, (5. 5r6i)tag, 5ola; aber

es mußte ein Roman roerben, ber fi^ 3U bem Don bzn Romantikern gefeier*

ten „IDil^elm RTeifter" in entfdjiebenen (Begenfa^ ftellen mußte. £ieß

(Boetl)es (Er3ie!)ungsroman bie romantifdjen tCröume bes 3ünglings in eine

nüchterne Hnerkennung ber lDirkli(^keit auslaufen, fo roar bas für ben ro*

mantifd} träumenben 3üngling S^^i^^ri^ oon Jjarbenberg eine Satire auf bie

Poefie überhaupt. 6erabe umgekel)rt mußte ber „^inrid) t)on ©fterbingen"

(1802) aus (oerl^ältnismäßig) realiftifc^en Hnfängen 3U einer lr)rif^»mär=

djen^ften Spi^e fül^ren. Der ein3ige, aud) nid)t öollenbete Roman, ben

Itooalis toirkli^ fc^rieb, ift erft na(^ feinem tEob in ber (Befamtausgabe

erf(^ienen, bie Jn^nd^ S(^legel unb TEiedi ^rausgaben — ein Bud), oon

bem (Eiedi fagen konnte, ba^ es auf bie beutf^e IDelt einen fo beftimmenben

vEinfluß geübt Ijobt toie toenige Büd)er. (Es konnte nur ein biograp^if^er,
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3um Ccil autobiograp!)ifd^er Roman xoeröen, mit natürlid)cr Derfe^ung in

bas Utitteldter als eine (Epod^e ft)mbolifcf)=poetifd)er ©rbnung, roie [ie teils

roirMic^ Dor!)anben roar — konnte bod\ ^acoh (bximm über ,,bie poefie im

Re^t" unferes Mittelalters fci)reiben ! — teils ber (5egentDartsfd)eu ber Ro*

mantilier fo erfd^ien. IToDalis knüpft an bie l}öd)ften Z^ttn biefer (Epoche

an: Kaifertum, Sippe, fo3iale ©rbnung. ^einri(^ von ©fterbingen toirb

burä) bas Zthzn 3um Dichter ersogen, benn ^ier3U ift er geboren, toeil er in

ber IDelt burd) ben Sdjleier ber Unorbnung ^inbur^ bie Harmonie erbli(fit:

„ntannigfaltige Zufälle fd)ienen fic^ 3U feiner Bilbung 3U oereinigen, unb

noc^ ^atte ni^ts feine innere Regfamkeit geftört. Hlles rcas er fa!) unb l^örte,

fc^ien nur neue Riegel in il)m rDeg3u|d)ieben unb neue Sanfter 3U öffnen. (Er

fal) bie IDelt in i^ren großen unb abroedifelnben Derl}ältniffen oor fic^ lie«

gen." Schöner kann bas Bilb bes mobernen Di(^ters, kann ttoDalis* eigenes

Bilb ni(^t ge3ei(^net toeröen; aber roir (el^en anä] in biefen IDorten gleid)

bie (Befal)r bes neuen ICi}pus : bie 3U grofee Hnnä^erung an bzn p^ilofopl^en,

ja an b^n (Belehrten ; bie 3U geringe Bemertung bes (Eec^nif^en, ja bes

IJanbmerksmäfeigen. Sie l)ätten aud) biefe geniale perfönlidikeit 3U einem

f,2n\ptxatox" (roie (Boetl)e meinte) nic^t roerben laffen.

Die rounberDolle Htad)t bes Romans oon ber blauen Blume liegt einmal

in btm (E^arakter bes E)elben, in bem jener reine beutfc^e 3üngling o^ne alle

(Brimaffen ^tan Pauls gan3 keuf(^, gan3 l)eroif^; gan3 [(^lid^t gefd)ilbert

ift, toie nur biefer besaubernb reine UTenfcE) i^n fd)ilbern konnte, unb in ber

Hrt, toic in Qeinric^s gläubigen Rügen bie IDelt bes beutfi^en Htittelalters

— unb bie IDelt felbft \\6) fpiegelt; bann in ber Sc^ön^eit ber r^i^tl^mifc^en

Spraye, in ber Itooalis* J^^^^ j^ erfüllt unb alles poefie roirb. (Eine künft=

lerif^e Duri^bilbung ber Sprache gel)t J)anb in Qanb mit einer bi(^terifd)en

Dur(^bilbung ber Begriffe, für bie „Hatur" ober „Krieg" anf^aulid)e bt}«

namifd)c IDirkli^keiten finb ober roieber „bie Utenfdjen roie Kriftalle für

unfer (5emüt" 3ur (Befe^mägigkeit bur^geformt. Die J)anblung felbft mit

ben getoö^nlicä^en Rlitteln bes Ritterromans: l)eimlid)e J)üter ber Krone,

verborgener (Erbe, Ritter unb Rei(^sftabt, kann fid) etroa mit ber bts „E}i}*

perion" an innerer Kraft nidjt meffen. Um fo ergreifenber ift alles Si}mbo«

lifi^e, oor allem bas krönenbe lltär^en, bies Rofenöl aller romantifc^en

Rofengärten.

Hber es bleiben bie ted)nif(^en ITTängel. (Bans Q^roi^ ift IToDalis ein bef-

ferer (Epiker als (Eie(k; bo(^ oon allen fijmbolifc^en IDunberlic^keiten ah^
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gefeiert bleibt öer (Brun5fe!)ler faft aller romantifd)en (Er3äl)lungen: ber

Did)ter interefjiert |i(f| 3U toenig für öie ^anölung, unb intereffiert bes!)alb

and) uns nid)t genügenb. nicf)t anbers als bei btn angefeinbeten Romanen

ber IDielanb, ber (Engel, ja ber ITicolai aud) \\t bie (Er3ä^lung [(^liefelid) nur

ITIittel 3um Stoecfi; es feljlt bas epi[d)e Bel)agen aud) am 3ufälligen, aud)

am irebenfäd)lid)en, am roirklid) Unbebeutenben ; unb besl)alb fe{)lt aud) bie

fd)öpferif^e Kraft. <Ex\i in ber £t)rili erreid)t ItoDalis bas Qöd)fte, erft ^ier

3urDeilen u)irklid)e Dollkommenl^eit. Diefe roenigen 6ebid)te |inb ber (Bipfei

ber pi}ramibe. Hun i(t nid)t mel)r bie poeti(^c Bearbeitung, bie erft eine

Stimmung er3eugen foll, Hufgabe, fonbem bie IDirkung all biefer bid)terif^=

p^ilofop^ifd)en Hrbeit liegt oor als eine klare unb tiefe Stimmung.

(Bei[tlid)e lieber erklingen, bie legten oon toirklidjer Beb^utung in unferer

Spraye, in benen d^rijtus ber grofee IDunbermann i(t, burd) ben ber lange

Streit ber Sd)mer3en gefd)lid)tet toirb, als ber grofee Romantiker, ber alles

bur^glü^t, toeil er alles burd)litten l)at

:

5ern im (Djtcn rotrb es f|cne,

(Braue Seiten tDeröen jung;

Aus öer Iid)ten S^rbenqueüe

(Einen langen tiefen tErunft!

fliter Setjnjudjt tjeilige (BetDä{)rung,

Süfee £icb in göttlid)er Üerftlärung!

So könnte ein J)i}mnus auf bie golbene Seit einer neuen Poefie, einer lang

crfel)nten Kunft beginnen; er(t bie rounberbare näd){te Stropl^c bringt bie

d)ri[tlid)e IDenbung

:

(Enblirf) ftommt 3ur (Erbe niebcr

flUer ^immel jeliges Kinb,

S(f)affenb im (Bcjang tDe{)t nieber

Um bie (Erbe Cebenstoinb,

tDef)t 3U neuen eroig Iid)ten 5Iömmen
£ängjt oerftiebte Sänften l)ier 3ujammen.

Jn einem katl)oli|ierenben Huffa^ „bie (r^ri(tenl)eit ober (Europa'' (1799)

l^atte IToöalis bie Kird)e als biefe 0rbnerin 3ur i)armonie gefeiert, mit all3u

einfeitiger Derleugnung l)i(torifd)er tEatfad)cn; l)ier, roo er gan3 fubjektio

i[t, ijt er gan3 u)a^r, gan3 unmittelbar in feinem (Befühl

:

tDenn aUe untreu roerbcn,

So bleib id| bir bodj treu —
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was bk 5rci!)citskrtege ht^zi^mnb genug aus bcm Rcligiöfen ins Daterlän^

5i|(^=PoIiti[(i)e umroanbeltcn.

lyodi erft in ben „Qtjmnen an bic na(^t'' (f(^on im „Ht^naeum") er»

reid^t er bas Qöt^ftc. Die 5<>rm ber r^r)t^mifc^en Profa, bie er im Roman
meiftert, klingt mit bcr metrif(^n, ja lieM)aften ber geiftli^en (Bebi^te ju

einer U)unber|amen britten 5orm jufammen:

TlTu^ immer öer ITTorgcn tnieberftommen?

(Enbct nie bes 3i^^i!<^«^ (Betoalt?

Die Seilen roerben Strophen — nic^t als £iebereinlagen loie bei J. 6. 3a*

cobi, ni(^t als HusbruÄ erl)öl)ter Stimmung roie in btn romantifc^en Ro*

manen, fonbern inbem fie fic^ 3U Derfen orbnen — „Je me^r \x6] i^re erscu^

genbe Kraft erf(J|öpft ^t, be|to me^r fyihtn i^re bilbenben, oerebelnben unb

gefelligen Kräfte sugenommen." So aber roanbeln \\6) nun unter ber magi«

|d^en Rute bes Dichters au(^ bie Dinge, bie bas Cagesli^t in |d)arfen Um=

riffen fonbert, 3u ber ftintmungsoollen f}armonie ber Xia6]t lUatt^iffon

^atte feine (B.nomen nedkifc^ fingen laffen

:

Des (Eagfdjeins Blenbung brücfet,

Itur Si^l^ß^nis beglüÄt:

Drum Ijaujen roir |o gern

Oef in bes (ErbbaUs Kern.

Dort oben, too bcr Atljer flammt,

IDarb aOes, roas x>on Hbam ftammt,

3u Cidjt unb (5Iut mit Re^t oerbammt!

Der Sdjerj bts Hufklärers toirb ber romantifc^en Se^nfu^t (Ernft; unb

töenn Si^iebric^ Sditegel übermütig btn IHügiggang pries, l^lagt biefer Did}=

ter: „Unfelige (Befduftig feett uerje^rt bzn ^immlifc^en Hnflug b^r Ilac^t."

(Er roill I)eimkel)ren in bas (Etjaos, in bem noc^ alle Dinge brüberli(i) oereint

unb Doller f}offnung liegen. Die roiberftreitenben (Empfinbungen ber eigenen

Bruft, bie ber geübte Beobachter lool^l kannte, follen eins roerben: Hnbad^t

unb IDolluft — als ber erften einer einer ^at er i^re Dertoanbtf^aft beutlid]

empfunben — Ru^e unb Bemegung, Hntike unb dl^riftentum. Die aufre*

genbe Stille ber Dunkell^it löfet feiner S^^^bz am Dereinigen bes (Betrenn*

ten allen Raum
; ,;f(^lägt mein EJerj au^ fc^mer^lii^ fc^neller, überfelig ift

bie nadii\

Unb bie ITa^t toirb ein Sinnbilb bzs tEobes, beffen Rul)e auf bem J}inter»
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grunb 5cr fc^mcrslic^en Unruhe 5cs £ebens als Seligkeit erfc^eint; unb

fort(^reiten5, mit i^rcn Schatten immer mc^r öie Unterf^iebe oerlöf^enö

toirö fie 3um Sinnbilb 6er Di^tung felbft. Unb roir erinnern uns an ein

Sinngcbid^t Paul J}ei)|es

:

S^ön t|t romantt|(i)c poejtc —
Do(^ toas man nennt beaut^ de nuit.

Die ,,{}i)mnen an bie Itac^t" unb kleine [r)mboIifc^c Di^tungen roie „Die

£el}rlinge oon Sais" |in6 bos J)ö(f|ftc, toas bie romantifi^e poefie Deutfc^»

lanbs erreicht t^at. (Ein oöllig neuer tEon erklingt; toie man bas Kombina»

tionsfpiel ber S^^öOniente eine lUrjftik bes Derftanbes nennen könnte, fo

möd)te man ^ier von einer bur^|id^tigen f)elle ber ITa^t fpredjen.

Heöet man gern, unb ni^t o^ne Beredjtigung, pon einer mobernen „Heu»

romantik'' — bereu klaffifd|e Vertretung bann Ricarba J}u^, in mand)er

f}in[i(^t aber au^ I}ugo üon i}ofmannst]^al 3ufallen roürbe — fo finb es

biefe älteren Romantiker, unter beren Seiten fie fte^t. Hucf) bie Ileuroman«

tik ift literar^iftorifc^ — Ricarba V}Vl6) ift einer ber bebeutenbften £iterarl)i*

ftoriker unferer Seit (man geftatte mir bas ITTaskulinum !), Qofmannstljal

Öberfe^er unb Bearbeiter älterer Did)tungen ; aud^ fie ift p^ilofopl^if(^ unb,

(o toeit man es benn I)eute fein kann, rDcltbürgerlid). 3n all biefen punkten

ift bie neuere Romantik ber älteren, roir fa^en es fc^on, entgegengefe^t.

Sunä^ft kommt bie ti}pit^e Übergangsfigur. 3ad^artas IDerner (geb.

1768 in Königsberg, iuriftifdjer Beamter; 1804—1807 in Berlin, bann als

;6oet^es ungleid) bel^anbelter (5ünftling in IDeimar; 1809 in Rom, roo er

1811 3um Katl}oli3ismus übertrat, 1814 Priefter, geft. 1823) ge^rt 6em

£ebensalter na(i| mit ben Älteren 3ufammen; aber toona^ fie ringen, bos

fe^t er fc^on ooraus. Dor allem ift bic neue ITTtjt^ologie fc^on in ber $(^ick=

falstragöbie („Der t>ierunb3rDan3igfte S^^^^uar" 1809 entftanben, 1815 gc=

brückt) probuktio geroorben, unb Me XTeigung 3um $i:}mbolifieren bereits

3U einem feften 5ormelfc^a^ erftarrt, in bem neben ber Qoftie ber Karfunkel

öie I)auptrolle fpielt. Hber auä) bie pft}d|ologifd)en Bebingungen ber ro=

mantifc^en Di(^tung finb in biefem fc^neHebigen tEalent £ebensbebingungen

getDorben. IToDalis bidE^tete IDolluft unb S^^ömmigkeit ineinanber, löemer

lebte fie burc^einanber. Die Romantiker oerabf^euen ben p^ilifter ; IDerner

mug bis in ben ftarren Husbru^ feiner (Ceufels=Paganini=p^i}fiognomie ^n»

ein i^n täqUä) l)eraiisforbern. Der prebiger oor bem IDicner Kongreg röntgt
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btcfcm oeriDöI^ntejten Publikum (Europas bic Kau3clre6e bur^ bcbenklic^c

Parabojie. Der Konoertit tüibcrruft fern £ut^erbrama„DiclDeif)e ber Kraft"

(1806) burdi ein „(Ergänaungsblatt" : „bie IDeitie ber Unferaft" (1814). 3n
ber Saftigen 3agö nac^ romanti(d|en Utomenten unb „fd)ön(ten Situationen"

I)at fid) bies ftarke tEalent frü^ erf(^öpft. (5rillpar3er |(^äfete {eine brama=

tifd)e Begabung ungemein ^od) ein ; uns fdjeint fie es bod) nur im Sinn ber

äußeren (Effekte, toä^renb eine oöllige Seelenlofigkeit bei allem Huftoanb Don

Pathos unb Sijmbolik biefelbe traurige Hlternatioe aufbedit, roie beiHug.lD.

S(^legel : nur roas fie nid)t füljlen, oermögen fie meifterlid) aus3ubrücken . .

.

Die jüngere Romantik bagegen ift burc^aus e6:it in i^rem Sü^^^n, unb

in t^rem Husbrudisoermögen ber älteren toeit überlegen.

