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Einleitung.

„Götzens Gedichte sind eine Dactyliotliek , voll

lieblicher Bilder, eben so Bedeutungsreich, als zierlich

«xefasst und anmutig wechselnd. Warum haben wir

von ilineu noch keine echte Ausgabe?" So fragt Herder

in der Adrastea (Werke, Suphau 23. 324), und indem

er selbst mehrere verschollene Gedichte wieder ausgräbt,

stellt er die Forderung auf (23, 532): „Da Rammler
diese und andre Stücke in seine Sammlung Götzischer

(redichte (1785.) nicht aufgenommen hat: so ist eine

vollständigere, treuere, unveränderte Sammlung und
Ausgal)e dei'selben sehr Avünschenswert. Bisher haben

wir nur Götz, den dimidiatum, niKtilatHin , nicht aber

ihn selbst, ganz, wie Er sich der Welt geben wollte."

Bisher ist diese Forderung nicht eingelöst , Götz
in seiner wahien Gestalt noch immer unerkannt ge-

l)liel)en. Die Litteraturgeschichte gerade des 18. Jahr-

hunderts kennt eine Reihe von Dichtern, deren AVerke

entstellt und verstümmelt auf die Nachwelt gekommen
sind; Hölty , Ewald von Kleist und andere sind erst

nach 100 Jahren rein und unverfälscht ans Licht ge-

treten ; manche sind uns noch heute fremd — kaum aber

ist ein Dichter so in seiner Entwicklung verkannt, so

nacli Zufälligkeiten beurteilt worden, wie Götz, dessen

erste Jugendgedichte kein Bibliograph nennt, der die

für ihn charakteristische Sammlung selbst verwirft, bei

seinen Lebzeiten in den entlegensten Anthologien als

..Anonymus" sich versteckt und erst Jahre nach seinem
Tode in einer Ausgalie auftritt, die von dem Aller-

weltsbesserer Ramler besorgt kaum die Hälfte seiner

Gedichte enthält und dreissig Jahre zu spät als ein

wahrer Anachronismus erscheint.

Deutsche Litteraturdeokmale. 42. a
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Schon früh ertönten Klagen darüher, die nie ganz

verstummten. Herder besonders, der Spürer des wahren

Talents, hat von den Fragmenten an den „lieblichen"

Dichter im Auge behalten und sich um seine Werke
bemüht. Kurz vor des Dichters Tode wurde sein

Interesse neu erregt durch Knebel , Avelcher noch als

preussischer Offizier in Potsdam einen Einzeldruck der

„Mädcheninsel" (nach der gleichfalls unrechtmässigen

Ausgabe in C. H. Schmids „Anthologie der Deutschen"

III, 297, mit einigen Verbesserungen) veranstaltet und

dem grossen Friedrich in die Hände gespielt hatte

(vergl. Deutsche Litteraturdenkmale 16, Till, wo meh-

rere kleine Ungenauigkeiten). Knebels Besuch in der

versteckten Heimat der „AYinterburger Nachtigall", über

den er am 11. September 1780 an Caroline Herder be-

richtet (Von und an Herder .3, 11), hatte in Herder

den Wunsch einer direkten Annäherung an den ein-

samen Dichter und Amtsgenossen erweckt; wenige

Tage später schickt er an Götz die „Briefe das Studium

der Theologie betrefiend," in die er drei versteckte

Gedichte desselben eingerückt hatte (Werke, Suphan

10, 224. 234), und bittet ihn in herrlichen Worten um
sein Zutrauen, seine Freundschaft und Anteil an seiner

Dichtung (faksimiliert in Fr. Götz, Geliebte Schatten,

uugenauabgedrucktbeiH.Hahn, J.N. Götz. Th. I. Birken-

felder Progr. 1889 S. 31.) Herder blieb ohne eine —
erst beabsichtigte — Antwort von dem hypochondrischen

Einsiedler (Von und an Herder 1, 79); aber die 47

kleinen Gedichte, welche Götz am 31. Oktober 1780

an Knebel übersandte, unter der Bedingung, von diesen

Keimen keinen andern Gebrauch zu machen , als sie

Herder zu communiciren, (nach dem Original im Besitz

von R. Brockhaus gedruckt in meinen Briefen von und

an Götz, Wolfenbüttel 1893 S. 109) machten ihn nur

nach mehr begierig. In den „Carlsruher Beyträgeu"

stösst er unter vielem Wust auf Stücke, die er für

Götzisch hält, und fordert Knebel auf, sie mit seinem
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spürenden Sinne zu durclilaufeu (Knebels Nachlass

2, 234). Seine I^einühungen blieben vefgeblich. Götz

starb am 4. November 1781 , obne die zu Eamlers

(lunsten getroffenen Bestimmungen über seinen Xacli-

lass geändert zu haben, und die Hotlnungen. welclie

Knebel auf eine Erwerbung seiner Papiere und Bücher

gesetzt hatte, zerschlugen sich. Das Gerücht, dass

Ramler zum Herausgeber eingesetzt sei , wurde bald

verbreitet, und uoclniials wandte sicli , angeblich „im

Namen einiger ihm genau bekannter eifriger Freunde

und Verehrer des Sei. Götze und seiner IMuse,'* wie

es scheint aber im Auftrage des Herzogs Karl August

(vergl. von und an Herder 1, 79), AVielaud am 28. Juli 1784

an Christian Friedrich Schwan, den Scliwiegervater von

Götzens Sohne, um von letzterem die käutliche T eber-

lassung der von seinem Vater ererljten Pajjiere zu er-

langen (Faksimile in den Geliebten Schatten). Auch
dieser Schritt blieb erfolglos; der jüngere Götz hatte

bereits am 15. November 1782 die Manuskripte, von

(hmen Ramler bereits 687 Stücke besass, an den Heraus-

geber abgeschickt, und die Weimarer Freunde mussten

in (xoeckingks „Journal von und für Deutschland- 1784,

Stück 6, S, 625 die Ankündigung der Ramlerschen Aus-

gabe lesen. „^^ ir werden wenig Freude daran erleben."

klagt Knebel (5. Mai 17.S5, von und an Herder IJ, 21)

„Ramler soll überall l)enagt und verdorI)en haben."