Diefc jüngere Romantik ift ftärker als roir es im allgemeinen beoba(^*

ten, lanbfdjaftlid) gefärbt. Der fübbeutfc^e Sroeig, bie Brentanos, fte!)t ber

älteren Sd)ule nä^er; ber norbbeutfc^e üertritt in Hrnim unb (Eidjenborff

ftärker bie neuen (Eigenheiten unb bringt es in Qoffmann unb Kleift 3U gan3

neuen perfönlid|en (Erfd^einungsformen ber Romantik. (Etemens Bren»

tano (geb. 1778 3U (Ei)renbreitftein ; 1798 in Jena unb IDeimar; feit 1801

mit Hrnim befreunbet; feit 1817 IDenbung 3um ftrengen Kat^oli3ismus
;

1818—1824 am Krankenbett ber ttonne Katl)arina (Emmerii^, 1833 Vftün*

d)en, geft. 1842) roar mit einer It)rif(^en Hnlage begnabet, toie fie fo ftark

unb ooll nnr XDenige-befafeen ; aber ber äft]^etif(^e (Epikureismus, bem nid)ts

galt als ber (Benufe bes poetifc^en Hugenblidis, ma^te i^n, roie er felbft fagte,

me^r 3um (Bebii^t als 3um Dichter. Der eigentlidje (5runb3ug feiner poefie

ift ber, baß er m xljx fid) ein bi(^terif(^ bemegtcs, Don allen ftarken Regungen

erfülltes Zzbzn an Stelle bes roirklidien erfc^affen roill: bie S^ickfale feinet

(Beftalten roill er erleben unb bie bei btn jüngeren Romantikern beliebte (Er«

finbung, baß Htarmorfiguren lebenbig roerben, puppen fprec^en unb ber»

gleichen, ^at i^re tief ft)mbolifc^e Bebeutung. So toirb bie berougte Kom«

binationsluft ber älteren Romantik burd) eine ^alb unberougte erfe^t, bie

bas tDtrkli(^c Zzbtn roie bie Did)tung als (Belegen^eit 3U pl)antaftif^en (Er*

finbungen, bie Did)tung roie bas roirklid^e £eben als eine Derknüpfung 3U*

fälliger Begebenl)eiten auffaßt. TEiecks Dertaufd)ung ber 6eftalten oor unb

auf ber Bül^ne toirb erft nac^geal^mt, bann überboten. Unter biefen Um*
\t'dr\btn entftel/en „üerroilberte Romane" („(Bobroi" 1801—1802), tolle £uft*

fpiele („Ponce be £eon" 1801) unb übcrrei3te Htär^en („(Bodiel l^inkel unb

(Badieleia" 1838). Jebesmat fdjroebt ein HTufter oor: (Eiedi, bie Spanier,
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bas DoIfesmärcf)en
;
{ebesnial übertrifft Brentanos £i>rik 5ie 5er Dorbilber,

übcriDud^ert aber altes anbere, unö roas nod) frei bleibt, oerbedit ein totge«

^e^ter IDi^, befonbers in IDortfpielen. IDunberfd^ön finb bie Sadjen, in

benen er Romantiker nur in ber Stoffroo^l i|t, |on[t ein einfa^er lijrif^er

(Er3äl)ler: bie ergreifenbe „(Be(d)id)te Dom braoeit Kafperl unb bem
fd^önen Hnnerr (1817), ber S^eiligrat^ in ber (EntroiÄlung ber beutfd}en

Dorfgefd^ii^te tme entfd)eibenbe Stellung an^eroiefeti ^at; bie leider un*

oollftänbigen, in ber Hnlage ettoas überkünftelten, aber in ber Husfül}*

rung überaus köjtlid)en „Romanjen oom Rofenkranj" (er(t 1852 er»

[d)ienen). IDolfgang ITtenjel fagt \6]öii : „(Dft Dertieft er [id] in reiner Blumen-

lujt in bem immer l)öl)er i^n Überrankenben, immer üppiger i^n umbrängen»

bin Blumenflor unb unter bem immer büftefd|merer auf il^n nieberfd^tten»

öen Blütenüber^ng, toä^renb kaum no^ ein fonnenbeglänjter grauer Sdjein

burc^ bie bunte 5<irbenfülle blidit unb an bie Ilälje ber Kird^e ma^nt." Hber

bas f}eiligenbilb blidit bod| aus biefen biäfhn Blumengirlonben fiegreid)

I)erDor. Hud| ba bleibt eine ftarke IDirkung, roo bie roiberftreitenben Stirn«

mungen knapp gegeneinanber gejtellt roerben toie in bem Singfpiel „Die lu«

ftigen HTufikanten" (1803), bas ein mobernes £ieblingst^ema : bie (Ent=

frembung jroifdien bem Künftler unb feiner Kunft 3U ergreifenbem Hus*

bru(k bringt. Hber fdjon feine Satiren unb f)umorcsken („Des U^rmac^ers

Bogs rounberbare (5etd)id)te" 1807; „Der pijilifter Dor, in unb nad^ ber

(Befd)id)te" 1812; jenes mit (Börres gemeinfdjaftli^ oerfaßt) mit il}ren Hn=

teilten beim Sd)elmuffskt), mit ber pebanterie il^rer IDi^l^äufun^, mit ber

Selbftgefälligkeit il)res tEons l)aben nur nod) literarl^iftorifdie Bebeutung,

feine unmöglid)en S^t^fpi^le („Die (Brünbung Prags" 1815; „Diktoria unb

i^re (Befc^tDifter" 1817) tro^ ben man möchte fagen unt)ermeiblid)en li)ri=

fc^en Sd)önl)eiten aud) bie nic^t.

Die Derbinbung ber fübbeutfdjen mit ber norbbeutfd)en Romaittik toar

eine bur(^aus perfönlic^e. Brentanos S^eunbf^ft mit Hrnim führte 3U ber

gemeinfamen Hrbeit an „Des Knaben IDunberfy)m" (1805—1808) — unb

3U Hmims (E^ mit Bettine.

Bettine oon Hrnim (geb. 1785 in S^ankfurt; erfter Befu(^ bei (Boet^e

1807; 1811 f)eirat — „(Boetl)esBrieftDed)fel mit einem Kinbc" 1835,

„Die 6ünberobe" 1840, „Clemens Brentanos 5rül)lingskran3" 1844; geft.

1859) ift neben Kleift bas größte bid)terifd}« tEalent ber jüngeren Romantik;

benn fie überragt in ber Kunft, reid)em3u^cilt eine oollenbeteSorm 5U geben,

in et} er, Citeratut* 40



626 5ortjd)reitenbc Untoerfalpociie

ben Bruber, in ber ©riginalität (Eid)enborff, in ber Dielfeitigkeit bzs Stoffs

CE. €1). H. rjoffmann. Was bie anbem crftrebten unb 3um H^eil \i6) (elbft nur

DortQu[^ten, bas bejafe fie oon Kinb an in rcid)fter Sülle : bie Kunft 3U er=

leben. Unb aus biefer Begabung I^eraus l)at fie nun aud) roie niemanb [onjt

bas größte bic^terifc^e (Erlebnis ber 3eit in i^r lOefen aufgenommen: nie«

monb, i^re Hntipobin Ra^el mellei^t ausgenommen, l^ai (Boet^e erlebt toie

fie. ^lix erftes unb größtes IDerfe ift in ber 5orm eines Briefromans — ber

einsigen glüc{ili(i)en tla^a^mung bzs „VOzxtl}tx" — ber großartige XTies

berfi^Iag biefes (Ertebniffes : ein Derfud^, bas gefamte £eben roie ber ttatur

fo befonbers ber UTenfc^en im £i(^te (Boet^es 5U erblicfien. (Es ift eins ber

rei^ften Bü(i)er in unferer £iteratur, unerfd|öpfli(^ in (Einbrüchen, Husfprü«

(^en, Hnregungen; in ber Jorm ganj bas toas es fein foll: bie flilifierte unb

gefteigerte (Entroicktung Us roirklii^en Briefroe^fels 3roifd)en (Boet^e unb

Bettine ; bie (Entfaltung einer flüchtigen, oon feiner Seite nicl)t ol^ne Unbe«

^agen oor ber ftürmifcf)en Jugenb aufgenommenen Begegnung 3um Sinnbilb

bes üerkel^rs jroifc^en bem überlegenen IDeifen unb ber oere^renben Ju*

genb. Die (Er3iel)ung an (Boet^e ift üorbilblid) bargeftellt ; ein 3beal, bas in

IDirlili^keit freiließ aud) Bettine felbft nic^t erreichte. Da3U roar fie nic^t

nur in i^rem gansen Temperament 3U ungoet^ifi^ — benn bie romantifd)e

Unfähigkeit 3U Doller (Enttöicklung erkannte fie felbft an, als fie bauernb

„bas Kinb" bleiben roollte, roas benn o^ne (Beröaltfamkeit unb Hffektation

n\ä)t abgeben konnte. Rber üor allem roar boc^ ber Unterfd)ieb ber (Benera»

tionen 3U groß : bas aktioe politifc^e unb fo3iale Bebürfnis, ein getöiffes all=

gemeines Bebürfnis überhaupt fi^ nü^lid) tinb bemerkli(^ 3U ma^en, roar

nun an ber tEagesorbnung. So toarb Bettine bas Binbeglieb 3roifcl|en Klaf*

fi3ismus, Romantik unb Jungem Deutfc^lanb.

Die beiben näd|ften Briefromane finb glei^falls gefteigerte Darftellungen

i^res toirklic^ett Der^ältniffes 3U ber unglücklichen Ji^^ui^^in (Earoline pon

l6ünberobe unb bem berounberten unb berounbernben Bruber (Elemens. Jm
einseinen roeifen au(% fie bie glänsenben (Eigenf^aften bts „Briefme^fels

(Boet^es" auf, im gansen fel)lt i^nen bie großartige Konseption unb (Be»

Jc^loffen^eit. Dod) gehören fie ju bem J}auptbu(^, in bem nun bas Derl)ält*

nis ber jungen Di^tetfeele, bas Per^ältnis ber Jugenb unter btn oorne^m==

li(f)ften (Befi^tspunkten gtseigt roirb : 3um (Ersie^er, 3ur J^eunbin, 3um Bru=

ber. (Es folgen no^ ber 5ürft („Dies Buc^ gehört bem König" 1843) unb

ber Schüler (r,Jlius pampl^ilius unb bie Hmbrofia" 1848, bem bekannten
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konfcrDatioen publisiften XTat^(tus geroibmet) ; aber in i^nen ift bie Kunft

pöllig, unb aud) ber Rcid)tum bes (Erlebens überroiegenb oerfdjrDunben.

XOk Bettine bie perfönlic^e Derbinbung, fo oerkörpert „Des Knaben
IDunber^orn" bie geiftige (Demeinjd^aft Brentanos mit Hrnim.

£ubrDig H^im oon Hrnim (geb. 1781 in Berlin; 1801 5^ßunbf(^aft

mit Brentano, grofee Reifen; 1804 in Berlin mit Brentano sufammen, 1808

nad) E}eibelberg, ITTittelpunlit ber jungen Romantik; feit 1814 auf feinem

£anbgut; geft. 1831) ift im (Begenfa^ 3U feinem in tebensroilb^it unb bi(^*

terifd)er $d)rDärmerei faft fpanifd)=italienifd)en S^eunb ber ,,beutf^efte" unter

bzn Romantikern, toenn man nid)t (Ernft RTori^ Hrnbt fo nennen tüill. Seine

Dorliebe gilt ebenfo beftimmt bem beutfdjen 17. Ja^r^unbert roie bie Bren«

tanos 3talien; unb in btn S^^^i^^itskriegen roar i^m bie patriotif(f)e Ceil=

nal}me fo felbftoerftänblic^ roie fie Brentano tounberlic^ fc^ien. Sonft aber

tat il)m bas Hnf^auen (Beniige, tüo (Elemens fi^ in irgenbeinem erotifdjen,

fatirifc^en, patl)etif(^en Hbenteuer erregen mußte. Sein £eben roar im gan«

3en einfach, bas eines preußifd^en (Ebelmanns aus jener glänsenben Periobe,

in ber roirklid) einmal bie Hriftokratie ber (5eburt oielfad) aud) bie bts ©ei«

ftes toar : aus ber Periobe ber Kleift, (Eid)enborff, ^umbolbt, ber 3a^lreid)en

kleinen Sterne in Romantik unb tlac^romantik, all ber Burgsborff, £oe=

ben, 5<^rkenftein, oon ber Recke ni(^t erft 3U gebenken. Seine Dii^tung roar

im roefentli^en bie eines romantifi^en Hntiquars, ber aus teilna^msüollfter

£ektüre l)eraus »ergangene Büd)er unb Seiten roieber lebenbig 3U ma^en
fuc^te unb bie (Originalität ber (Erfinbung, bie i^m fehlte, bur(^ bk ber

Hrabesken erfe^te ; ein Budiilluftrator, toenn er Bü(^er fc^reiben toollte, ein

Dichter, roenn er Dicf|tungen Verausgab. Seine Stärke roar es, große 3eit=

bilber 3U entrollen: mittelalterli^es Bürgerleben in btn „Kroneniüä^^
tern" (1817), fpäteres in bem Drama „bie Hppelmänner" (1813), mittel»

alterlic^es Stubentenleben in „r}alle unb 36rufalem" (1811), einer roilben

(Erneuerung oon ;(Brt}p!)ius* „(Earbenio unb delinbe". Jn folc^en bunten 3u=

ftanbsgemälben ift er ber roürbige So^n jener unoergleic^lii^en periobe ber

reprobu3ierenben pi)ilologie, ber toürbige S^^^unö ber Brüber (Drimm, ber

;(Benoffe U^lanbs. Der große Hnlauf bagegen, btn er in „Hrmut, Rei^tum,

Si^ulb unb Buße ber (Bräfin Dolores" (1809) na^m, um btn Roman ber

Romantik 3U fd)reiben: roie ed)tes inneres Zebzn an bem Scheinleben ber

lDirkli(^keit 3erbrid^t unb fid) roieber aufbaut, mißglückte, roeil 6er Dieter

fic^ jener poetifc^en „(D,ebankenflud]t" nid^t 3U erme^ren permo^te, bie aw
40*
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jcöc aufbli^enöc Hnregung eine (Epifoöe, eine Hbf^meifung, ein oölliges

Hbirren Dom IDege ^ngen muß. — Kein Romantiker !)at Dollistümlid)*

feeit l^eifeer begehrt als Hrnim ; keinem unter il^ren Dichtern ijt jie fo oöllig

oerfagt geblieben. Das üolk liebt öie Derfc^toenber ni^t.

Dolkstümli^ aber rouröe jene prd^tige (Sefamtleiftung öer S^^unbe Hr«

nim unb Brentano: „Des Knaben IDunberl^orn". p^ilologifd^ ijt biefe

Sammlung oon „Dolksliebem" |^on bes^alb ni(^t, roeil bie Begriffe Dolks»

lieb, oolkstümli^es £ieb unb £ieb, bas oolkstümlic^ ßu jein oerbiente nod)

kühner als bei EJerber oermengt roerben; aber bid)terifd^ ijt jie. ITtit innigem

Belagen taud^ten bie beiben Romantiker in ben Strom „attbeutfdjer'' Poefie,

tDobei i^nen bas negatioe Kenn3eid)en ber Derfc^ieben!)eit oon mobemer

Dichtung roi^tiger roar als irgenbein pojitioes. Sie toollten mirken, loollten

bem Dolk ein toeltlic^es ,(5efangbuc^ ftiften, unb biefe Dolksmufik follte eine

neue Hrbeitfamkeit ber Ration roecken unb begleiten : „Dag aber Dolkstätig«

keit u)irklid) fe^le, mer 3U)eifelt? (Es fe^lt an Krieg, es fe!)Itan5rieben; eine

uner[^tDingli(^ £aft malst fic^ bzn Söljmn auf." (Es ift bie Rot ber erftcn

Reftaurationsseit, ber ber ^oc^konferoatioe preufeifc^e £anbebelmann Hus:=

bru& gibt; einer bumpfen Seit o^ne Sang unb Klang. Sie follte toieber

^od^gemut roerben unb fingen unb fc^affen. So, gan3 auf (Begenroart unb

Zukunft gerid^tet, vergaßen bie ^rausgeber freilid) ctroas 3U fel)r ber Der*

gangen^eit, biditeten um, f(i)muggelten zin, üerbarben burc^ gefd)macklofe

Überf(^riften (loie bie greuli(^en „Don (Beis^aar" unb „Don RTa^lme^l" als

Spafe über Sd^illers Don daefar unb Don RTanuel !) bzn (Einbruck. Hber

es entftanb bo6) eine köftli(^e Sammlung, bie mand)em .(5ebid)t nac^tröglid)

bie Dolkstümlid)keit üerliel^ unb bie in bie Unterfc^ä^ung aller ungeklärten

£t)rik roi^ber einmal kräftig Brefcije legte. — Rod^ ^ö^ere Dolkstümltc^keit

freili(^ erreid^te unb t)erbiente eine anbere oertoanbte (5efamtlei[tung ber

jüngeren Romantik: bie „Kinber» unb EJausmärc^en" (1815) ber Brü*

ber (Brimm, in benen ber oft, unb gerabe aud) oon romantifd)er Seite ^er,

gemipraud^ten Sorm bes RTär(^ens fein ,(5attungs(^arakter unb feine innere

Reinheit roiebergegeben rourbe.

Was Hrnim unb Brentano bei allem Reichtum poetifd^er Begabung fehlte

:

eine fixere tEe(^nik, eine fefte f}errf(^aft über bie eigene (Erfinbung, fdjliefe-

lief} aud) — eine eigene R)eltanf(^auung, bas l)at bzn IDerken (E. tEl). H.

^offmanns i^re Dauer unb RHrkfamkeit Derfd)afft.

i^offmann l^at Diel mel^r als bie meiften feiner (Benoffen ein romantifd^es
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Z^ben geführt. 1776 in Königsberg geboren, roar er öer £anbsmann Kants
— unö 3ad)arias IDerners ; ber So^n einer kranken, von i^rem (Balten balb

gef(f)iebenen ITtutter; als preufeifdjer Ridjter in bie f)albbarbarei bes auf

kur3e Seit annektierten „tteuoftpreufeen" in bas polnifc^e pioÄ geroorfen

(1802) ; ntufikbirektor in Bamberg (1808) ; bann in Berlin, roo er als Kam=

mergerii^tsrat m ber
f
(f)mät)lid)en Derfolgung 3af)ns nun jeinen ITTann ftanb

au(^ gegen ITTinifter unb König ; Htittelpunkt ber berühmten Künftlerkneipe

bei £utter unb IDegner gegenüber bem Sc^aufpiel^ufe, in ber er \\äf felbft

mit feinem ftänbigen Gegenüber, bem genialen S^aufpieler tubroig Deü*

rient, geijtreid) karikierte ; in ben $d)mer3en ber lä^menben Rückenmarks=

barre |o tapfer roie fein £eibensgenoffe f)eine
; fo oon merkroürbigen (Erleb-

niffen beftimmt unb fie bod) be^errf(^enb, ^at er in ben nur 46 3al)r^n

feines £ebens — er ftarb 1822 — eine faft un^eimlid^e (Eätigkeit entfaltet:

Beamter, Komponift, Htaler, oor allem Romantd)riftfteller („5cintafieftücke

in (Eallots IlTanier" 1814—1815, „(Elijiere b^s Hleufels" 1815—1816,

„tlad}tftü(ke" 1817, „Klein 3acf|es genannt Sinnober" 1819, „Die Sera*

pionsbrüber" 1819—1821, „£ebensan[id]ten bes Katers IlTurr" 1820 bis

1822).

S^on fein erfter Biograph unb S^^^unb, 3. (E. J)i^ig, meinte, ba^ man ^mti

Qoffmanns 3U unterfdjeiben I)abe : btn fubjektioen, für bzn bas Sd^aueroolle

unb Skurrile bas il)m eigentümli(f)e (Element bilbete unb bzn objektioen

(Er5äl}ler natürlii^er Dorgänge. IDer t)on beiben ber ec^te roar, barüber kann

kein Stoeifel befleißen. Das 6raufige roar bei ^offmann ber Husbru(k feines

innerften lOefens, einer ijersensangft, mit ber er ber IDirklid)keit gegenüber^

ftanb. Dafe er baneben bie fcf)li(^te (Ersä^lung pflegte, barin fpric^t fid^ fein

Künftlertum aus, bas Hin 3U einer ununterbro^enen Probuktion unb 3U

immer neuen Derfud)en auf oerfc^iebenen Darftellungsgebieten trieb. 3n btn

Sd)öpfungen ber erften Hrt offenbart fi(^ ber Dichter, fo roie Qoffmann ben

StoeÄ ber poefie oerftanb, in benen ber 3rDeiten lebiglic^ ber künftlerifc^e

Ced)niker.

I)offmann t^eoretifierte gern unb äußerte fi^ in feinen (Er3ä^lungen über

bie Hufgaben ber Kunft balb mittelbar in eingeftreuten ,(5efprä(^en, roie fie

bie Unterhaltungen ber „Serapionsbrüber" reid^lic^ bieten, balb unmittel«

bar in feltfam feierli^en Hnfprad)en an ben geliebten, fc^r geliebten, ge*

neigten ober günftigen £efer. 3^ einer biefer Hnreben be3eic^net er einmal

als fein Streben, „bt^ ^«f^^ ous bem engen Kreife gewöhnlicher Hlltäglid^*
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kcit 3U oerlodkcn unb xlfn in fremöem (bzhkt, 5as am (Enbc bod) eingelegt ijt

in bas Hei(^, roe^es ber menfc^lii^e (Beift im roa^ren Zzbm unb $ct)n nad)

freier IDillMr Be^errfd)t, auf ganj eigene IDeife 3U oergnügen" (Prin3ef(in

Brambilla). Damit roirb ein (Brunbtrieb feines Si^affens be3ei(^net. ]^offs

mann, ber fi^, toie gefagt, im £eben unbe^aglii^ fül)Ite, träumte von einem

3rDeiten Reid^, bas bie roa^re (Ejfiften3 biete, toä^renb bas \xbi\6]e Sein nur

ber tltifeoerftanb ber betörten Sinne fei. Die Se^nfu^t nac^ einer ^öl^eren

J)eimat führte i^n ju bem feltfamen Xtlotiv, feinen ffieftalten eine Doppel»

e£iften3 3U oerlei^cn. 3^r^i^ 3bentität unfi^er, im Sroeifel, ob fie |ie felb(t

finö ober nic^t üielmel^r anbere 3ttbit)i6uen, gel^ören fie balb ber '(Begenroart

unb 3ugtei(^ ber Dergangenl)eit an ; balb finb fie Betoo^ner biefer (Erbe unb

3ugleic^ (5enbffen einer au&erirbif(^en Sphäre. Diefe 5iktion oon einem Dop=

petreic^, bas Qinüberf^ielen aus ber einen in bie onbre XDelt ift bas eine

(Element feiner ppefie. Jnbem aber eine Rrt Derfolgungstoa^n ^rn3ufeommt,

bie Dorftellung, baß too bem Dtenf^en ffiutes roiberfa^re, aud^ bas Böfe im

Qinter^lt lauere, bie 3bee ber feinblid^en Utai^t, bes feinblicf|en Prrn3ips,

bie Hl)nung geheimer Sc^idijale, ent|te^t bas (Braufige unb Sd)auerDolle.

rjoffmann fudjt es meift burc^ bie 3ngrebien3en bes Qumors unb ber Jronie

3U milbem. Sein J}umor, auf bzn er fic^ oiel 3ugute tut, ift aber nic^t be»

freienb, fonbem nur bisarr unb fkurril (ein £ieblingstoort £}offmanns) imb

gar 3U f(^onungslos, feine 3ronie, bie er mit befonberer UTeifterf^aft ^anb*

Ijobt, ä^enb. So konnte ber fanfte (Eidjenborff oon i^m fagen, ba^ er bas

Dämonif(^e ins Diabolifd)e oerkel^rte.

(Eigentümlii^ ift lE}offmann, ba^ er bei ber ITTif(^ung ber beiben IDelten bk

irbif^e mit erftaunlic^em IDirklii^keitsfinn fc^ilbert. Xlaä) feiner Hnficf^t

foll ber Dichter t)or allem ein Se^er im eigentlid)ften Sinne bes IDortes fein.

Xtur toas er burd^ unb burd^ gef(^aut ^at, foll er oerfeünben bürfen. Sein

nTalerblidk befähigte i^n, biefem 3beal na^e 3U kommen, unb bie ftarke IDirs

kung feiner Si^öpfungen berul^t ni(^t 3um geringften tEeil roie auf ber

treuen Beobachtung bes £ebens fo auf ber piaftik feiner Darftellung. Hls

(Böet^e, ber fpäter ^art über Qoffmann urteilte unb mn feinen (Erzählungen

als krankhaften IDerken eines leibenben Utannes toamenb fpra(^, 3um er»

fteitmal etmas t>on i^m gelefen fyitte — es roar ber „Itteifter 5I0V — fc^rieb

er an Karl Huguft, ba^ i^m bas Buc^ piel Dergnügen oerfd^afft ^ah^, „(Es

ift nic^t 3U leugnen,'' bemerkte er, „bafe bie röunberli(^e Hrt unb tDeife, mie

er bas bekanntefte £okaIe, gerDoI)nte, ja gemeine Suftänbe mit untDa!)rf(^ein=



(t. (Ef). fl. F^offmann 631

li^en, unmögltd)en Dorfällen oerfenüpft, einen gerDtjfen Rei3 Ijat, öem man
jid) nid)t ent3te!)en kann." ITIit öer Jä^igkeit öer plaftifd)en Darftellung

oerbanö H}offmann einen ausgejprod)enen Sinn für groteske Komik, beJon=

öers für feltfam ausfe!)en6e perfönlid)keiten, öeren tounöerli^en ^abitus er

mit unnad)al)mlid)er Kunft 3U fd^ilöem toeig. lüer, öer je öie IToöelle „$ig=

nor So^^nica" gelefen l^at, öergifet öie ins tn)eater 3ie^enöe (Bruppe pas=

quale Kapu33i am Hrm öie I^olöe HTarianna, Splenöiano Hccoramboni unö

öas kleine $d)eufal pitid)inaccio ? {}offmanns künftlerifd)er Blick !)at auc^

beroirkt, öafe, fo ungelenk (eine frü^ in Iltanier oerfallenöe $prad)e, um fo

trefffii^erer fein Dar(tellungs[til im !)öl^eren Sinn ö. l}. 5ü^rung unö Huf=

bau feiner (Er3äl}lungen ift. (Er roar ein eminenter tEe(f)niker, öer fid^auf (£nt=

tDicklung unö Steigerung r)or3üglid) oerftanö. Seine ^auptftärke iftöieSpan=

nung, öie 5öl)igkeit, (Be!)eimniffe nad) unö nacf^ 3U entljüllen, öie £ö{ung

kunftooll I}inaus3ufd)ieben, öen £efer gan3 na!}e l)eran3ufüf^ren, um feine

Heugier 3unäd)ft öodj toieöer nur 3um tCcil 3U befrieöigen oöer gan3 unbe=

frieöigt 3U laffen. Huc^ eine Pointe roufete er — öas ben)eifen ettoa Öie thcn

eru)äl}nte ttooelle „Signor Soi^^nica" unö öie gan3 befonöers gelungene

kleine (Er3ä!)Iung aus öen Serapionsbrüöern „Hus öem £eben eines bekann»

ten ntannes" — meifterljaft Dor3ubereiten unö 3U3ufd)leifen.

lOo f)offmann Olraum unö IDirklic^keit kunftooll gemifd)t liai roie im

„(Bolöenen Copf", in „Klein ^a6)^s", in öer trefflidjen (Er3ä^Iung „Die

Brautroal)!" aus öen Serapionsbrüöern oöer etroa im „ITteifter S^<^Vi ^^

erreid)t er eine f)ö{)e, öie es begreiflid) erfdjeinen läfet, öafe roie er fd)on feit

langem in Si^cinkreid) eine eigentümlid)e Derel)rung genießt, er nun aud) in

Deutfd)lanö eine 6emeinöe gefunöen l^at unö in jüngfter 3eit il^m auc^ tüä)^

tige tDiffenfd)aftlid}e Unterfud)ungen unö Husgaben wk öie oon (Beorg (El=

linger, Karl (Beorg t). tlTaafeen unö f)ans 0. Ittüller geroiömet rooröeti finö.

VOo if)n jeöod) öie ej3entrifd)e, bis 3ur 3erftörenöen S^^^^^ aufglü^entie

P!)antafie, öie, toie er felbft einmal fagt, feinem überrei3ten 6emüte eigen

toar, übermannt, öa enfte!)t ein roüfter Sd)auerroman roie öie „(Elixiere öes

tEcufels" oöer ein finnoeriDirrenöes (Eapriccio roie öie „Prin3effin Bram*

billa".

Qoffmanns !)iftorif(^e IToüellen, in öenen er l^übfc^ auf öer (Eröe bleibt,

tD.ie öer „HrtusI)of", „Hteifter ITTartin öer Küfner" unö öer „Kampf öer

Sänger", in öie 3um tEeil freili(^ aud\ öie öritte IDelt ^ineinfpielt, I)aben

^eutc eine Hrt klaffi|d)er (Bettung erlangt, tlidit ganj mit Hed)t, toenn au^
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il^rc IDirkung eine große toor. EJaben bo6) bk beiben 3ule^t genannten RU
d\axb IDagner ^u öen„HTetfter(ing€m" unb 3um „Cann^äufer" angeregt. ITTan

traut btm Schalk i}offmann nid)t rec^t bei ber Sdjilberung bes altbeutfdien

Zthtns, bk einen füglid^en Beigefc^matk ^at. i}ier mag 5ouque Pate ge*

ftanben \\abzn.

Der Romantiker ^ffmann Ijai aud| 3tDei Kinbermörd)en »erfaßt:

„ITufeknadier unb UTaufekönig" unb „Das frembe Kinb". Hllein ^ier fe!)lte

i^m benn bo(^ bie für fo 3arte (Bebilbe unerläßli^e Dorbebingung ber

S(^lid^tl^it unb Ungebrod)cn^eit. J>as gibt ber Dieter jelbft in ber Unter=

Ijaltung b^r Serapionsbrüber 3U, bie fi(f| an bie fingierte Dorlejung ber ITTär«

^en knüpft.

i}offmaTtns literarifc^e Stellung toirb oon Z^c^^ P<iul unb ber Romantik

beftimmt. Hn jenen erinnert bie So'^ni ber Darftellung, oon biefer über-

kam er bie Hnfd)auung. (Eine befonbere £iebe ^atte er für Ejeinrii^ v. Kleift,

btn er in feinen IDerken tDieberl)olt mit ^ö^ftem £ob crrDäl)nt unb beffen

Bebeutung er als einer ber erften geroürbigt Ijat 3^m oerbanken roir aud)

btn tlac^tDeis ber ^auptquelle bes ,,nTic^ael Kol^l^aas". Beibe begeben fid)

gern in bie löeü bes IDunb^rbaren unb nTr)ftifd)en, beiben gemeinsam i(t bas

3ntere(fc am ITtagnetismus unb Somnambulismus inie i^re Dermertung in

ber poefie. i)offmann ^at fid) aber aud) Kleift 3um ITTufter genommen, inbem

er eine f^upteigentümlidjkeit feiner (Er3ä^lungsart : bie genaue Beobad)tung

ber (Beftalten auf il)re (Beften ^in beroußt nadja^mt. (Eine Stelle tüie bie fol»

genbe aus bem (Eingang bes „ITTagnetifeurs" : „Unb bo(^, fu^r er fort, bie

fjanb roieber 3urüdi3iel)enb unb aus bem tel^nftu^l oorgebeugt beibe Hrme

auf bie Knie ftüfeenb" könnte gerabe3U oon Kleift gef^riebcn fein.