Aehnliche Befürclitungen äusserten Götzens alte Freude,

Gleim und Uz. Krsterer beabsichtigte schon auf die

Kunde von Götzens Tode hin, die Stücke zusammen
drucken zu lassen, die in den Musenalmanachen und
sonst zerstreut waren (Briefe zwischen Gleim, "\V. Heinse

und J. V. Müller 11, /U2), und Uz schreibt an Gleim

(Anspach, 2'.'>. März 1785, ungedruckt h „Auf (rötzeus

Gedichte freue und fürclite ich mich : wenn seine an-

genehme Nachlässigkeit im Ausdrucke weggeschliffen

wird, o wehe!"

Dass Götz nicht einen dieser alten Freunde, son-
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derii gerade Eamler mit der Herausgabe seiner Gedichte

beaiiftragte, den er nie persönlich hatte kennen lernen,

obwohl er noch zusammen mit ihm in Halle war, hatte

seinen Grund in denselben Verhältnissen, die ihn hin-

derten sein eigener Herausgeber zu werden. Schon

am 22. November 1755 hatte er Gleim einige Kleinig-

keiten angeboten, die zum Drucke bei ihm fertig lagen

(Briefe 8. 43 f.). „Sie bestehen in einer Sammlung
kleiner, theils gereimter, theil reimfreyer Gedichte; in

einer verbesserten prosaischen Ausgabe des Tempels zu

Gnid; und in Anakreons und der Sappho Gedichten,

mit historischen und kritischen Anmerkungen begleitet.

. . . Ich bin gesonnen, dieses alles, auf eine Art, dass

mein Nähme verschwiegen bleibt, dem Drucke zu über-

lassen, der aber nett und correct seyn muss. Ich er-

warte von Ihueu diessfalls einige Vorschläge." Er
wartete vergeblich. Erst am 4. September 1763 nahm
Gleim die Korrespondenz wieder auf und kam auf das

Anerbieten zurück (Briefe S. 54): „In einem ihrer

Briefe versprechen sie mir eine ganze Samlung von

Liedern, zu welchen sie sich nicht gerne öffentlich be-

kennen wolten. Welch ein angenehmes Geschenk würde

mir diese Samlung noch itzt seyn!" Inzwischen aber

hatte Götz anders disponiert ; die zweite Ausgabe des

übersetzten „Tempel zu Gnid" von Montesquieu war

1759, die des „A^ert-Vert" von Gresset 1760 bei Macklot

in Karlsruhe erschienen, der auch den Anakreon von

1760 verlegte; seine eigenen Gedichte aber, die nun

schon Jahre lang im Pulte lagen, hatte er kurz vorher,

ehe er im Dezember 1763 Gleims Brief erhielt, Eam-
lern angeboten. Dieser hatte, seit er in der ersten

seiner Anthologien, den „Oden mit Melodien" Theil II

(1755) drei Gedichte aus dem Anakreon von 1746 mit

noch schüchternen Aenderungen, und in seiner Ueber-

setzung von Batteux, Cours des helles lattres, mehrere

Stücke als Proben mitgeteilt hatte, ein reges Interesse

für den einsamen, jedem littcrai'ischen A'crkehr fern-



.stellenden Dichter gezeigt. Für die Fortsetznng seiner

Anthologie, welche ev^t 1706 als „Lieder der Deutschen"

erschien, schickte ihm fxötz schon am 22. November 1755

durch (xleim die Ode auf den Burgunderwein in ver-

besserter (festalt zu; jetzt hatte sich, da der ältere

Freund nichts von sich hören Hess, Götz an ihn mit

der Bitte gewandt, seine Gedichte ohne Namen zum
Drucke zu befördern, da er, seiner Bedienung und

seines leiblichen Glücks wegen, verborgen bleiben müsse

(Voss, lieber Götz und Ramler S. 36). AVir kommen
damit auf den eigentlichen Grund seiner Anonymität,

seiner wiederholten AVillensänderung in Bezug auf die

Herausgabe seiner Gedichte; es war die krankhafte

Furcht, dass das Bekanntwerden seiner erotischen Lie-

der ihm schaden könne. Er glaubte durch die Ab-
lehnung ,.der vornemsten Stelle eines Geistlichen in

seinem jetzigen Vaterlaude" eine vornehme Person be-

leidigt zu haben (Briefe S. 83. 86), — Voss (S. 63)

sucht darunter einen unwissenden Kirchenrat, Hahn
(S. 24) will sogar den Namen erraten — und befürch-

tete nun „nichts weniger, als den Umsturz seines Glückes,

welches an sich selbst höchst mittehnässig ist," wenn
er durch Gleim verraten würde (Briefe S. 96). AVie

hatte es zwischen den alten Freunden so weit kommen
können? Sobald Gleim von Götz gehört hatte, dass

dieser eine Partie seiner Gedichte an ßamler gesandt

und ihn ersucht habe, die besten auszulesen und ohne

einiges Aufsehen diucken zu lassen, beeilte er sich in

eifersüchtiger Freundschaft einen Auteil an der Heraus-

gabe zu erlangen. Auf Götzens Aufforderung (Briefe

S. 58): „Wenn es seyn könnte, dass Sie an der Aus-
gabe dieser meiner Jugendgedichte, in Gesellschaft mit

Herrn Bammler, annoch mehr Autheil nähmen^ so wäre
es mir so viel angenehmer. In solchem Falle wollte

ich Ihnen auf meine LTnkosten zu Berlin die (redichte,

so Avie ich sie hingeschickt habe, copiren lassen, ^und

auf Halberstadt übermachen" ging er freudig ein. „Besser
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wäre es allerdings," sclireiljt er Tags darauf (Briefe

8. 63), „wenn ich die Gedichte liätte, wie Sie sie au

Herrn Ramler geschickt halben. »Soll Herr ßamler eine

Abschrift davon machen lassen, so wird es langsam zu.

gehen, ohne Zweifel haben Sie eine Abschrift au sich

behalten; wäre nicht der kürzere AVeg, mir diese oder

eine zweite Abschrift davon zukommen zu lassen?"