J>einri(^ 0. Kleift rourbe ein unb ein falbes Z^^l^x nac^ Qoffmann am
18. Oktober 1777 in 5i^«nkfurt a. b. 0ber geboren. IHit fünf3e^n 3a^ren

trat er getreu ber Sciniili^i^trabition in bas preußifd)e f}eer ein, tourbe 1797

teutnant, nal)m aber unbefriebigt pon feiner Tätigkeit 1799 ben Hbf^ieb,

um fi^ mat^ematifci^en unb pl)ilofopl)if,d)en Stubien 3U roibmen. Uaä) brei

Semeftern ma(^t er b^n oergeblic^en Derfud), fid^ bem Staatsbicnft 3U töib=

men. Don 1801—1805 reift er unftet mit kur3en Ru^epaufen burc^ Deutf(^=

lanb, Sifönkreid), bie S(^tDei3 unb toieber Deutfc^lanb. Hm Beginn biefer

Don furd)tbaren inneren Kämpfen erfüllten Seit ber (Börung, Kämpfen, bie

il^n bem Selbftmorb na^efü^rten unb einen oölligen p^tjfifd^en wnb pfi}(^i=

f(^n 3ufammenbru(^ beroirkten, cntbedit er feinen Dic^terberuf. Jm ITTai
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1805 übernimmt er ein ftaatli(^es Hmt in Königsberg, bas er im 3anuar

1807 xDieber oerläfet, um nacf) Berlin 3U roanbern. Qier roirö er als berSpio»

nage oerbädjtig fejtgenommen unb als (Befangener nad) S^ankreic^ ge*

bra^t. €nbe3uli 1807 fiebelt er nac^ Bresben über, roo er bem Körner|d)en

Kreis, £ubtDig (Eiecfe, (Bott^ilf f}einr. o. Säubert u. a. näl^ertritt unb mit

nbam ITTüller Sreunbf^aft fc^liefet. lUit il)m gibt er bie 3eitf(^rift „pi}ö«

bus" !)eraus (Januar bis Desember 1808). 3m Rpril 1809 reift Kleift nad)

(Öfterreic^ unb löfet fi(^ in Prag als politifc^er Hgitator nieber. Hm 4. S^'

bruar 1810 erfd)eint er roieber in Berlin, xdo er oom ©ktober bis Hpril 1811

eine eigene Seitung, bie „Berliner Hbenbblätter", herausgibt. Hm 21. Ho»

oember 1811 gel)t er mit J)enriette Dogel freitöillig in ben €ob.

Kleift gel^ört 3U btn problematifc^en ttaturcn ber beutfc^en £iteraturge*

fd)i^te, ja in feiner Itlifi^ung oon Kinblicfykeit unb Reife, rDei(f)^eit unb

S^roff^eit, 3agl)aftiglieit unb (Entf^loffenl^eit ift er Diellei(^t bie problema=

tif(^efte. HHe er fic^ ins Ztben nic^t fc^iÄen lionnte, fo läßt fi^ feine (Er^

fd)einung au^ nid)t in bie üblichen literarif^en Söd^er 3roingen. Htan fjat

barüber geftritten, ob er überl^aupt ber romantifcf)en Schule 3U3urDeifen ift

ober mdit. Huf bie S^^Q^/ ^^^ übrigens oon geringem Belang ift, gibt es

keine unumtDunbene Hntu)ort. IDenn fi^ Kleift in ber IDa^l ber Stoffe üiel*

fa^ als Romantiker ertoeift, befonbers roo es gilt bie ^eimifd)e Dorseit 3u

f^ilbern, fo bel)anbelt er nid)t minber antike Dortöürfe. Unb in ber ©eftal=

tung ^ulbigt er 3toar bzn Cenbensen ber neuen Schule toie ctroa in ber

Dorliebe für bas, iDas man mit (5. d}. v. $(^ubert bie Itac^tfeite ber ITatur 3U

nennen pflegt. Hllein toas i}einri^ d. Kleift oor allem aus3ei(^net, ift eigen*

roilligfte Selbftänbigkeit. (Er roar natürli^ roie jeber Dichter bei ben Beften

3U (Bafte unb f)at i^r 5ro^mal)l niemals befto^len, immer genoffen. RTan

l}at, roenn aud) geringe (Einflüffe Sljakefpeares unb Schillers, neuerbings

aud) oon Ctroantes bei il^m feftgeftellt, aber fein gan3es IDefen unb (Erad)«

ten ging bal)in: er felbft 3U fein. (Er gehört 3U b^n toenigen Husermä^lten,

bie ben Stoffen i!)r Red)t laffen unb fie glei(^3eitig unter bas (Bepräge i^rer

eigentümlidjen Itatur sroingen.

Don ber Romantik f^eibet i^n befonbers fein unermübli^es Streben nadt

einer ftrengen unb gefdjloffenen Kunftform. IDie be3ei^nenb ift es, ba^, als

Hmim unb Brentano Kleift kennen lernten, beiben als ^erporfteci^enbfte €igen»

tümli^keit fein ungeheuer fc^toeres unb mü^fames Sdjaffen auffiel ! Sie

felbft folgten 3iemlid^ forglos i^ren (Einfällen unb £aunen. Kleift aber rang
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gcrüattig mit feinen Hufgaben. Don (einem (I)ebi(^t an bie Königin £uife

kennen roir 5rei rec^t oerfd)ie5ene 5ö|fii"9^^- ^^^ ^^^ ^^^ t)on feinem

Kampf mit bem Drama „Robert ffiuiskarb" erfal)ren, ift fclbft einetEragöbie.

„3(^ ^abe nun," fd)rieb er über öas IDerk feiner SdjrDefter, „ein ^albtau«

fenb ^interetnanber folgenber tEage, bie Häd)te ber meiften mit eingered)net,

an Un Derfu(^ ö^fefet, 3U fo Dielen Kränsen nod) einen auf unfere Sömilie

I^erabjuringen : je^t ruft mir unfere l)eilige Sd^u^göttin 3U, ba^ es genug

fei." Unb roenn er bann roeiterf^in in bem ergreifenben, rounberfamen Briefe

baDon fprid|t, ba^ in ber Rei^e ber menfd)Iid)en (Erfinbungen biejenige, bie

er gebälgt l^ahz, unfe!)lbar ein (5lieb fei, fo erfal)ren roir, roorauf er hinaus«

tDolIte : bas 3beal eines neuen eigenen Stils f^töebte i^m als ^öd)ftes 3iel

feiner Beftimmung oor. RTit i^m roollte er btn Kran5 ber Unftcrbli(^feeit

pflücken. Durc^ ben klugen alten IDielanb, bei bem Kleift einmal längere

3eit Hufna^me fanb unb ber feiner SdjtDeigfamkeit eine Deklamation aus

ber Did)tung 3U entlocken oerftanb, roiffen mir, in roelc^er Region fi^ feine

(^ebanken über bas neue 2^ml ber Cragöbie beroegten. Hn nid)ts geringeres

bad}tz er als an eine .Derfc^mel3ung bes antiken unb mobernen Stils.

„IDenn," fd^rieb IDielanb ni^t lange, nad)bem er Ceile bzs lOerkes kennen

gelernt l)atte, „toenn ber (Beift bes äf^tjlus, Sopl)okles unb S^akefpeare fid)

Dereinigten, eine tEragöbie 3U fci)affen, fo roürbe bas fein, toas Kleifts tEob

(Buiskarbs bes ttormannen . . . Don biefem Hugenblic^ an mar es bei mir

entfcE|iebcn, Kleift fei ba3U geboren, bie große £ücke in unferer £iteratur aus=

3ufüllen, bie, nad) meiner tlteinung toenigftens, felbft Don Sd^iller unb

(Boet^e nod) nid)t ausgefüllt roorben ift." Den „(Buiskarb" roarf Kleift, an

feiner Dollenbung üersroeifelnb, ins S^^^^- ^^^ ^i" kleines Brudjftüdi Der*

öffentlid|te er fpäter aus bem (Bebädjtnis. IDie tDeit bie kühnen Hlräume

feines iugenblid)en Überfd^mangs in (Erfüllung gingen, toirb eine kur3eüber»

fic^t über fein Sd)affen ertüeifen.

3n feinem erften IDerk, ber „Samilie S(^roffenftein" (1802), einer

Dicbtung, bie Kleift, als fie Don frember ^anb anoni}m Deröffentlid)t war,

Derleugnete, 3eigt fi^ bas tleue feiner Kunft noc^ fpärli(^. Reminif3en3en

aus S^akefpeare unb £effing finb ebenfo fii^tbar roie Deklamationen in ber

Hrt Sd^illers begegnen. Die ftarke unb fidjere Kompofition, bie glüdilic^

Beroältigung eines ebenfo kompli3ierten roie unerfreulid)en, an bas kom«

menbe Sdjidifalsbrama mal)nenben Stoffes beutet aber fi^on auf ben ge»

borenen Dramatiker. Unb bie £iebesf3ene am Sd^lufe in i^rem geljeimnis*
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DolIcn oaubcr unb 6er anmutigen (bxa^k feünbet bzn nTeijtcr in bcr Dar*

(tellung sarter Seelenregungen.

Das nit}[terium öer £iebe toar es audi, bas Kteift ju öer Bc^nblung bes

„Hmp!^ifrt)on"ftoffes trieb. (Ein £uftfpiel nad^ ITtoIiere ift bas 1805 ge=

bid}tete, 1807 erfd)ienene IDerk auf bem Hlitel genannt, unb äu^erlid^ ijt es

and\ nur eine etmas frei fd)altenbe Überfe^ung, in IDaI}rr)eit iebod) eine

Derbeutfd)ung im ebelften Sinne bes IDortes. (Einem lei^tfertigen, pikanten

Stoff läfet ber Bearbeiter feine Komik, ia Der(tärkt jie, ni(^t o^ne aud) fic

innerlid) 5U nxmbeln unb mit beutfd)em (Beift 3U erfüllen. 3uglei(^ ftattet

er i{)n aber mit einem tiefen ge^eimnisoollen (Ernjt aus unb fteigert i^n mit

kül)nem Di^tergeift 3U mt)ftifd)«pant^eifti[dier Jjö^e mit teifer {}tnbeutung

auf b^n (^riftlic^en nTt}t^us oon ber unbefleckten (Empfängnis. 3n berSd)öp=

fung Hlkmenens, einer ber reinften unb f(f|ön[ten Srauengeftalten aller Did^=

tung, l)ai biefe unerhörte Umtoanblung eines frioolen Stoffes il?r Re<f)t

gefunben.

Der „Hmp^itrt)on" beroies, ba^ Kleifts (d)toerer büfterer Seele aud^ ber

berbc £}umor ni(^t fremb mar. Jm „3crbro(f)enen Krug", bem £uftfpiel

eigener Crfinbung (1805 üotlenbet, am 2. I1tär3 1808 3um erftenmal in

IDeimar aufgeführt, 1811 im Druck erfd)ienen), beroegt er \\6) ausfd)liefeticf)

auf biefem ©ebiet. HTit glücklid)em (Briff roäI)lt er als £okaI bie klaffif(^e

{)eimat bes !)umoriftifd|en (Benrebilbes, auf bem ficf) freili^ me^r mörkifc^

als nieberlönbif^e (Beftalten tummeln. Hber roie ecf)t (inb biefe Bauern, twn

benen bas lanbldufige tn)eatcr Us ba^in nur übel Derfc^önte Hbbilber

•kannte ! ^n ber r)auptperfon, bem Dorfricf)ter Hbam, ber bas Urteil über

eine tEat 3U fpredjeit ^at, als beren Url)eber er \\d\ felbft im £aufe ber Der*

l)anblung erroeift, gelang Kleift eine (E^arakterfigur oon ed)tefter £ebens=

röal^rl^eit unb £eb€nsfülle, oielleid^t 3U reid^ in ber fjäufung oon (Ein3el=

3ügen. Das £uftfpiel gehört 3U btn in ber IDeltliteratur ni^t 3al)lreicl)en

bramatifc^en IDerken, beren Qanblung ein f^^on gefd|e!)enes (Ereignis bilbet,

beffcn Urfprung fi^ bem Qörer nac^ unb nadi ent^üHt. Bei biefem analt}ti=

fdjen Derfal)ren konnte Kleift feinem I}ang, btn Dialog burd) S^^^Ö^^ ^^^

IDieberl)olen 3U beleben, fo red)t frönen. Hber roie er !)ierin übertreibt —
ITtagl)alten war nid)t Kleifts Sadje — fo tut er aud) fonft bes (Buten 3U oiel.

Die kunftooll angelegte Spannung tüirb 3U fel)r gebe^nt, bie Bemü^ng, bas

Stoffli^e bnxäi pft)c^ologifd^ ITTomente 3U Iftb^n, ift gar 3U fid)tbar. Jeben*

falls roar er ber bamaligcn Sdjaufpielkunft bamit vorausgeeilt, unb geroig
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tDurbe öiefe Überflügclung ber Seit für öic erfte [o ungIüÄli(^ ocrlaufcne

Huffü^rung in IDcimar ocr^ängnisooll.

EJatte Kleifl fc^on in öiefen brct Di^tungcn bem Qcrgcbrai^ten getrost,

fo tüanbtc er fic^ in ber ,,pentt}efUea" (1806—1807, erf(f|ienen 1808) mit

ber größten (Entf(^ieben^eit gegen bie gültigen Hnfd)auungen. (Eine antike

I}eroen|age toä^lt er 3um Dortourf , aber nic^t, um fie in bem (Beift 3U beljan«

beln, ben IDinckelmann aus bem kla(fif^en Hltertum herauslas unb oon bem

(5oetl}e feine poejie befru^ten lieg. Xii6]t $(^ön]^eit, (Einfalt unb ftillc (bxö^t,

fonbern £eibenf^aft, bie er bis in i^re Urgrünbe oerfolgt, unb lDaI)r^eit finb

{eine £eitfterne. Die Dertüirrung bes (5efü^Is, für Kleift fo oft ber Hus«

gangspunfet ber Konseption, ift au^ ^ier bas (5runbt^ema. Unb biesmal

ift es bie ge^eimnisoolle Derroanbtfd^aft ber (Ejtreme oon Hffekten, bereu

fid^ bie grüblerifc^e Pfiji^ologie bes Dieters bemä^tigt ^at. lOie fid) in ber

Srauenfeele £iebe in J)a6 unb Fjafe in £iebe roanbeln, mill er glaub^ft

ma(^en. Die Hrt, in ber er bie Hufgabe löfte, roirb tro^ allen Übertreibung

gen, Derirrungen unb (Befrfima&lofigkeiten im einseinen, immer ein (Begen*

ftanb ber Berounberung bleiben. ITtit kü^nfter Unerfc^ro&en^eit sie^t er bie

äußerften Konfequenscn feiner Huffaffung, röenn er barftellt, toie bie tjelbin

l}alb 5urie ^alb (Brasie bzn geliebten (Begner oon Qunben in Stücke reiben

lägt unb felbft btn 3a^n in feine Bruft fc^lögt. Unb vok er bei pentl^efilea

ber Sdiranlien ni(f)t a6)kt, bie ber ^ergebrad)te Stil ber Be^anblung antiker

Stoffe errichtet l^atte, fo gel)t er anä) in ber Cl^arakteriftik iljres partners

feine eigenen IDege. Hd^illes ift ni^t ber konventionelle pat^etif^e ^elb, fon*

bern ftark Uaturburfd^e. 2^^ u)iberfte^t's, es ma^t il?m Übelkeiten ober bas

Blut fd^iegt i^m ins (Befi^t, roenn er ben 3ug um bes (Dbpffeus £ippe fie^t.

IDas Kleift mit biefen ttatürlic^keiten erftrebt, ift klar, ^r tüill bie ftarre

Hntike beleben, unb toir a^nen I^ier, roas iljm bei ber S^öpfung bes neuen

Stils am Qersen lag. Durc^ Realismus roill er bas i)eroif^e toürsen, um es

ben Sorberungen mobemer (Empfinbung ansupaffen, es ju oermenf(^li(^en.