Götz willfahrte seiner Bitte und übersandte ihm am
25. März 1764 eine Partie derjenigen Gedichte, die er

an Eamler gesandt hatte, 73 an Zahl, zum Teil vou

der Hand seiner Kinder geschrieben, Manuskripte,

welche dieser Ausgabe zu Grunde liegen ; dazu ein alpha-

betisches Register aller au Eamler übersandten Gedichte,

in welchem ein wichtiges Mittel für die chronologische

Feststellung seiner Dichtungen verloren gegangen ist.

Die gemeinsame Arbeit von Gleim und Ramler

an der Herausgabe der Götzischen Gedichte wurde bald

durch beiderseitige Verschuldung gestört und im An-

schluss daran ihre 20jährige Freundschaft schroff ab-

gebrochen. Schon in die ersten Verhandlungen spielt

die zunehmende Empfindlichkeit auf Gleims Seite

hinein-, er macht dem Freunde am 1. Juni 1764 gerade

über Götzens Gedichte den wiederholten A'orwurf der

Heimlichkeit und Unwahrheit. „Schon lang ist es,

dass Sie Götzens [der Name von Ramler ausgerissen]

Schrifteu in Händen haben, mit dem Ersuchen, mit mir

darüber Rath zu pflegen, und nicht das mindeste Hessen

Sie sich davon merken. Sie werden freylich sagen^

ich wolte Sie mit der Herausgabe überraschen, aber

Sie sehen ganz gewiss, dass diese Ausflucht keinen Stich

hält." Ramler verteidigt sich am 6. Juni: „Herrn G.

Gedichte wusste ich, dass Sie es wüssten, dass solche

in meinem Gewahrsam wären: ich wusste es, denn der

Verfasser, Ihr alter und nunmehr mein neuester Freund,

hatte mir es: . . . lassen Sie mich nachsehen wann: . . .

er hatte es mir den 7'**" J<(ii. dieses Jahres geschrieben.

Ich konnte Ihnen also , das sehen Sie selbst , hieraus
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Icinii Geheimiiiss machen wollen, (iegentheils liätte

ich können so listig seyn, nnd Ihnen mit der Mitthei-

lung eines solchen Geheimnisses ein Compliment machen.

Al)er ^Vozu alles diess? Ich war nicht fleissig genug,

die Wahrheit zu gestehen, theils nicht fleissig genug,

theils oft krank, theils zu oft mit andern Sächelchen

überhäuft und zersti'eut gewesen, so dass ich die he-

sondern Zettelchen noch nicht mit eigener Hand hatte

abschreiben und diejenigen Verbesserungen damit vor-

nehmen können, die ich erst versuchen wollte^ ehe ich

Ihnen die Ijesearten des Verfassers bekannt machte.

Mein lieber Gleim liebt die Verbesserungen in den

Werken anderer nicht sehr: diess wusste ich aus der

Erfahrung, und ich wollte Ihneu erst den Beyfall für

diese Verbesserungen abnöthigen , ehe ich Ihnen die

rechten echten Lesearten nachschickete." Ein derartiges

Versteckspiel ^ das seinen Neigungen entsprach, hat

Ramler in der That bald darauf mit den Götzischen

Gedichten getrieben ; er gab sich, wie er an den jünge-

ren Götz schreibt (Voss S. 105) die Mühe, die Ver-

änderungen, die er in den Gedichten gemacht hatte,

so hinzuschreil)en, als ob es das erste buchstäbliche

Original des ^'erfassers wäre; seine wahren ersten Lese-

arten aber schrieb er darüber, als ob es seine Aeu-

derungen wären. „Was geschah? Sein vind mein alter

Freund antwortete mir mit möglichster Höflichkeit:

Meine Aenderungeu wären zwar recht wohlklingend,

bilderreich, poetisch, er fände Kamlern völlig darin;

aber er fände immer, die Origiuallesearten wären natür-

licher und angemessener der Sache, und der Ton passte

sich immer besser zum Tone des ganzen Stücks etc. —
Ich lachte nicht wenig, als ich dieses las, und schrieb

zurück: Zum ersten und zum leztenmal habe ich Sie

geteuscht. Die Lesearten, die ich übergeschrieben habe,

sind nicht mein, sondern die meinigen stehen in dem
Texte, den Sie gebilligt haben. Nun weiss ich also

doch mit Gewissheit, dass Ihnen meine Aenderungeu
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gefallen." — Ganz so, uud so lustig verlief diese Ko-
mödie der Irrungen nun allerdings nicht, wie ich dem-
nächst aus den Originalen nachweisen werde; es be-

durfte nur noch einer an sich unbedeutenden Yeran-

lassung, um den schwer gereizten Gleim zu zornigem

Alisbruch zu bringen. Dadurch fanden auch die ge-

meinsamen Beratungen über die (lötzischen Gedichte,

die einen grossen Teil der Korrespondenz ausmachen,

einen jähen Abschluss ; beide früheren Freunde
,

jetzt

hartnäckigen Gegner berichteten von ihrem Zerfalle an

Götz (Briefe S. 88. 97 1 und dieser entschied sich, nach

einem vergeblichen Versöhnungsversuche, für Ramler.

Daher seine Furcht , dass Gleim nicht reinen Mund
halten möge ; da er mit Ramler gebrochen habe ; und
dies der Grund, warum er in den letzten Jahren seines

Lebens gegen Gleims Freundschaft Kaltsinn merken
liess, wofür Gleim selbst (Briefe S. 117) nach langen

Jahren eine andere Ursache vermutete.