Daß bie j(Brunbftimmung biefer ^ragöbie aus Kleifts eigener Seele flog,

beftätigt ein Selbftbekenntnis bes Dieters : mein innerftes tDefen liegt bar*

in, fc^rieb er, ber ganse Schmers 3ugleic^ unb (Blans meiner Seele. Sie ift

ein Ha^klang feiner Kämpfe um ben (Buiskarb, ber ^immelftürmenben

l7offnungen unb bes oersiDeiflungsöollen 3ufammenbruc^es, ber Husbruck

eines oon f(^auerli^en (Begenfä^en serriffenen (Bemütes, bas in JDorten

Doll Si^ön^^eit unb £eibenf(^aft nac^ Befreiung ringt.
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Dos „Kött|c^cTi von i^cilbronn" (1808, gebrückt 1810), I)at Kkijt

(elbft als öic Kefjrfcitc 5er pent^cfilca bcseic^net, als if^ren anberrt Pol,

ein IDcfen, bas ebenfo mä^tig ift bur^ gänjlidie !}tngcbung als jene bur^

i)anbeln. „Sic gehören,'' |agt er ein anbermal, „toie bas pius unb Utinus

Ux HIgebra sufammen unb [rnb ein unb basfelbe IDefen, nur unter entgegen*

ge[e^ten Be3icl^ungen gebad)t." (Bleidjroo!)! finb bie Did^tungen, bereu be»

^errfc^enbe (Bcftaltcn biefe Si^^uen finb, r>erfd)ieben tüie Zaq unb Ha^t.

Durd) nid^ts roirb Kteifts fiün}tlerifd)e (Benialitöt ^ller beleu^tet. Das

„Kätf)(^en von J^eitbronn" fc^lägt me^r in bie romantif(^e (Battun^, j^rieb

6er Dichter an €otta, als er i^m bas IDerk anbot Jn IDa"^rt)eit ift es feine

romantifd^efte Sdjöpfung ftofflid^ roie I^infid)tli(^ t>er Be^nbtung, befonbers

buxd) ben märd)en^aften (Etnfd)Iag. ITTit bemunberungsroürbigem 3Ttftinkt,

o^ne fidj all3U ängftli(^ um bas Seitkolorit 3U bemühen, liat Kleift bie mit»

telalterli^e IDelt ber poetifc^en (Erabition — bie roirklidie mar anbers —
mit i^rem 5^nigerid)t, Stoeikampf, Gottesurteil, IDeiberraub unb Rettung,

Stürmung unb Branb einer Burg ufto. lebenbig 5U mad)cn gemußt. Hus

biefer IDelt ooll Unruhe unb IDirrniffc Ieud)tet ein 5^<iuenbilb dou ein3iger

Sd)ön^eit: eine Jungfrau, Don bem £iebrei3 ^immlifdjer Unfd)ulb umfloffen,

unberirrbar in il)rer f)ingabe an bzn ITTann, bem fie unb ber it)r beftimmt

ift, Don Ijinreifeenber ttaturma!)r^eit unb 3uglei^ Don bem ftral)lenben (5Ian3

I)öd)fter poefie oerklört. lUit öerfelben unerbittlid^en Konfequen3, mit ber

Kleift in ber pentl)efilea btn I)erben Stol3, bie büftere, oermirrte, blutrün^

ftige £eibenf(^aft eines S^^öuen!)er3ens barftellt, fc^ilbert er ^ier bie I)inge=

benbe Demut unb l)elle Gläubigkeit ber il)rem fid)eren (Befühl oertrauenben

liebenben Seele. Unbekümmert um bie (Einmänbe mobemer Hnfd)auung

bleibt er feft auf bem Boben bes IUärd)ens unb r)erfd^mäl)t au(^ feine Dra=

ftik nidjt. (Er fd^eut nid)t üor f)ärten, ja Husbrü^en ber Ro^it 3urüÄ, er*

fpart uns Tiidjt ein meiblid)es Sdjeufal unb fc^afft 3U guter £e^t in bem oiel

angefod)tenen Sd)lu6 bie Sd)mierigkeit bes Stanbesunterfdjiebes im Geifte

biefer naioen Kunft aus ber IDelt. 2^ ber Soxm !)errfd}t mieber jene i^m fo

eigene Dermifd)ung bes ITatürlid)en mit bem Stilifierten. Die Derfe oer-

meiben fo menig bialektifd)c IDenbungen unb bie Rebemeife bts Hlltags mie

bie gehobene 'Sprad)e. Unbjber ^elb in feiner berben männlid)en Kraft unb

r)erl)altenen, nur einmal in einem fd)märmerif^ fd}mungt)ollen ITTonolog fid)

ergießenben n3eid)!)eit fte^t mieber meilenfern oon bem üblid|en tErjpus ab.

Die beiben Te^en Dramen finb ^iftorifdjen Charakters. 3^ ^^^n IDanbel
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toeniger Ja^rc tDar aus bem von bem Qumanttätsibeal feines Zeitalters er«

füllten IDeltbürger ein leibenfcEjaftli^er Jreunb bzs Daterlanbes geroorben,

bem bic ttot bes Staates ins J}er3 brannte. Jn von (Empörung gefd^töellten

(5ebi(^ten unb Huffä^en, bie erft naä) feinem tEobe unb ßumeift re(^t lange

banac^ gebrudit löurben, fud)te er ben ^ag gegen bie Unterbrüc^er 3U

fd}üren. llun töollte er in einem größeren VOtxh, einem Drama, [einem

Polke einen Spiegel Dor^alten. Itad) ber „Utinna Don Barn^elm'' ift bie

„!)ermann$fd)la^t" ((Enbe 1808, gebrückt 1821), „bk erfte aus bem be»

beutenben Z^htn gegriffene tEl)eaterprobuktion oon fpesififd) temporärem

(Bel}alt", aber freili^ Don gan3 anbrer Rrt, töas ni(^t blofe bie S^^^ ^^^

leiber gän3li(^ oeränberten Zeitumftänbe roar. Kleift erroeift aud) ^ier feine

eigenmillige Originalität. IDie man von einem S^lüffelroman fprid)t, fo

könnte man biefes IDerk ein S(^lüffelbrama nennen. Kleift roill bie £age

feines Daterlanbes barftellen unb btn IDeg ber Rettung 3eigen. Die poli»

tifd)en Derl}ältniffe t)erbieten eine birekte Sd)ilberung, unb fo roä^lt er einen

analogen 5<in aus ber (Befc^id)te Deutfc^lanbs : bie (Eroberung (Dermaniens

burc^ bie Römer unb feine Befreiung. Hatürlic^ ift i^m babei bie ^ifto»

rif^e lX)a^rl)^eit gleidjgültig. Pielme^r fpickt er bie Did)tung abfid^tlic^ mit

Hnfpielungen auf Porkommniffe unb perfönlic^keiten feiner Seit. „Da*

mals," fi^rieb Da^lmann im 3ctl)re 1840 an (Beroinus, „oerftanb jeber bie

Bestellungen, roer ber Surft Hriftan fei, ber 3ule^t 3um tEobe geführt roirb,

toer bie toären, bie burc^ IDi^tigtun unb Botcnf^itken bas Daterlanb 3U

retten meinten." IDie er nun aber feine Hufgabe löft, ift eine neue probe

feiner Genialität. (Er fd)uf fi^, ba i^m bie IPirklic^keit für feinen l7elben

kein Dorbilb bot, bas Jbealbilb eines Qerrf^ers unb Diplomaten, toie i^n

nad) feiner übrigens re(^t fubjektiüen unb lüo^l etu)a$ naioen Huffaffung

bas gekned)tete Daterlanb 3U feiner Befreiung brauchte. Hber biefe rein in=

nerli^ gefdiaute (Deftalt ift fo toenig abftrakt, ba^ er in feinem ^ermann

einen Reiben Don ftro^enbcr £ebensfülle oor uns ^inftellt. (Ein tEriumpl)

bid)terif(^er Intuition. Diefe ITtifd)ung oon tlaturkraft unb Derfd)lagenl)eit,

oon Qumor unb Ji^^tigkeit ift ebenfo ansie^enb roie menfd^lic^ roa^r. Huc^

in ber fd}elmif(^ naioen C^usnelba, beren gekränkter Stol3 in graufame

Ra(^e umfd)lägt, betöeift Kleift feine getöaltige Kunft ber tTtenfd)enfd)öpfung.

Sie ift roie J}ermann aus bzn Seitoerl^ältniffen heraus 3U oerfte^en : brao,

ober ein roenig einfältig unb eitel roie ^eute bie ITtäb^en finb, benen bic

5ran3ofen imponieren. So fd)ilberte fie Kleift felbft feinem S^^^unbe Da-^l»
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mann. Dann ift nod) ITTarboö eine metfter!}aft gelungene 5^9^^^^^ öud) Darus

in feinem Römeranftanö unb $tol3 mit fixeren $trid)en ge3ei(^net. ^ Bei

öen übrigen fo 3a]^lrei(^en ©eftalten t)ermi({en tüir Kleifts inbioibualifie*

renbe $(^ärfe. Dos erMärt fid) aus ber (Eile, mit ber er bas IDerfe l)inrDarf.

Um fo berounberungstüürbiger ift bie Kunft, mit ber er btn unbramatifc^en

Stoff im übrigen ben Bebingungen ber $3ene anpaßte. Die (Eilfertigkeit ift

tDO^I aud} bie Urfa^e, ba^ bie Derfc nod^ härter unb ungelenker finb als in

ben anberen Did)tungen. IDo^IMang unb H!}r}t^mus roar biefem begnabeten

Poeten oerfagt. Die UTafelofigkeiten hingegen, bie anä) I)ier mieber begegnen

(C^usnelbas Had)e an Dentibius unb ba^ J}alli)s £eid|e in fünf3e^n Studie

Serlegt 3ur Hufrei5ung ber Stämme oerfenbet roirb) finb nid)t 3ufällig, fon=

bern ber ed)te Husbrucfi bes gigantif^en J)affes, beffen Kleift fällig uxir.

Doc^ roas töill bas htb^utzn gegenüber bem Qö(^ften, bas i^m in biefem

IDerfe gelang ? (Ein (5elegenl)eitsftü(fi lag i!)m im Sinn, nur für feine 3eit

unb iljre gan3 beftimmten Der^ältniffe bered^net, unb es rourbe eine Di(^=

tung Don unDergängIid)er Dauer, niemals bis ba^in roar einem tEenben3=

ftüdi ein foId)es £os befd)ieben.

Der „Prin3 oon f}omburg" (1810, gebrudit 1821) ift bie Krone bes

Kleiftfd)en £ebensroerfees. J)ier ift ber Did)ter bem Jbeat bzs neuen Dramas,

bas i^m Dorfd)roebte, am näd)ften gekommen. Die £iebe 3um Daterlanb, bie

if)m bie „f)ermannsfd)lad)t" eingab, ift aud) bei ber Kon3eption biefer Sd)öp=

fung roirkfam, aber oon bzn Sd)ladien bes Hugenblidilid)en befreit, Der=

ebelt unb vertieft. Der IDert bes Daterlanbes ift nidjt roie bort felbftöerftänb=

lid)e Dorausfe^ung, fonbern roirb buxä\ bie Dorgänge unb bie an il)nen betei=

ligtcn irtenfdjen erprobt unb erliefen. (Ein tE^ema ber IDeltliteratur : ber

Konflikt 3tüifc^en Jnbioibuum unb Konvention, 3rDifd)en bem (Ein3eIrDinen

unb ber I)errfd)enben V(la6]t, ift ber üorrourf bes IDerkes, roirb aber — bas

ift DonKIeift nid)t anbers 3U ertoarten— neu unb eigenartig be^anbelt. 5^^^^^=

rid) Hebbel, oon 3ugenb auf ein glü"^enber Dere^rer Kleifts, f(^rieb imja^re

1850, als bie Sd)ä^ung bes Dichters no^ auf einen rec^t kleinen Kreis be=

f^ränkt roar, einen rounberljübf^en Huffa^ über bie Did)tung, in bem er

mit kongenialem Sd^arfblidi bie i^r 3ugrunbe liegenbe künftlerif(^e Jbee

enthüllte, ^n einer meifterl)aften Hnalpfe 3eigt er bie Dielgeftaltigkeit unb

£ebensfülle bzs poetifd)en Organismus unb tüie bie Dtotiüe bes pftjc^olo*

gifdjen Hufbaus ineinanbergreifen, fo ba^ in ber (Beftalt bes Prin3en ber

lDerbepro3e§ eines bebeutenben tltenfi^en in ooller Unmittelbarkeit Dorge=
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fü^rt toirb. ITTit Re^t fielet er in öiefem legten ITToment einen be|onbers

eigentümlichen unb originellen 3ug bes Dramas. IDä^renb in i^m geroö^n*

lid^ ber Qelb |(^on Döllig fertig auftritt, roäl^It fid| Kleift 5ur Qauptgeftalt

einen liebensroürbigen, tapferen, rul]mbegierigen unb fiegesgeiDiffen 3üng*

ling, ber burd^ Unbefonnenl^eit Dom (Bipfei bes (Blücks ^inabgeftür3t unb in

Kleinmut oerfunken ben I}alt ber Perfönli(f){ieit oerliert unb er(t allmä^«

li(^ jid) felb|t finbet. UTit töeld) feiner Seelenkunbe Kleift biefe (Enttoicfelung

buri^fül^rt, 3eigt Qebbel mit liebeüollcr (Einfü!)lung. {}ebbel, ber ben „Prin«

3cn Don J^omburg" für eine tEragöbie l^ielt — es kommt Ijier jebod) auf btn

Gattungsbegriff nid^t an — fielet aud) barin etroas Heues, bafe in ber Did|=

tung burd) bie bloßen Sd^auer bes Zobts erreid]t roorben i(t, roas in allen

übrigen tEragöbien nur burd) ben Zob felbft erreid^t roirb : bie |ittlid)e tau«

terung unb PerMörung bes J^elben. (Er finbet l)ier eine ganj neue (5eftalt

ber Cragöbie. Daoon ift jebenfalls fo oiel rid)tig, bafe Kleift bas kül)ne IDag«

nis gelungen ift, einen bis an ben Raub ber tEragik gefüljrten Konflikt mit

i}ilfe faft luftfpielmäßiger 3üge pft)d)ologifd) oöllig überseugenb 3U löfen.

So toie ber Did^ter ben Didjter fa^, muffen aud) wix bas IDerk betrad)ten,

unb alle Rätfei fqtoinben. (Beroi^ finb IDiberfprü^e oor^anben, aber l)at

Kleift nid)t UTenfdjen gef^affen? Hud^ fad)lid) ift bie £öfung erquidilid),

inbem 3rDif(^en (Befe^ unb (Empfinbung ein ^armonifdjes (5lei^geroid|t l)er*

geftellt toirb. „Jd) Ijobz niemals f^öner," fc^rieb löiH^elm (Brimm an Hrnim,

„bie HTad)t bes (Befefees unb bie Hnerkennung bes i}öf)eren, oor bem au(^ bas

(Befe^ 3erfällt, bargeftellt gefunben." Bei allen Sd)auern bertEragik ift etroas

Weiteres unb Sonniges über bie Did)tung gebreitet. (Es fie^t faft aus, als

liahe ]\6) Kleift enblid) — fo kur3 üor feinem Cob ! — mit ber gebrec^lidjen

IDelt oerföl)nt. Utit feinfter Bered|nung ^at er btn frö^lid)en Husgang t)or*

bereitet unb bem dl^arakter bes Kurfürften bei aller Heftigkeit unb Strenge

bo6) nid)t ben Sinn für bie Red)te bes ?}zv^ens oorent^alten. Die (Beftalt bes

E)errf^ers ift an fid) ein ITTeiftertöerk. Hidjt oft ift überlegene UTaieftät mit

folc^em (Blüdie poetifd^ oerkörpert toorben. Der 3ufa^ üon Htilbe, Jjumor

unb feiner Jronie l)at bie UTenfdjlid^keit nur er^öl)t. Dem Kurfürften ftet/t

feiner roürbig l)inrei6enb in i^rer Hnmut unb tapferen Selbftfidjer^eit bie

Prin3effin Hatalie gegenüber. 3m Prin3en felbft aber l)at Kleift u)o^l feine

eigentümli(^fte (Beftalt gefd)affen : Solbat unb tEräumer, ^elb unb rei3bar=

fter Heroenmenfd). Die cieloerfi^riene S3ene, ba ber fiegreid^e 5^lb^err,

ber fi(^ Dorl)er all3U kül)n ins Sd|la(^tengetümmel geftür3t ^t, nad) bem
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HnBIufe fernes offenen (Brabcs b\t elcnbefte tEo5esfur(^t äußert, fie bewarf

I?eute nid^t me^r öer He^tfertigung. IDer no(^ md)t begreift, baß fein Der«

galten feelifc^ begrünbet, gan3 im Sinne ber bic^tcrijd)en Jntention, bem

plane roie bem (Beift bes Dramas ongemeffen, alfo organifd^, überbies aber

and] menfcf)Ii(^ roa^r unb poetifc^ ift, ber lefe na^, was f>ebbel barüber in

bem ertDaf)nten Huffa^ fagt.

IDas öie „Qermannsfc^lac^t* als tEenbensftüÄ, ift ber „Prin3 »on ^om=

bürg" als ^iftorifi^es Drama : ber (&ipfel ber Gattung, gefc^idjtlid^ unb 3U«

gleich ins allgemein ITTenfd|Ii^e reicf)enb, national, o^ne engl)er3ig 3U fein,

tdit patriotifc^ o^ne bas l)o!)le Pathos, bas oon Dicf)tungen biefer Hrt un3er=

trennlid) f(f|eint.

Bei b^n (Er3ä^lungen (1810—1811, bocf) roaren bie meiften Dorl^er gan3

ober fragmentarifc^ in Seitf^riften crfcE)ienert; ein allem Hnfcbeine naä) volU

enbeter, 1816 no^ Dorl)anbener 3roeibänbiger Roman ift leiber oerloren ge=

gangen) muffen n)ir uns liur3 faffen, aber nic^t ettoa, roeil fie nicf)t auf

6er Qö^e ber Dramen ftünben. Daß biefe nod) oon tEreitfdjlie (allcrbings

oor einem l)alben 3ö^r^iiTtbcrt) ausgefprod)ene Rn\\6)i falfd) ift, erröeift

etroa (Eric^ $(^mibts oortrefflid)e, in Hrt unb IDefcn ber Kleiftfdien (Epik tief

cinbringenbe (Einleitung 3U ben tloDellcn, bie feine muftergültige Husgabe

ber IDerke bes Did)ters bietet. Kleifts feünftlerif(f)e Strenge tritt in ben (Er*

jä^lungen ftärker ^eroor als in ben Dramen. (Er ge^t oon bem Urbegriff

ber Itooelle aus, monaä) fie aufeerorbentlidie, fonberbare, roomöglicf^ uner=

l}örte Begeben!)eiten bar3uftellen ^at. Die (Ereigniffe toerben Sd)ritt für

$(^ritt unb fo entroickelt, baß Dinge unb Perfonen fid^ geroiffermaßen felbft

f^ilöern. Der Dieter tritt perfönlid) faft Döllig 3urü(fe. (Er mifdjt feeine Re«

flejionen ein unb ift felbft in ber Beurteilung äußerft 3urücfel}altenb. ^öd|=

ftens gibt einmal ein Beitoort ober ein Sä^djen feinen Stanbpunfet an. 3"
öiefer gerben Sad)lid)feeit ift er gan3 unromantifc^. Hud^ bietet er fo roenig

Seelenmalerei roie breite Itaturfdjilberungen. IDenn er gleid^roo^l bie ftärfe=

ften IDirfeungen erreicht, fo banfet er bas feiner geroaltigen Darftellungs«

feunft: ber jeber S^toierigfeeit gertxidjfenen Kompofition unb ber unüber*

troffenen Hnfdiaulii^feeit. Das Stoffgebiet ber (Er3ä^lung ift fel^r mannig«

faltig, unb roieber ift ^uptfä(^li^ ftarfee £eibcnfd)aft bie H^riebfeber ber

(Ereigniffe. Die umfänglid)fte „nTid)ael Ko^l^aas" ift au^ bie bcbeu=

tenbfle. Sie gilt mit Re^t für ein nTeifterroerfe ber gefamten beutf(^en IIo»

oellenliteratur. Die Seit ift oorüber, ba man annahm, ba^ bem Dichter gegen

inei}eT, £ittrahur* 41
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(En5e 6er CEx^älflünq ,,bk Kraft oerfagt, öle j(5e[taltcn unter [einen Ejänben

Serfließen uxib öie fo ^enlic^ begonnene 5^^^ i" roilMrlic^en Dtfionen

cnöet", ober, loie n;reit(^ke jic^ nod) f^ärfer äußert, 6a§ bas f^öne (Be*

öt^t, ein IDerk feiner rcifften 3<^^^^t 9<iti3 unb gar oeriDüftet rotrb. IDir

tDiffen }e^t, ba^ biefe Sc^Iugpartie burc^aus im (Beifte ber urfprünglid|en

Konseption liegt, ja unentbehrlich ift. Hur fo konnte Kol^l^aas, ben fein

Redjtsgefü^I 3um Räuber unb ITTörbet mai^te, jene oerbiente (Genugtuung

3uteil roerben, mit ber er, Don (Befüllen gan3 übertoältigt, !)eiter unb be«

friebigt bie IDelt oerläfet.

£ange fyit man fi^ gefträubt, Kleift btn Hang eines Klaffikers 3U3U»

fprec^en, aud) ibeenlos ^at man i^n genannt. ITun, roir finb in Deutfi^

lanb ein toenig perroö^nt. IDir ftellen an ben (Beift unferer Did^ter ^o^e Hn*

fprüc^e. lOeil roir bas (Blü& Ifahtn, ba^ unfere größten auc^ geroaltige

Denker roaren, finb roir ba3U bered)tigt. Hber bie IDelt ber Kunft ift nidjt

ibcntifd) mit ber IDelt ber (Bebanken. Kleift ift por allem Schöpfer unb (Be»

ftalter unb als fold)er, toie mir toieber^olt fallen, oon einer bei uns nidjt ^äu*

figen Strenge, bie il^n 3tDingt, bas Hioeau ber d^araktere ni(^t 3U überfd)rei=

ten. Das ift ber (Brunb, bafe roir Senttn^tn unb Reflexionen bei il^m nidjt

oft begegnen. 3"^ übrigen ftrebte er nic{)t nur nacE) IDiffen unb unioerfaler

Bilbung — ber ibeenlos (Benannte legte fic^ in feiner Jugenb ein 3^^^^"

magasin an — fonbern er rang and) nadi einer IDeltanfc^auung. Unb tief

u)ur3elte biefer Drang in feiner Seele. Hls i^n bas Stubium ber Kantifc^en

P^ilofopl^ie lehrte, ba^ bie Rtenf^en nic^t bie Dinge felbft, fonbern nur il}re

(Erf(Meinungen u)al)rne^lnen— beftimmt (Erleu(^tetes 3U fe^en, nid)t bas £id)t

— erfüllt er eine ber fd)U)erften Krifen feines an Kataftrop^en fo reld)cn

£eben$. Kur3, biefer Did)ter ber (Befül)le unb £eibenf(^aften u)ol)nte aud?

im Reid^e ber (Bebanken. Das ertoeifen genügenb Dii^tungen mk „Rmp^i«

trt)on", „Prin3 uon ^omburg'' unb „Rli^ael Ko^I^aas", bie i^re IDurseln

in ben Boben einer tiefen Symbolik erftrecken, ol^ne ba^ — unb barin berul)t

mit i^re (Bröjge — ber Did^ter felbft mit bem Si^Qß^^ barauf toeift. Unb toie

ungelenk unb feltfam er uns otelfad) kommt, toie unausgeglidjen bie mei=

ften feiner IDerke finb, in b^mn \x6) mit bem i)ö^ften IDunberli^es unb Kinb=

liebes mifc^t, bie £)erkunft aus bem (Benielanb oerleugnet biefer Di(^ter, ber

in ber beutfd)en Grammatik ni(^t fi(^er ift, niemals. (Betroft bürfen wn i^n

klajfifd^ nennen. Hur ift er and\ Ifkxin nic^t roie bie anbern, oielme^r ein

Klaffiker eigener Hrt.
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5u bcn niämtem, bcncn Klci[t in 6er legten Berliner 3cit nä^er trat, gc»

^örte aud) 6er im 3a^r 1804 von H. TD. $d|Iegel unter bem Itamen Pcnc=

grin in 6ie £iteratur eingeführte S^i^^^^ic^ Qeinri(^ öc la lUotte Sou«
que (geb. 1777, geft. 1843). (Er ftammte mie KIci[t aus einer alten Sol6a=

tenfamilie. (Er roar 6er (Enkel jenes tapferen (Benerals gleid)en Hamens,

6en Jricöricf? 6cr (Brofee {einer perfönlid)en 5^^ßin^M^<ift n)ür6igte. IDic

Kleift roar er (Dffi3ier, beoor er fid) 3ur Sdjriftltellerei tDan6te un6 ^atte in

6em(elben 5el63ug roie er gekämpft. Hber er roar aus an6erem J}ol3e ge=

f^ni^t, toenn jener audE) in einem an il)n gerichteten Brief von 6er DertDan6t=

fdjaft Iprid^t, 6ie 3rDifd)en il^nen ,,prae(tabilitiert'' roäre. Don Kleifts eigen»

finniger Kraft toar nicE|ts in feiner roeicljcn, fcf|miegfamen, bigotten ttatur.

Rang jener mit feinem (Denius fd|U)er, fo erlebigte 5ouque fein poetifc^es

ßjefdjäft mit ber größten £eid)tigk€it. „3eber Cag unb jebe Stunbe," bc=

richtet fein S^^^unb Darnl)agen, „befonbers aber regelmäßig ber frühere

lladimittag fonb 5ouque 3um $d)reiben aufgelegt, unb bann fd)rieb er feine

Sad^en, £t)rifc^es unb Dramatif^es, unb gleid)ertDeife cpifd)e Profa, faft

ol^nc aus3uftrei^en, ununterbrod[)en Ifin, fo fcfjnell bie S^ö^r laufen modjte."

Da ift es kein IDunber, ba^ von ber großen Hn3al)l feiner Dramen nur eins,

„Sigurb", ber $d)langentöter (1808), bank fd^önen (Ein3el^eiten nennens=

tDert ift, Don ber nocf) größeren dalfl feiner epif(f)en IDerke nur bie „Un«

bine" (1811) roeiterlebt. Seine lieber nannte J}einric^ J)eine mifeig fuße

lt}rifd)e Kolibris. Bei feinen 3eitgenoffen aber fanb 5ouque anfangs bzn

größten Beifall. Jn feinen Did)tungen belefcn 3U fein gel^örte 3um guten

Con. 3n 6er TToüelle „Brautmal^l" läßt (E. ^. H. J)offmann in einer £iebes--

f3ene Hlbertine Doßroinkel 5ouquefc^e Derfe re3itieren. Die „Un6ine", 6ie

er „roirklid) allerliebft" fan6, toenn 6er Dici)ter aus 6em guten Stoff aud)

nid)t alles I)erausgel)olt l)ätte, was 6arinnen lag, oerfd^enkte (Boet^e gern.

Hllein roenn biefem 3aubermärd)en unmittelbar unb mittelbar (burd) bie

£or^ingfd)e ©per) ein nad)leben bis t)cute befd)ie6en roar, fo Ijahtn bie Rit=

ter= unb f)elbenromane 5ouques („Der Sauberring" 1813, „Die S^^^^^"

(El}iobolfs bes 3slänbers" 1815 u. a.) nid)t lange öorgel^lten. Die äußcr=

lid)e IDieberbelebung ber 6eutfd)en un6 nor6ifd)en Dergangenfjeit mit i^ren

abftrakten tDe6er Ijiftorifd)en nod) 6cr eigenen Seit gemäßen 3^2^^^^^ konnte

nur üorübergel)en6en (Ein6rudi mad)en. Jouque blieb 6ie Bitternis nid)t

erfpart, feinen Hul)m 3U überleben. (Einft oergöttert xombt er fpäter Der=

^öl)nt. Derlaffen un6 oergeffen ftarb er, nad)6em er für 6ie 6rei legten

41*
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Ja^re feines £ebens burd^ 6ie QuIÖ feines Königs aus 5rüdien6er Rrmut

zxlö\t iDoröen voax.

Rm unbarm^erjigften ging mit i^m (alleröings nac^ feinem tEobe) fein

Steunb (Ei(^eTtborff, öeffen erften Roman Jo^que l^erausgab, ins .(Bericht,

toenn tx i^n „ben entf^iebenften Partifan ber Romantik, ber ein mlUs Itten»

fc^enalter ^inbitrc^ ju il^ren erften unb legten Perfei^tern geirrte", f^Iiefe«

lid^ i^ren Don (ßuiiote nannte. J^t CEic^enborff felbft freilid^, Don Paul

i)€t}fe in einem ft^önen Sonett als ber fc^eibenben Romantik jüngfter So^n,

i^ Benjamin, befungen, erftra^lte fie nod^ einmal in bem oerklärenben

Zidii btx Hbenbfonne.

Jo-fep^ Sxtil^xx ». (Ei(j^enborf f rourbe am 10. HTärj 1788 in £ubotDi^

in (Dberf(^Iefien als So^n reid^er, lebensfroher (Eltern geboren. Die (Ein»

brMe femer Kinbl^eit rourben für feine poefie beftimmenb. Die anmutige

£an5f(^ft ber Qeimat prägte fi(^ bem empfänglid^en (Bemüt unoergänglid^

ein und tmirbe 5um Qintergrunb feiner £t}rik. Die im elterlii^en :E)aufe unb

»on 6en abeligen ITac^bam geübte glan3t)olle (Defelligkeit fpiegelte fidy in

fernen (Ersö^lungen loicber. Jn Breslau in einem liat^olifd)en Konöikt für

5as Stubium öorgebilbet, be^og er 1805, um fi(^ ber 3urispruben3 3u röib»

men, bie Unioerfität Qalle, beren burfc^ikofes Stubentenleben er in oollen

3ügen genofe. 1807—1808 brai^te er in Ejeibelberg 5U, wo er mit (Börres

Sreundfc^ft f^lofe unb Hmim unb Brentano na^etrat. Jn lüien, n>ol)in

er 1810 überfiebelte, f(^lo6 er fic^ eng an Snebrid^ Spiegel, feine (Battin

Dorothea und t^ren So^n, ben lUaler Philipp Deit, an. 1813 folgte er bem

Hufruf Sriebri^ tOilfielms III. unb madite b\t Selbsüge 1813—1815 mit.

1816 htqami er feine Beamtenlaufba^n, bie i^n na^ Breslau, Berlin, Dan«

3ig unb Königsberg unb toieber na(^ Berlin führte, rt>o er 1831 Rat im

Kultusmtnifterium tourbe. tta^ einem für i^n ehrenvollen Konflikt mit bem

ntrnifter (Eidfyoxn na^m er 1844 feinen Hbfd^ieö. Hm 17. llTär3 1851

fi^reibt Bismarck an feine '(Bktttin aus Berlin: „(Eic^nborff ^abe ic^ fc^on.

löeifet Du, ba^ ber ITtann no^ lebt? IDo^nt ^ier im Kabettenkorps bei

feinem Sc^roiegerfo^n, ber bort £e^rer ober ®ffi3ier ift. £a6 es Deiner Be«

geifterung keinen (Eintrag tun, ba^ er — (Bel^imer Regierungsrat ift." Hm
25, Iloöembcr 1857 ftarb (Eic^enborff.

(Eid^enborff fyitit eine Ijolft, ^eilige Huffaffung oon bem Beruf bes Dichters.

Seine (Eätigkeit fc^ien i^m ber eines Priefters oertüanbt. Jn Poefie unb

Profa öufeerte er fid^ roieberl^lt über feine tiefen Pflichten. RTit Dorliebe
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lägt exm feinen (Erjäf^Iungen Did)ter auftreten. Den fd)önen Hcbling ber

Hatur nennt er i^n einmal unb fingt oon i!)m, bafe, roenn auc^ in unfrer

gnobenlofen Seit bie fcfjöne alte (Einfalt ba^ingefunken ift, ber Dichter ni^t

Derarmen kaxm. v« « -t t ^-nj.IDenn alles um t^n ^cr serfaüt,

fjebt i^n ein götttidjcs (Erbarmen —
Der Dicf)ter ift bas fjerj öer tDelt.