ßamler trug nun die alleinige Verantwortung für

die Herausgabe, aber der Verfasser selbst war Schuld,

dass es bei seinen Lebzeiten zu keiner separaten Ausgabe
kam. Die „Blüthen des Parnasses", wie Götz selbst sie

nennen wollte, oder die „Gedichte des Herrn von
W.", von Wurms er oder Eoos (nach dem Familien-

namen seiner Mutter), welche bereits 1764 im wesentlichen

druckfertig vorlagen, Avurden von Götz ängstlich zu-

rückgehalten ; statt dessen forderte er anfangs Ramler
auf, sie entweder zusammen iucognito in ein gut Journal

einrücken zu lassen, oder eine Auswahl der sittsamsten,

und die Sitten in nichts beleidigenden Stücke separe-

ment unter dem Titel: Blüthen des Parnasses drucken

zu lassen (Briefe S. 86). Ein Jahr darauf dünkt ihm
auch dieser Ausweg noch zu gefährlich und er bittet,

die scherzhaften Gedichte ül)erhaui)t noch verschlossen

zu halten (S. 96). Inzwisclien hatte Kamler 1766 in

seinen „Liedern der Deutschen" 28 Stücke, darunter

21 zum erstenmal, anonym veröffentlicht, denen in der
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„Lyrischeu Bluhmenlese" vom Jahre 1774 und 177S

iiocli 41 resp. 12 folgten. Andere schickte er unter

Chiilren an Boie für den Göttingischeu Musenahnanach,

au A'oss, M'iehiud uud au das ..Tascheubuch für Dichter

uud Dicliterfreuiule", während (xötz selbst die Karls-

ruher Beyträge, C. H. Schuiids Ahnauach der deutscheu

INIusen uud Anthologie der Deutscheu, die Schwausche

Schreibtafel uud ebenfalls deu (TÖttiugischen Museual-

mauach uud das Tascheubuch mit seinen uuter die ver-

schiedensten Chiff'reu verteilten Beiträgeu bedachte.

(jötzeus AVuusch uuerkannt zu Ijleiben, hat Ramler

mit grosser Gewissenhaftigkeit erfüllt; seine Vorsicht

ging so weit, dass er auf den au ihn gerichteten Götzi-

scheu Briefen dessen Namen abriss oder unleserlich

machte, ..damit das Geheimniss dass er der Verfasser

der galanten Gedichte sey, nicht bekannt werden möchte"

(Briefe S. 8G). Und als der (xiessener Schmid . der

Herausgeber des Almanachs der deutschen IMusen und

der Anthologie der Deutschen , ihm zudringlich am
20. Mai 17(>0 die Xamen der Verfasser von mehreren

anonymen Stücken in den Liedern der Deutschen ab-

fragt, nennt er ijim nur deu ., Anonymus, der Anonymus
bleiben will, uud der mein Wort hat, ihn nicht eher

zu nennen, bis er mir mein Wort wieder zurückgiebt."

Auch in Eamlei's ungedruckten Briefen an Boie heisst

er nur „mein Anonymus Q.'', nach der ChiH're, unter

welcher ihn ßamler fast immer auftreten Hess, oder

„mein vortreftlicher Anonymus". So kam es, dass er

unter diesen Benennungen eine förmliche Rolle in der

Litteratur der 70er Jahre spielte (vgl. Strodtmann,

Bürgerbriefe I, 11; Knebels Nachlass II, 177). Dohm,

der ^Mitherausgeber des Deutscheu Museums, schreibt au

Eamler (9. IX. 75): ..Auch von dem naiven <^. wären

uns Beyträge sehr willkommen. Auf Verschwiegen-

heit können Sie sich sicher verlassen." Boie (IG. I. 71):

,.HErr Klotz rüluute sich, dass der andre [Leipziger]

Almauach eine ]Menue Stücke vou Ihrem Ungenannten
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enthalten würde. Icli hielt das für Pralerey, sehe mich

aber, nun ich ihn zu Gesichte bekomme, sehr in meiner

Meynung betrogen, denn ich erinnere mich noch sehr

wohl, einige dieser Stücke von Ihnen selbst gehört zu

haben. Manchen dieser Stücke fehlt noch dazu sehr

die letzte Hand. "Wie in aller AVeit können sie in

seine Hände gekommen seyn?" Eine Folge dieser

Anonymität war es, dass mehrfach Gedichte von Götz

anderen A^erfassern zugeschrieben oder gar in unechte

Sammlungen aufgenommen wurden. Dass Goethes Freun-

din Bäbe Schulthess in ihrem in der AVeimai'ischen

Goetheausgabe 1, 3G5 abgedruckten A^'erzeichnisse Goethe-

scher Gedichte ihm fälschlich drei Auacreontica (Nr. 22.

23. 31) zuschreibt, welche Götz zum A^erfasser haben,

ist von mir schon in Seufferts A^'ierteljahrschrift !_, 61

nachgewiesen worden. In die Geislersche Höltyaus-

gabe sind acht Xummern ( Xr. Gl. 65. 68. 69. 81. 82. 88.

122) aus dem Göttinger Musenalmanach übergegangen,

welche Götz angehören (vgl. Halm, Hölty p. XII und

Redlich, Chiffrenlexikon S. 28); und in der unechten

Sammlung ..Kleine poetische Schriften von Moritz Au-

gust von Thümmel. Frankfurt und Leipzig. 1782.(120 S.)

8"" stehen auf S. 32, 53, 71, 77, 105 fünf Götzische

Gedichte aus dem Leipziger Almauach, welche auch in

den Ausgaben AA'ien 1792 und 1805 wiederholt sind.

AVeiche Anerkennung die anonymen Stücke fanden, mag

ein Beispiel zeigen, die Eecension der Frankfurter ge-

lehrten Anzeigen von 1772 Nr. 91 über den Göttinger

Alusenalmanach von 1773 (Deutsche Litteraturdenk-

male 8, 604). Merck, nicht Goethe, der die Anzeige

allerdings in den 33ten Band der Ausgabe letzter Hand
aufgenommen hat, (vgl. Scherer daselbst p. XLIII, gegen

AVeiuhold, Boie S. 250 und Hahn S. 6) sagt: „Unter

dem Zeichen Q. und Y. liest man dieses Jahr von

neuem sehr schöne Gedichte, die uiiüemein virl wahres

Genie verrathen. Man wähle z. B. S. 47 der schönste

Gürtel, und die allerliebste Idylle S. 33."
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Bei seiner Ausgabe sali sich Raniler durch die

buchhäudlerischen Interessen von (xötzens Sohne, die

in seinen Briefen unliebsam hervortreten, beeiuflusst;

aus dem ursjnünglich beabsichtigten Bändclien von etwa

hundert Gedichten (Voss 8. 148) wurden drei von 134,

131, 99 Xummeru — da das Gedicht „Klarissa" aus

Verseheu zweimal (II, 204 und III, KG) abgedruckt ist,

also insgesamt 363 Stücken. Die Bearbeitung ist bei

den einzelnen Gedichten sehr verschieden; Ramler selbst

schreibt darüber an seineFreundin Susanne vonBandemer
(2(j. Sept. 1789, ungedruckt, nach gütiger Mitteilung von
G. Weissteiu): ,,In Götzens Gedichten habe ich bloss

die leichten, scherzhaften, witzigen Stücke gefeilt, vor

den erhabenen heroischen habe ich mich gefürchtet,

Aveil ich aus der Erfahrung weiss, was für Anstrengung

sie kosten. '' Vgl. auch Bamler an Ephraim Kuh,
Deutsches Museum 1851 II, 855. Eine eingehende

Untersuchung über Eamlers Umarbeitung muss einer

kritischen Ausgabe vorbehalten bleiben.