3n einem Sonett ^eigt es

:

Das Zzhtn t|at 3um Ritter iljn gefd)Iagen,

(Er joH öer S(^önf|eit nei5'fd|e KerJier lichten!

Da^ niäit jid) alle götterlos oemi(f|ten,

Soll er Sie (Dotter 3U befdjtoören toagen.

Stn einem fo ^o^en 3beale einen Did)ter 5U meffen rodre ungered)t, au(fj

iDenn er felbft es aufgeftellt l)at. 3ti feinen (Er5äl)lungen kommt i^m (Ei(^en='

borff jebenfalls ni^t na^e. ,,Hl)nung unb (Degenroart" (1810—1812

niebergefd)rieben, 1815 erf(f)ienen) ift ein e(i)t romantifc^er Roman oon ber

Hrt, bie ber „IDill)eIm irteifter" im (Befolge l^atte. Rnä) bie HoDelle „Pidi*

ter unb i^re (Befellen'' (1834) fegelt in biefem 5<i^i^^ciffer. (Eine Sülle

Don Hbenteuem tüirb gel)äuft. J^^ii^n in tTTännerkleibung, beren (Befd)le(J)t

erft 3um Schlug erkannt loirb, begegnen, $(^aufpielertruppen, Röuberfi^a«

ren, luftige Stubenten, Htaler unb Dichter. Die Begebenheiten laffen oiel

Seit 3u (5efpräd)en, oor allem 3um Dortragen oon £iebem, bie nad) bem

Dorbilb bes ,,lDill)elm lUeifter", no^ me^r berer, bk i^n na(^a^mten, rei(^='

li(i) eingeftreut finb. Hllein fo fd)önc (Einselbilber (Eid)enborff bietet, fo an='

fd)aulid) bie Situationen gefd)ilbert finb, es fe^lt ber Darftellung an ber

plaftifcfjen (Einbru^sfä^igkeit. Die Dorgänge finb kaleibofkopartig anein=

anbergerei^t, ni(f)t innerliii) oerbunben. Unentbe^rli(^e ITtittel ber (Epik:

eine klare Darlegung ber Der^ältniffe, bie bie Dermidfelung herbeiführen,

Spannung, Steigerung kennt ber Did)ter ni^t. Hlles oerflü^tigt fic^ in

Stimmung.

Stimmung ift auä) bas (Element, in bem (Eii^enborffs befte unb ^eute noc^

frif^e (Er5ä^lung „Hus bem Zzhen eines Caugeni^ts" (1826) roebt unb

lebt. Der l)elb, ber feine (Bcf^i(i|te felbft berid)tet, ift ein Htüllersfo^n, ben fein

Dater in bie U)elt fc^itkt, bamit er fiel) enblic^ fein Brot oerbiene. (Er ^at ba3U

aber ni^t bas geringfte tEalent, ba fein gan3es IDefen auf Itirfjtstun unb £e*

bensgenuß (bo,d) bef^eibenen !) geftellt ift. IDie er glei^roo^l burc^ allerlei

lUifeoerftänbniffe, Denoedjflungen unb fonberbare Sufälle ^inbur^ glü(kli(^ in
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btn Qafcn gelangt unb fogar bk ?}anb feiner geliebten (Bräfin crplt, bie fi(^

freiließ als eine Kammer3ofe entpuppt, bas i(t im Con naioer tEreu!?er3igfeeit

aufs liebenstDürbigjte gefdiilbert. prächtig gelungen finb als epifobifd)e Su
guren brei oa3ierenbe Präger Stubenten, bie als ITTufifeanten burc^ bie IDelt

3ie^n — man benlit an Spi^roeg. Z^ bem fjelben l^at CEic^enborff eines

ber 3beale ber Romantik : bie parabiejif(^e S^ul^eit mit anmutigem, bisfere=

lem Qumor oerkörpert. Hber auc^ fonjt finb i^re Jngrebiensen fo oollftänbig

unb glüÄli(^ gemif^t, bag bas lücrkdien ein getreues Hbbilb freunbli<^

romantifierter IDlrMid)lieit geroorben ift.

HIs 3w^or)ifationen ber oorgefü^rten Perfonen finb in bie (Er3äl)lung

lüieberum £ieber eingefd^altet. Hls fie 3ufammen mit ber ttooelle „Das

ntarmorbilb", bie fdion frü!)er in einem tEaf^enbu(^ gebrucfit toar, als Bu(^

erfc^ien, tourbe beiben Stücken ein Hn^ang oon „£iebern unb Roman3en"

beigefügt. Das roar bie erfte Sammlung (Eid^enborfffc^er (Bebic^te, ber 1837

in einem eigenen Banbe eine oerDollftänbigte folgte, bie bzn Rul^mestitel

feiner poefie bilbet. ÜDie fc^on feine (Er3ä^lungen me^r auf mufikalifdjen

als epif(^en prin3ipien berul)en, fo ift er in ber Zai Ijkv in feiner eigentlichen

Sphäre. Der Hnfdjauungsfereis feiner Zvjx'ik ift freilief^ ni^t gro^ : fie be-

f(^ränkt fic^ beinal^e gan3 auf bie Raturempfinbung. Dabei mirb bie £anb'

fc^aft nur mit ben Rügen bes Romantikers httxa6)itt Unb mie fid^ in feinen

(Er3äl)lungen bie gleid)en (Ei}pen unb Situationen nur roenig oariiert roieber«

l)olen, fo finb aud) feine £ieber nid^t then reid) an RTotioen. Die Brunnen

ober Ströme raufd)en, bie lOolfeen 3ie^n, bas IDalb^om tönt, bie Dögel fin*

gen, bas Re!^ graft, ber Ittonb fdjleid^t ^eimlid^ fac^t aus ber bunklen VOoU

lienl^ülle ober fü^rt bie golbenen Schafe bur^ bie ftille Hac^t, bie roeifeen

Statuen fi^immern ufro. Hber mit biefen fparfamen ITtitteln raeife (Eid^en*

borff tDunberbar 3U ergreifen. Rlit u)enigen IDorten, nur anbeutenb, faft

nur mit Conen gelingt es i^m, unenblid^e Sel^nfuc^t, bie gel^eimnisöollen

Schauer ber Bruft, bas UnbeiDugte, Difionäre unb (Traumhafte mit ber Ha«

tur in eins 3U oenoeben. (Es gelingt il)m, weil bie feelenoolle Darftellung

oon ber tiefften (Empfinbung geföttigt ift unb roeil er mit btn toenigen tDor=

Un Bilber ^erDor3U3aubern oermag. Rtan fie^t feine (Barten, Oälber unb

f)ügel. 2<if Tnan ^ört fie. Sür (Eidjenborff ift bie IDelt ooller Klang. 3l^m

raufd^t nic^t bloß ber tDalb ober bie Xtad^t, fonbem es fdjallen bie Ströme,

es Magen bie (Ruellen, ber (Barten fingt, bie IDipfel iaud|3en unb bie Sterne

klingen.
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Die [üfec ntcloöie 6es eigenen J}er3ens fanö (Eidjenborff nid)t [ogleid?.

Seine £el)rmeijtcr toaren öas Dolkslieb, öeffen cinfa^e, fangbarc 5ormen er

übernahm, ITTattl^ias (Elaubius un6 Zkdi. Hud) 6oet^e tyit bcutlid)e Spuren

in feiner £i)rik ^interlaffen. ITad) taftenben Derju^en, 6ebid)ten, bie in

Hlmana^en oeröffentli^^t tourben unb Don benen er nur ujenige in feine

Dulgata aufnahm, erreicfjte er in b^n £iebem bes Romans „Hl^nung unb (5e=

gcnmart" feine J}ö^e, auf ber er fi^ aber aud) nur bis etroa 1 840 I)ielt. IDas

bann folgte, 3eigt feine Kunft im Hbfinken. Hud) bie fpäteren Dramen unb

epif^en (Bebic^te blieben roirfeungslos. So roör i^m feeine grofee (EntroiÄIung

befc^ieben. Hber ift es nid^t genug, ba^ er 3um Sd)Iufe nod) einmal bie beften

(Eenben3en ber Romantik, alles Bisarren unb parabojen entkleibet, 3U=

fammenfafete? 3n ber Hrt, roie er in ber £t}rik (Beftaltungskraft mit ber

niadjt ber (Empfinbung oerbanb, überragt er bie meiften feiner (Benoffen. (Er

bejafe bie IDünf(^elrute, oon ber er fang

:

Schläft ein £ic6 in allen Dingen,

Die ba träumen fort unb fort;

Unb öie U)clt l^ihi an 3U fingen,

drifflt bu nur bas 3auben»ort.
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Um 1063. tDillirawis parapljrofc bes £}ot)en Ctebes,

1063—1064. (E330S (Bejang.

3roijd)en 1070 unb 1081 bas flnnolieb gebid)tct.

1127. 5rau floa jttrbt.

(Bcgen 1130. Das fllejanbcrlieb bes Pfaffen Campre^t.

na(f) 1131. Das Rolanbslieb bes Pfaffen Konrab.

(Begcn 1147. Die „Kaijercf|roni&" abgef(f)Iof|en.

(Begen 1150. „König Rotl)er".

Kac^ 1158. Der „(Trierer Siloelter".

Um 1160. f^einri^ von TTTelft.
'

Um 1170. Dietmar oon Hijt.

Um 1172. „(Braf Rubolf".

Um 1175. „f)er3og (Ernjt" nac^ einem sefjn 3ö^f älteren (Entmurf.

©egen 1180. „(Dsroalt unb ©renbel". — Rcin^art Suä^s oon Jjcinric^ bem (5Ii(^e|ae$«?,

1184. Katjer $riebri(i|s tjoffejt in ITTains.

Don 1180 bis ttvoa 1207 bietet Reinmor ber HIte.

Um 1187 beginnt IDalt^er 0. b. Dogelroeibe 3U bid^ten.

Um 1186—88. I^einrid^ oon Dclbeftes „(Eneif ooHenbet.

1190. 5riebri^ oon Raufen jttrbt.

Um 1190. „Satmon unb UToroIf". — „tEriftan" oon (Eilfjart oon (Dbergc

Um 1191. „(Erec" oon fjartmann o. Hue.

1197. rjartmann o. Hue auf bem Kreu33ugc.

1198. XDaItf|er o. b. Dogelroeibe oerlägt XDien.

Um 1201. ^artmanns „Zvotin".

1203. XDalt^er 0. b. Dogelrocibe in 3ei§elmauer.

Um 1203. Ü)oIframs „pardoaP.
Balb na(^ 1204. „XDigalois" oon VOixnt oon (Braoenberg.

Xtaä] 1207. ü>otfroms „XDillefialm".

Um 1210. (Bottfrieb oon Strasburgs „trri|tan\ — „aip^arts tEob". — „Biterolf

unb Dietleib". — „Hibelungenlieb" ? „Kubrun"? — Iteib^art oon Reuent^al
tritt auf.

1210. fUbrei^t oon ^alberjtabt beginnt (Doibs ITTetamorpIjofen ' 3» ilberje^en.

J215— 16. Der „Wäl]^ ©aft;" oon tE^omofin oon Sirciaria.



flnnalen 649

1217. Ilci6f)art Don Reucntfjal mad)t ötc Krcu3fal]rt mit.

Um 1220. Der „Sac^jcnfptcgcr dxkts üon Rcpgom.

Um 1230. „Barlaam unb 3ojapI}at" von Ruöolf oon €ms. — Srciöan&s „Bcfcfjet»

6cn!)cit". — (Bottfrieb Don Iteifcn unö Burftart oon f)ol)enfeIs am ^ofe öes

Prtnscn ^cinrid} in Sdjtoaben.

3n)i|d)cn 1236 unb 1250. „Blcicr fielmbrcc^t" Don lDcrnf}cr bem (Battenacre.

Um 1240. Das (E&cnlicb.

Um 1250. ^^Caurin". — Der „XDartburgfiricg''.

1253. Bcrtf|oIb Don Regcttsburg beginnt 3U prebijen.

3tDijcf|en 1250 unb 1254. Die tDeItd)roni& bes Rubolf Don (Ems.

1255. XUrid) oon £id)tenjteins „Srauenbienft".

1257. Ulridj oon Ciditenjteins „Srauenbu^".
Um 1255. Konrab oon tDürsburg beginnt 3U bi(^tcn.

Uad) 1268. Der „SdjtDabcnlpiegel".

Dor 1272. Der jüngere „^iturel" oon Hlbrec^t (o. Sd)arfenbcrg ?).

1278. Srouentob im lieerc Kaijer Rubolfs oon ^absburg.

1283—90. „Cof)engrin".

Um 1290. ^cinrid^ oon S^ß^^^rgs „tErijtan*.

1322. Huffüt)rung bes Spieles oon ben ftlugen unb töricf|tcn ^ungfroucn In (Eijena*.

1327. TTteiftcr (E&f)art ber IKtjjtifecr jtirbt.

Um 1330. Ulri^ Boners „(Jbelftein*.

1400. Hifecrmann aus Böljmcn.

Um 1445. (Erfinbung bes Bu(i|bruÄs.

1480. Dietridj Sdjcrnbergs Spiel oon 5^^^ 3utten.

1494. Sebajtian Brants „Harrenjdjiff.
1498. Reinlie bc Dos.

1500. (Erjtcr Dru& bes „ (Eulenjpiegels".

1515— 17. Epistolae obscxironim virorum.

1521. (Eberlin oon ©ün3burgs „5ünf3cl)n Bunbcsgcnojfen''.

1521—22. £utfjers überjc^ung bes iteuen €e|taments.

1524. (Erjtes £uttjerfd)es (Bejangbud}.

1528. HiHas UTanuels „Kranftl]eit ber irteg".

1529. (5napt)aeus' „Hcolajtus".

1531. Hnbreas fliciatus' „(Emblemata*.

1532. Sijt Bir&s {Xx\]tus Betulius) „Sufanna*.

1537. Simon Sdjaibenrei^ers überje^ung ber 0bt)||ce.

1538. ?El)omas Itaogeorgus' „pammadjius".
1539. XDidtrams „Ritter (ba\mx\". — (Erjte Sommlung bcutf^r Dolftsüebcr oon

(Beorg Sorjter (bis 1556).

1541. Sebajtian Stands. „Spridiroörter".

1548. Burfiarb U)albis' „(Efopus*.

1549. Debcftinbs „©robianus".

1551. Kafpar Sdjeibs Überfe^ung bes „©robianus".

1554. TDi&rams „Knabenjpiegel", „(Botbfaben" (bis 1557).

1555. 3acob 5rer)s „©arteng ejelljcfiaft".

1557. RTontanus' „lDegftür3er".

1558. £inbncrs „Ka^ipori".

1559. Dolcntin S^umanns „nadjtbädjicin*.



650 Hnnakn

1560. „Die Sinkcnrittcr".

1563. Kir(f)f|offs „VOtnbnnmüt\
1569. „Hmabis" beginnt ju erfd^ctnen (bis 1595).

1571. 5i!<^orts (Eulcnfpicgcl reimensroeis.

1573. 5i!<i|arts „5tö{}I)a3".

1575. 5ij(i|arts „(Bargantua".

1578. ^ijdjarts „(Efit^udiihüdiUin"

.

1587, Das Dolfesbu^ oom Dr. $au]t. — Bartfjolomacus Krügers „f)ons dloucrt".

1589. Iticobcmus 5rijd|Iins „3ulius rcbioious".

1595. Rollcnljagens „5ro!<^^cu|cler".

1597. „Die $(i)U6bürger".

1606. 3of|ann flrnbs „XDafjrcs (Efjrijtentum".

1607. TDoIffiart Spangenbergs „(Bansftömg".

1612. 3flcob Böfjmes „IKorgcnröte im Hufgang".
1616. Die crjtc beutjdje HIcjanörineröidjtung üon (Ernft Sdiroabe o. ö. I)ei)öe.

1617. (Brünbung bcr 5rud)tbringcnbcn (Be|eIIjd|aft.

1620. „(Engli|(f|e Comcbien unb (rragcbicn".

1624. (Dpi^' tteut|d|c pocmata (I)rsg. von Sincgref). — Bud| von ber beutjdjen

Poeterer).

1633. ©rünbung ber Stra^urgcr „Hufri(^tigen (Eannengejclljdjaft".

1640. 3e|ens „Dcut|d|er ^elicon".

1642. SIemings „(Eeutjrfie poemata''. -- lTtojd}ero|(^' „®ejid|te pf)ilanbers o. Sittc-

roalb-.

1644. ©rünbung bes ©rbcns bcr pegm^|d|äfer.

1645. 3ejcns „Hbriatijcl|c Rojemunb".

1647. Rijts „Das 5rtebc roünidienbc tEcutfdilanb".

1648. Paulus (Bcrl)orbts erjte Kir(J)enIieber Deröffcntlid|t. — fSarsbörffers „poctijci)er

Q:ri<i|ter" (bis 1653).

1649. Spces „tlru^ IXaditigall".

1654. £ogaus Sinngebicfjtc. — ©Icarius» überjc^ung von Saabis „Rojcngartcn". —
Hngelus Silcjius' „©eijtrcidjc Sinn- unb Sdilu^reimc".

1657. (Brt)pl)ius' Dcut|cf)e ©cbidjtc. (Erjtcr (Teil cntlj. £eo flrmcnius* „(Earbenio unb
(Eetinbe" u\vo.

1660. dafpar Stielers „(Bef)arni|d}tc Dcnus". — ®rr)p{)ius' „©elicbtc Dornrofe".

1661. £of)en|teins „dUopaita"

.

1665. ©rt)pl)ius' „t)orribiIictibifaj". — „pctcr Squen3".

1664. l7clmf)arb o. i)o{)bergs „I^apspurgildjer (Dttobcrt".

1665. £of|enjtcins „flgrippina".

1668. (Brimniclsf)au|ens „Simplisijjimus" (bis 1669).

1671. Scrioer „(Bottliolbs 3ufänigc Rnbadjtcn". — (Efjrijtian tDeijcs „Die brci f^aupt-

oerberber in Dcutfdjianb".

1672. (Ef)riftian XDeifes „Die brei ärgjten (Ersnarrcn".

1674. flngelus Silejius' „(EF)erubini|d)er XDanbersntann".

1675. Scriüers „Seclcnfd)a^" (bis 1692).

1680. flbrafjam a Santa Clara „Rterc&s tDicn".

1682. Daniel Rtorfiofs „Unterridjt von ber beutjdjcn Spradje unb poejic".

1687. tCI)oma|ius I)ält bic erfte UnioerjitötsDorlefung in beutj^er Sprad}e,

1688. 3icglcrs „a|iatij(j^e Banije". — €I)omajius' „monatsgejprärfje" (bis 1689).
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1689. (Iod)cms „Ccbcti dlirilti". — £oI)cnjtcins „Hrminius unb tEIjusnelöa" (bis 1690).

1691. (Eajpar Sticicrs „(Ecutfdicr Spradifdia^".

1695. (Ef|rt|tian Reuters „(Efjrlidje 5rau 3U piijjinc".

1696. (ri)rtfttan Reuters „Sdiclmuffshi)".

1697. £eibni3' Um)orgrcifücf|c (bebanftcn betrcffenö Mc 6eutfd)c Spradjc. —
(Ef)ri|ttan TDernidtes (Epigramme.

1700. o. Cani^' „Rebenltunben". — (n)rijtian Reuters „(Braf (Etircnfricb".

1706. (Eliriftian tDoIff, profcijor in ?ialU.

1708. Stranipi)s erjtes jtef)enbcs öcut|d)cs ?tf)catcr.

1711. D. Bejfers Sdjriften.

1713. Die erjtc öeutfdjc tDodienjc^rift „Der Dernünftler" (f^amburg).

1719. Defoes „Robinjon Crujoe".

1721. „Disfturjc ber ITtalcr" con Bobmcr unb Breitinger. — Brocfecs* „3i^^ij<^ßs

Dergnügen in <5ott" (bis 1748).

1724. Brodtes' tDo(i)cn|d}rift „Der Patriot". — Sammlung oon 3- ^h^- ©üntfjers

6ebi(f)ten.

1725. (Bottjcf)ebs „üernünftige Q^ablerinncn*.

1727. Die ITeuber|d)e (Eruppc in Ccip3ig. — (bott|d|ebs „Biebermann".

1729. I)ageborns „üerju(i^ einiger (Bebi^te".

1730. ©ottjd)cbs „(Eritijdie Diditftunjt".

1731. Sdinabels „3n|el Selfenburg" (bis 1743).

1732. (Bott|(f|ebs „Sterbenber dato". — fjallers „Derjudj |^n>ei3crijdier (btbx&iW.
— Bobmcrs überje^ung Don ITIiltons „Oerlorenem parabics".

1737. ^ans XDurjt in £eip3ig oon ber Büf)ne oerbannt.

1738. f^ageborns „Säbeln unb (Er3äl)Iungen".

1739. liscoros Sammlung fatirifdier unb ern|tl)after Sd)riften.

1740. 6ottjrf|ebs „Deutjd)e Sdiaubütinc" (bis 1745). — Brcitingers „<Eriti|c^c Did)t.

ftunjt". — Bobmers flbt)anblung oom tDunberbaren.

1741. Sl)ake|peares „3"Iius (Eöiar" oon o. Borc&e überfe^t.

1744. Bremer Beiträge (bis 1759). — 3a(f)ariacs „Rcnommilt". — (Bleims „Sdjer3.

l)afte Cieber".

1745. (Lf)t)rfis unb Dämons (prjras unb Cangcs) frcunb|cl|aftlidjc Cieber.

1746. (Bcllerts „Säbeln unb (Er3äl)lungen'' (bis 1748).

1748. (Bott|(f|ebs „Dcut|d}e Spradjftunft". — Cejjings „3unger (Beletirtcr*. — Klop»

jtocfes „irTcjjias" (Die brci crften (Bejänge) [ootlenbet 1773].

1749. (Eroalb o. Kleijts „5rül)ling".

1750. E)ageboms „ITtorali|d)e 6ebid)tc".

1755. U3' £t)ri|cf)e unb anbere (Bcbid)te. — Cejjings „Ittift Sara Sampjon".
1756. (Bleims „Roman3cn". — (Begners 3^i}nen.

1757. (Bottfdjebs ,,nötiger Dorrat 3ur (Befd)id)te ber bramatijdien Did)tkunjt" (bis

1765). — (Bellcrts „®ei|tlicf)c ©ben unb £ieber". — Bobmer „Cl)riemf)ilben

Radjc". — Hicolais unb TTtenbclsfol)ns „Bibliotlieh ber jdjönen rOillenfdiaftcn"

(bis 1760).

1759. Briefe, bic neuejte Citeratur betrcffenb (bis 1765). Cejjing: S3enc aus „Söujt",

„pijilotas", „Säbeln". — I^amanns „Softratijdje Dcnliroürbig&eiten''.

1762. tDielanbs Sl)a&ejpcare.überje^ung (bis 1766).

1764, XDin&elmanns „©efdjidjtc bcs Hltertums". — XDiclanbs „Don $t)loio oon
Rojaloa". — (tl)ümmels „lDill)clminc".
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1765. percijs „Reliques of ancient poetry". — Ittcolais „flUgctncine beutfc^ Biblio»

t{|€ft" (bis 1806).

1766. Cejflngs „Caofeoon". — IDtcIanbs „Hgattjon" (bis 1767). — (&Icims „Ciebcr

naii htm Hnaftrcon". — (Berjtenbcrgs „(Bcbidjt eines S&alben".

1767. Cejjings „Tttinna von Barn^elm". — fjaTnburgijd)« Dromaturgie (bis 1769).—
f}er6ers „StaQimnU über öie neuere beutjc^e Citeratur". — ITTenbelsfobns

„pfjäbon".

1768. tPielanbs „Htujarion*. — (Berftenbergs „Ugolino*.

1769. fjerb^rs „Kritij(i}e XDatber*.

1770. 3o!). ©eorg 3acobis „Sämtlid)e TDerfte" (bis 1774).

1771. ^alters „Ujong\ — (Tlaubius' „XDanbsbeÄer Bote" (bis 1775). — Klopjto&s

„Oben" ((Erjte Sammlung).

1772. Cejjings „(Emilia ©alotti". — Die SifanM"^*^^ (Bclel)rten Hn3eigen. — XDie.

lanbs „©olbener Spiegel". — 6riinbung bes „Ijains" in (Böttingen.

1773. (Doetf)es „(Bö^ oon Berlid^ingen". — XDielanbs „(Ecut|dicr ITTerftur" (bis 1^10).
— Iticolais oSebatbus Itot^anftcr". — f^erbers „Don bcutjdjcr Hrt unb Kunjt".

1774. (Boctijes „tDertt)er"; „ClaDigo". — Cejjings „Stögntente eines Ungenannten"

(bis 1778). — 3u[tus irtöjers „patriotijd^e pi^antaficn". — J^erbers „mtejte

Urftunbe". — Bürgers „Cenore". — £en3' Drama: „Der ^ofmcijter"; feine

„Hnmerfeungen übers ?E^eatcrs". — f^einjcs „Caibion".

1775. (Boet^e in XDeimar. — £aoaters „pf)r)jiognomi6" (bis 1778).

1776. (Boetfies „Stella". — Ktingers „Sturm unb Drang". — ^. £. IDagners „Kinber-

mörberin". — Ceijemi^* »Julius oon Sarent". — £en3' „Die Solbaten". —
TTTaler tlTüIIers „Situation aus 5au|ts £ebcn". — TTtüIIers „Siegroart".

1778. Jjerbers Sammlung „Üolfeslieber" (bis 1779). — ITlalcr HTüIIers Drama „Saufts

£eben". — £)ippets „£ebensläufc" (bis 1781).

1779. £efjings „Itatf)an ber IDeife".

1780. £ei|ings „(Er3ieF|ung bes nTenjdjenge|(f)Ied)ts". — XDielanbs „©beron". — 5tieb-

ricfjs b. ©r. Sdjrift „De la litterature allemande".

1781. Sd)iners „Räuber". — Dojjens Überje^ung ber (Dbi)|jee. — Käftners „Sinn-

gebi(^te unb (Einfälle".

1782. mujäus' Dolftsmärcfien (bis 1786).

1783. Sdiillers „Sicsco".

1784. S(iiiIIers „Kabale unb £icbe". — f)erbers „3been" (bis 1791). — Kortums

„3objiabe".

1787. (Boetbes Sd^riften (bis 1790) mit ber „3p{jigenie*. — Scf|illers „Don (Earlos".

— ^einjes „Hrbingliello*.

1788. (Boet{)es „(Egmont".

1789. Sd)iners „(Beijterje{)er*

1790. (Boetfjes „Sauft" (Fragment); „tEaffo".

1791. Klingers Roman „Saujts £eben*.

1792. fjippels „Über bic bürgerli^e Derbefferung ber tDeiber",

1793. Dojjens „^omer" (3Itas neu, bic (Dbi)j|ec umgearbeitet). — fjerbers „Briefe

3ur Beförbcrung ber Ijumanitöt". — (Eieclis „tainiam £ooen" (bis 1796).

1794. ©oetfjes „Reincfte Sucf^s".

1795. j(Boetf)es „tDiIt)eIm ITTeijters £eljrial)re" (bis 1796); Römifc^e (Elegien. — $t.

H. tDolfs Prolegomena ad Homerum. — Schillers Briefe Über bie äjt^etifc^c
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(Er3tcl)ung; über naioe unb |cntiTncntaIijd}c Did}tung (bis 1796). — 3^^" Pauls
„f^csperus".

1796. (Boctf)es un6 Sditllcrs „Xcnicn". — 3can Pauls „(Quintus Sijlctn*.

1797. (Boctfjcs „^ermann unb Dotottjca". — Sattlers ITTufcnalmana^ mit feinen

Hub ©octljcs Ballabcn. — fjölberlins „f^tjperion" (bis 1799). — XDaclicn^

tobers „Jjer3cuscrgie^ungen eines Klofterbrubers". — tEiecfes „Stcrnbülb" (bis

1798); „Der gejtiefelte Kater". — H. ID. Sd)legels Sf|afeejpeare=Äberfe^uug (bis

1810).

1798. att)enacum bcr Brübcr Sd)IegeI (bis 1801).

1799. Stfjillers „XDallenjtein". — tEie&s „(BenoDeoa". — Xüa&enrobcrs „pf|antafitn

über bie Kunjt". — 5"«ör^ Sd)legels „Cuciube*.

1800. Sd)iIIcrs „ITTaria Stuart^ — 3ean pauls „(Eitan" (bis 1803).

1801. Sdiillers „3uTigfrau von ©rleans". — tEie&s „Kaijcr ©ctaDianus" (bis 1803).

— Brentauos „ponce be Ceon"; „(Bobroi" (bis 1802). — ^iebges „Urania".

1802. Itooalis' Sd)riften (mit bem Roman „f^einric^ oon ©fterbingen").

1803. (Boctfjes „natürliche tEoditer". — Sdjillers „Braut Don Ittcfjina". — fjeinric^

t). Kleifts „Samilie Sdiroffenjtein".

1804. $(i)iners „imif|elm tEeir. — 3can pauls „üorjdiule ber Ältlictift"; „S^tqtU

ial)re" (bis 1805).

1805. (Boctr)es „TDin&elmann unb fein 3öfjrF)unbert'' ; Überfe^ung ©on „Rameaus
ireffcn\ — Ijerbers „(Eib*.

1806. Hrnims unb Brentanos Sammlung „Des Knaben lDunberI)orn* (bis 1808). —
Sadjarias IDerners „Die XDeilje ber Kraft".

1807. 36ön Pauls „Ceoana". — f^einridj t). Kleijts „Hrnp^itrijon".

1808. Der erjte Qieil oon (5oetf)es „Saujt". — f}cinrid^ o. Kleijts „pentfjejilea". —
Souques „Sigurb, ber Sd)Iangentöter".

1809. (Boetf)cs „XDal)lDerrDanbtjd)aften"
;
„panbora". — Hrnims „(Bräfin Dolores*.

1810. ^einrid^ o. Kleijts „Kätl|d]en oon ^eilbronn"; „(Ersäljlungen" (bis 1811).

1811. ©oetljcs „Did^tung unb rDal)rl)eit", Bb. 1 (bis 1814). — Hrnims „I)alle unb

3erujalcm". — fjeinridj o. Kleijts „Serbro^cner Krug". — Sou^ues „Unbine".

1814. (E. (Et). H. f^offmanns „Santajiejtücfee" (bis 1815).

1815. Kinber» unb I^ausmärd^en ber Brüber (Brimm. — 3ad)arias IDerners ,,Dier.

unb3tDan3ig}ter Sebruar". — (Eidjenborffs Roman „Hl)nung unb (Begenujart".

1816. (Boetf)es „3talienijd|e Rcije" (bis 1817).

1817. Brentanos „(5ejdjid|te oom braoen Kajperl unb bem fd|öncn Hnnerl". — Hr»

nims „Kronenroädjter". — (E. Qil}. H. fjoffmanns „Itad)tjtü&e".

1819. (5oett)e5 „tDcjtöjtlid|er Dioan*. — (E. (E^. H. Jjoffmanns „Serapionsbrüber"

(bis 1821).

1820. (E. (El). H. Ijoffmanns „Cebensanjid)ten bes Katers Rturr" (bis 1822).

1826. (5oetf)es „tDanberjaljre" (bis 1829). — IJeinrid) o. Kleijts ^interlajjene Sdjriften

mit bem erjten Dru& ber „f}ermannsj(i^lad)t' unb bes „prinsen oon ijornburg".

— tEie&s „Hooellen" (bis 1842).

1826. (Eid)cnborffs „Hus bem Ceben eines tEaugenic^ts*.

1832. XDebers „Demoferitos" (bis 1836).

1833. Der jroeite (Eeil oon (Boetl)es „Saujt".

1835. Bettina o. Hrnims „(Boetl)es Briefroed^fel mit einem Kinbe".

1837. (Eid)enborffs „(Bebi(f|te*.
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