Die Aufnahme der ..Vermischten Gedichte", welche

1807 in einer Titelautiage wieder auf den ^farkt kamen,

entsprach den wenig günstigen Erwartungen, welche

man von ihr hegte. Die Unzufriedenheit der Weimarer
Freuiule fand ihren Ausdruck in Knebels Berichte über

seinen oben erwähnten Besuch bei Götz im Herbst 1780,

welchen Herder in den fünften Band der Adrastea auf-

nahm (Werke, Suphan 24, 255 1. Die Schilderung,

welche Knebel hier von dem alternden, einsamen Dich-

ter entwirft, ist warm und wahr; in seiner Polemik

gegen Ramler aber lässt er sich, parteiisch und in ge-

trübter Erinnerung, zu aachweisbaren Irrtümern hin-

reissen. Dass (rötz in seinen letzen Lebensjahren das

Vertrauen zu Ramler verloren habe, mit seinen Ver-

besserungen .^durchaus nicht zufrieden gewesen" sei und
..nur mit geheimen Unmuth davon gesprochen habe",

lässt sich durch nichts beweisen; für das (Jegenteil

könnte Götzens letzter Brief an Ramler angeführt werden.
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zwei Jahre vor seinem Tode geschrieben (Briefe S. 107),

in welchem es heisst: „Ich danke Ihnen hiemit tausend-

mal; dass »Sie sich meiner verhissnen Kinder so ernst-

lich angenommen , und sie so fein , so sittsam und so

artig erzogen haben, dass sie sich vor der AVeit ohne

Furcht produciren dürfen. Ich empfele Ihnen nun
noch ihre übrigen Geschwister: machen Sie aus ihnen,

was Ihnen beliebt: nicht mehr und nicht weniger, als

Sie für gut finden! Ich darf und kann mich ihrer gar

nicht mehr annehmen, seitdem die Last des Alters und
eines doppelten Amtes mich schwer drücket." Selbst

wenn wir annehmen, dass Götz im Stillen manche Be-

denken gegen Ramlers oft eigenmächtiges Verfahren

hegte, und dass er in den letzten Tagen seines Lebens

gegen das künftige Schicksal seines poetischen Nach-

lasses gleichgültig ward: zu seinen Lebzeiten hat er

mit stetem Vertrauen an Ramler gehangen, und in sei-

nem letzten Willen hat er solches unzweifelhaft bestä-

tigt. Die Verhandlungen, welche er nach Knebels Be-

richt mit diesem über eine „unveränderte" Herausgabe

seiner Gedichte und über den Verkauf seiner Bibliothek

geführt haben soll, bezeugen, wenn sie nicht entstellt

sind, nur die zweifelnde, ängstliche Art seiner Ent-

schlüsse, wie sie auch in dem Verkehr mit Ramler

hervortraten. Eine ernstliche Entscheidung, ob Knebel

sein Herausgeber werden solle, dürfte er sicher niclit

getrofi'en haben.

Die menschliche, moralische Seite des Verhältnisses

zwischen Götz und Ramler fand bald einen warmen
Verteidiger und offenen Interpreten in Johann Heinrich

Voss, welcher in seinen kritischen Briefen „Ueber (irötz

und Ramler" (Mannheim 1H09) für den ihm geistes-

vei'wandten Korrektor Partei nnhm. Die kritischen

Eragen dagegen , welche wir nicht streng genug von

jener scheiden können, liaben durch ihn eher eine A'er-

wirruug, als eine Förderung erfahren; trotz des reich-

haltigen Materiales, welches er aus dem ihm vorliegen-
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den Götzischen Nachlasse beibringt, sind seine Aus-

fiilirungen über den ursprünglichen Text der Gedichte

und über Ramlers Bearbeitung nahezu wertlos. Ent-

sprechend seinem eigenen Verhalten bei Herausgabe

der Höltysclien Gedichte schlägt er ein eklektisches, also

willkürliches Verfahren gegenüber dem „gesamten Wust
roher A^orarbeiten" '^>S, 153) ein und meint (8. 154),

dass ein künftiger Herausgeber die geringeren Stücke

ohne bedeutende Einrede ausmerzen werde, wenn auch

die Sammlung über die Hälfte zusammenschmölze. Er
i^tellt die Forderung auf, dass da, wo einzelne Stellen

sowohl der Dieliter als der Kritiker verfehlt habe, der

Herausgeber selbst, wie im Gespräche, den Anstossen-

den in die Rede helfen dürfe, und sein Ziel ist nicht

eben der leibhafte Götz, mit allen irdischen Gebrechen

und Zufälligkeiten; sondern sein Geist, wie er freier

und lebendiger in geläuterter AVorthülle sich regt. Hier

hätte er von Herder und seinen Freunden lernen kön-

nen ; für eine kritische Ausgabe unserer Tage sind

seine Ausführungen nichtig, und auch die von ihm aus

Götzens Handschrift mitgeteilten Stücke (S. 07. 70. 72.

79. 88. 93. 114. 142. 155. 159. ICl. 1G3) i^ind nur mit

Vorsicht zu verwerten.

Ausser dem Material zu dieser Streitschrift hat

Voss dem Nachlasse nur wenig entnommen; im „Morgen-

blatt für gebildete Stände" .Jahrgang 1809 Nr. 35. 43.

52. 1810 Nr. 84. 156. 1811 Nr. 23, zu dessen eifrigen

Mitarbeitern er gehörte, hat er im Ganzen 10 Gedichte

als .,in der Ramlerschen Ausgabe fehlend" veröffent-

licht. Doch waren vier von ihnen dort schon in an-

derer Gestalt gedruckt. — Dann ruhte der Nachlass

bei des Dichters Enkel, Friedrich (xötz, der ihn samt
('. F. Schwans und ^Maler IMiilU'rs Papieren pietätsvoll

hütete und, neben eigenen schriftstellerischen Versuchen,

ihn im Jahre 1858 zur Herausgabe der „Geliebten

Schatten" verwertete, einer an Portraits und wichtigen

Briefen äusserst i-eichhaltigen Sammlung, der auch dieser
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Xeudruck mehrere Stücke entnimmt. Dass der Heraus'-

geber dagegen unkritisch Echtes mit Unechtem mischte,

beweist unter anderm der unten folgende Nachweis

über die „Mädcheninsel." Aus dem Besitze der Tochter

von Fr. Götz, welche ihn eigensinnig verschloss (vgl.

Seuffert, Maler Müller S. Gl), gelangte der Xachlass

dann in die Hände eines glücklichen Sammlers ; auch

hier aber scheint er vorläufig brach zu liegen, und wie

dem neuesten Biographen von Grötz, H. Hahn, war es

auch mir unmöglich, einen Einblick in diese Papiere zu

erlangen.

Um endlich eine nähere Kenntnis des Dichters zu

gewinnen, der schon als Lebender, wie Herder klagte,

das Schicksal hatte , dem grossen Haufen unerkannt,

wie ein Traum vorüberzuschweben , bot sich indessen

ein Ausweg durch Zusammenfassung alles dessen, was
an Einzeldrucken , Manuskripten und in Almanachen
zerstreuten Stücken erhalten ist. Auf Bamlersche Umar-
beitungen musste dabei selbstverständlich verzichtet und
eine genaue Scheidung zwischen den von ihm und den von
Götz selbst veröffentlichten Stücken angestellt werden;

auch die Anakreonübersetzung von 1746, an welcher

neben Götz Uz und Gleim Anteil haben, war von vorn-

herein ausgeschlossen , da sie als ein in sich abge-

schlossenes Zeugniss einem späteren Hefte dieser Neu-
drucke vorbehalten bleibt (vgl. Sauer in den Deutschen

Litteraturdenkmalen Heft 33—39 p. III i, Eür eine

solche Sammlung der zerstreuten Gedichte von Götz,

zu welcher C. H. Schmid in seinem „Nekrolog oder

Nachrichten von dem Leben und den Schriften der

deutschen Dichter" Berlin 1785 II, 802 if. eine äusserst

lückenhafte Vorarbeit geliefert hat, war ursprünglich

diese Ausgabe bestimmt; sie würde über 300 Stücke

in echt Götzischer (J estalt, darunter gegen 100 bei

Eamler fehlende, geboten haben, musste aber leider

ihres Umfanges wegen zurückgestellt werden. Um diese

Einleitung nicht zu sehr anschwellen zu lassen, werde
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ich ein kritisclaes Vei'zeichniss der zerstreuten Ge-
dichte Götzens, welche nach 1765 erschienen^ an einem
anderen Orte veröffentlichen.

So ist aus den Irrunüen und AVirrungen, in denen

die (iedichte des vielformigen Dichters bisher getrieben

haben, auch hier nur eine bescheidene Sammlung ent-

standen, die ihren Jjohn in der Anregung zu einer voll-

ständigen und kritischen Ausgabe finden wird ; al)er

auch solche liegen im Bereich dieser Neudrucke , und

diese Jugendgedichte werden, da sie gegenüber der ab-

schliessenden Gestalt, welche eine kritische Ausgabe wie-

dergeben wird, die früheste repräsentieren, ihren Platz

neben jener beanspruchen dürfen. Auf eine litterarische

AVürdigung oder Untersuchung des hier Gebotenen ein-

zugehen ist nicht der Platz; erst eine Vergleichung mit

dem grossen noch ungehobenen Schatze von Handschriften

und zerstreuten Drucken wird diese Aufgalje im grösseren

Zusammenhange zu lösen haben. Die sich von Jahr zu

Jahr steigernde Formgewandheit Götzens, seine wech-

selnde Nachahmung von Gleim , Lange, Bodmer und
Ivlopstock, vor allem die überraschende Thatsache, dass

eine grosse Anzahl seiner reifsten Schöpfungen , der

anmutigsten Genrebilder schon ums Jahr ITöö druck-

fertig vorlag, springt von selbst ins Auge. AVas würde,

so müssen wir uns fragen, um Götz seinen richtigen

liistorischen Standpunkt zu wahren , Lessing zur Zeit

der Litteraturliriet'e geurteilt haben, wenn er neben

Gerstenbergs „Tändeleyen" die ^Blüthen des Parnasses-

hätte stellen können?

Ich gehe nun dazu über, den Bestand dieser Samm-
lung im einzelnen vorzulegen , indem ich zugleich l)ei

jedem Stücke die späteren Druckorte hinzufüge.

Der „Versuch eines AVormsers in Gedichten-, 1745
wohl in AVorms erschienen, ist bisher von allen Biblio-

graphen falsch citiert worden (1750. 52); ein Exemplar be-
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sitzt die für die Litteraturgeschichte des 18. Jahrhunderts

so wertvolle Bibliothek der (ileimstiftung (Xr. 2057). Wie
es scheint geht die Sammlung auf verlorene Einzeldrucke

zurück und ist schon 1744 gedruckt ; denn Götz schreibt am
12. Juni 1747 an (xleim (Briefe S. 29): ..Ich überschicke

Ihnen hiemit mein IManuski'ipt des Anakreons, nebst

einigen meiner schon vor drey Jahren gedruckten (le-

dichte , die an vielen Orten anders aussehen , als im
gedruckten Anakreon. Es sind lauter solche Gedichte,

die sich auf Personen in AVorms beziehen, weswegen
sie auch besonders herausgegeben." Dass diese frühere

Sammlung in den sechs Stücken , welche sie mit dem
Anakreon von 174G gemein hat, den Vorzug vor dem
letztern verdient, spricht Götz noch deutlicher in sei-

nem Briefe vom 14. Mai 1747 an Gleim aus, worin er

die „elende Ausgabe" des Anakreon aufs schärfste ver-

urteilt (Briefe S. 16). „Denn die allermeisten Gedichte

darinnen, unter welchen mein Name stehet, und die ich

ohnedem längst schon verworfen hatte, sind so, wie sie

da abgedruckt sind, nicht meine Arbeit^ welches ich

mit einem altern Abdruck derselben erweisen kann,

wo es deutlich zu sehen ist, dass gantze Strophen

herausgestosen , andere eingeflickt, oder zum mindsten

verstümmelt worden, woran, wie ich glaube ein auiiciis

moleste sedulus schuld ist, der sich jederzeit mit meinen

Abschriften getragen, und, als er corrector in der chur-

fürstlichen Buchhandlung zu Manheim geworden, diese

mit Nachlässigkeiten Ijeladene Auflage veranstaltet hat,

während dem ich ferne von meinem Yaterlande war."

In der That hat der „Versuch" vor dem Anakreon,

welcher von Druckfehlern und Versehen wimmelt, den

korrekten Druck voraus; auf die bedeutenderen Ab-
weichungen gehe ich aus dem schon erwälmten (Grunde

hier nicht ein. Der „Versuch" enthält:

1. „Wünsche des Dichters." Spätei'e Drucke
im Anakreon 1746 S. 59: „Fragment eines grossen

Gedichtes von der Bienen-Zucht. " Oden mit Me-
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lodien 1755 II Xr. 1. J^yrische Bluhmeulese 1771

II Xr. 5l>. Eamler I, 3.

2. „An Herrn E. C. Weise." Anakreon 174G

8. 1)0: „Ode an Herrn Elias C'hristopf ( !) AVeisse,

Rath-Aeltesteu der F. E. 8. "Worms. Als er zum
siebenden mal 1744. regiei'ender 8t<ädt-Meister

ward." Fehlt bei Ramler.

3. "Bey Erblickung seiner Vaterstadt."
Anakreon 174() 8. 85: „Ode. Zwischen AVorms

und C)ppenheira 1743. aufgesetzt im Xovemb.-'

Almanach der deutschen Musen 1774 8. 117. Fehlt

bei Kamler.

4. -lAn seinen ältesten Bruder." Anakreon

174G 8. 1)5: _An meinen ältesten Bruder, als

Er sich verinühlte. Embden in Ostfriessl. den

6ten April 1743. • Alm. d. d. :\Iusen 1774 8. 148.

Fehlt bei Ramler.

5. „Warnung an einen schönen Knaben."
Fehlt im Anaki'eon. ]^yrisehe Bluhmenlese II, 4G.

Hamler I, (V.t. Pas Halberstädter Exemplar enthält

handschriftliche Veränderungen von Uleiras Hand
zu diesem (ledichte (vgl. Briefe 8. 52. 03)^ welche

hier dem Prinzipe dieser Ausgabe gemäss ebenso

wenig aufgenommen sind , wie die zu andern

8tücken ! vgl. Xr. H. 8(;. 87).

(>. „An seinen Freund Dämon." Anaki'eon

174(.> 8. 82: ,,An Herrn J^indemeyer." Ramler
I, 101.

7. „Über seine Freundschaft mit dem Thir-

sis." Anakreon 1740 8. (»3: .,An eben dieselbe"

(Amarilis\ Anthologie der Deutschen III, lt7.

]jyrische Bluhmenlese lA'', 8. Ramler I, iWi.

Der chronologisch sich anschliessende Einzel-

druck der Ode
8. „t ber den Tod seines Bruders Cornelius

(reorg (Götzens.- (G Bl.) 4". 1747 ohne

Druckort erschienen und am 14. Mai 1747 an
Deutsche LiteraturdeDkmale. 42. b
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Gleim übersandt (Briefe S. IS), ist bisher nur von

A. Sauer (Deutsche Literaturdenkmale 22, XVI)
und von Hahn (S. 14) erwähnt worden; sie wurde

in verändei'ter Gestalt von Götz wiederholt in

der Anthologie der Deutschen III, 87. Fehlt

bei Ramler.

Es folgen nun die Stücke nach der Handschrift,

unter welche auch die in den „Geliebten Schatten" faksi-

milierten Gedichte (Xr. 88—Ol) zu rechnen sind; aller-

dings mit zwei Ausnahmen ( Xr. 18. 19), welche bereits

in dem Anakreon von 1760 gedruckt, hier aber der

chronologischen Reihenfolge zu Liebe eingefügt sind.

Mit dem Briefe vom ' 28. Dec. 1747 übersandte Götz an

Gleim sechs Gediclite (Xr. 9—14) vgl. Briefe S. .31 ff;

am 22. Xovember 1755 drei (Xr. 15—17) vgl. Briefe

S. 45 f.; den Best (Xr. 20—85) am 25. März 17G4.

9. „Attis. Eine Erzehlung. Seinem zweeten
Bruder zugeeignet. 1747." Götz schreibt

darüber: „Die Erzählung Attis ist noch nicht

auspoliret, vmd ich überschicke Sie Ihnen mit der

Bitte, sie scharf zu critisiren. Die Gelegenheit

dazu gab mir mein zweeter Bruder. Melancholisch

über den Tod unseres Bruders nahm er eine

Reise vor, sich aufzumuntern. Er kam zu mir

nach Forbach, sah in dieser Gegend ein Mädgen,

das ihm gefiel, und heyrathete Sie. Sie ist eine

Enkelin, des noch lebenden D. Scherzes zu Stras-

burg . . . ." Das Stück fehlt nicht bei Ramler,

wie Hahn S. 23 behauptet, sondern ist von ihm

zuerst im Taschenbuch für Dichter und Dichter-

freunde Abtheilung 12 (1781) S. 1— 10 und dann

in den verm. (Tedd. III, 12 verändert abgedruckt.

In der Handschrift stand Y. 30 zuerst Gvft mclj=

net' er, er fang i^t an ju (eben X. 79 if^re Suscni)

V. 109 liebte. Von Gleims handschriftlichen Ver-

änderungen erwähne ich nur, dass erden unvollstän-

digen Vers 73 ei'gänzte durch auS (ängft gc>iiol)ntcr.
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10. „Bei Erblickung einer schönen Person."
Lyrische Bhihmenle.se III, 24. Eamler I, 173.

11. „An den rirafeu von S tral euheim." Von
Götz im Ahnanach der deutscheu INIusen 1771,

119. Eamler 1, UVS.

12. „Aglaja an die Xacht.'' Ungedruckt.

13. ..An eine Schäferin jenseits des Wassers."
In zwei anderen Abschriften, darunter eine (3f'

)

von Götzens Hand, am 2'). März 17G4 an Gleim

übersaudt: ..Ein arkadischer Schäfer disseits an

eine Schäferin jeuseit.-^.-' V. .'! Xamt J/' 4 mir

unb bir 3/' M' 7 Q)cnäp J/' M' Lyrische Blulimen-

lese II, 4!i. Eamler I, 10.

14. „^01^ sich selbst." Ebenfalls in späterer Form
am 25. März 17()4 an Gleim geschickt: ..Gröse

seiner A'erdien.ste." V. 3 ^\vo Vämiugcn, bac finb

meine ,V)eeiben; 4 9Jteln ^yelb bay ift tl ^d) iiiüijte

Lyrische Bluhmenlese I, 8. Eamler I, 11.

15. „Auf den Burgunderwein." Yoi-her im
Anakreon 174(1 S. 72, daraus wiederholt in der

Anthologie der Deutschen II, 222. Aon Götz in

den C'arlsruher Beyträgen III, 6 (17()5) 49t). Ly-

rische IMuhmenlese II, 48. Eamler II, 119. A'ers 33

zuerst: fjeipt.

16. „Die wahre I^iebe. Eine Nachalimung."
Von («ötz in anderem Zusammenhange im Taschen-

buch für Dichter und Dichterfreunde, Abtei-

lung II (1774) S. S3. Eander III, 114.

17. „I' rosaische Ode. Au den Martinis von
Montbarey. 1749." A'on Götz mit den AVorten

übersandt: ^Ich biege . , . noch eine jn-osaische

Ode bey, die ich, als Eeldprediger, an den Sohn

des franz. (Jeneral-I^ieutenants, IManiuis v. Mon-

barey gerichtet habe. Sie ist aber noch nicht

ausgefeilet" (Briefe S. 45). In der Handschrift

zuerst 4ri, 9 getrauet fid) 47, 29 Xämmrung 48, 3

9io[e 48, 21 bie 49, 4 am Eande preisen dann
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wieder gestrichen 49, 5 \id) empor gu ^eden. Un-

gedruckt.

18. „Anakreons Yermälilung.'' Anaki-eon 1760.

Bl. o ^ , darnach in der Anthologie der Deutscheu

II, 198. Ramler I, 182.

19. „Lob des Anakreons und der 8appho."
Anakreon 1760 Bl. 5«. Fehlt bei Eamler.

20. .,Das Vergnügen." Lyrische Bluhmenlese I, 2C.

Eamler I, 48.

21. „Über die "Wiedergenesung der Kayserin
Frau Mutter, und des Pabstes zu gleicher

Zeit." Vgl. Götz an (Heim (Briefe S. 78): „Die-

sen Augenblick seh ich, dass ich Ihnen von

einigen Gedichten z. Ex. von diesem vorstehenden

ein unrechtes Exemplar in der Eile copirt habe.

Es sollte heissen" ... Es folgen nun die in den

Text gesetzten, auch an Ramler übersandten Les-

arten, wogegen das „unrechte- Exemplar folgende

hat: V. 2 (Xe§ ^immcIsfönigS iMcebom) 4 kii)d) unb

fromm 11 ^wax ct\va§ Juelt 12 5)ocf) 16 @rDf3müt()ig

unb 17 S3om .^al)fev, unb bem gan,^en 9ield). Göt-

tinger Musenalmanach 1771, 180. Ramler III, 189.

22. „Auf ihren Geburtstag." Ramler I, 81.

23. „Der Schmetterling und die Biene." Von
Ramler im Vossischen Musenalmanach 1783, 211.

Ramler III, 145, Ramlers Fabeln und Erzäh-

lungen (1797) III, 16.

24-. „An Phillis." Lyrische Bluhmenlese II, 51.

Ramler I, 6 „Der Sklavenkauf.'-

25. „An die XachtigalL" Ramler II, 213.

26. „Das Kind.-' Ungedruckt.

27. „An das Grass, worauf Phillis geruht."

Lyrische Bluhmenlese II, .50. Ramler I, 177,

28. „Die Hirtin.- Ramler II, 80 „Thestylis."

2J). -An Morpheus." Lyrische Bluhmenlese V, 12.

Ramler I, 180 „Daphne an den Morpheus.-'

30. .,Des Abt * * Entschluss bey Erbauung
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seines Klosters." Kamler sendet das um-

gearbeitete IMauuskript am 21. September 1772 an

Boie I Königliche lUbliothek zu Berlin, nach getl.

^Mitteilung des Herrn Dr. C Krohnr, darnach im

Götting. Musenalm. 1773, 22S [Q.] Ramler I, i:51.

31. rAmalia/' Ungedruckt.

32. „Der Frühling." Eamler 11, l.S.'l

33. „Die Klage." Ramler I, 9'.>.

34. -Sans les illusion.s, que servient nos
plaisirs." Lyrische Bluhmenlese I, 28. Ramler

II, Ot) ^"Weisheit und Liebe."

35. „Erstes Rondeau: nach einem franzö-
sischen Dichter aus dem 14. Jahrhundert."
Ramler IIE, 47 _Des Frühlings Ankunft. Zwey
Riugelgedichte . . . I."

3(). Z wertes Rondeau." Ramler III. 4s ..Des

Frühlings Ankunft ... IL"

37. „Catulls 3;^^ Sinngedicht." Ungedruckt.

38. -Catulls 13. Sinngedicht.- (iöttinger INIusen-

almanach 1772, 125 [(^.1. Ramler II, 232 -An
den Fabullus.

39. -Kuuz und dörgel." Schreibtafel, Lieferung

II, 1!). Fehlt bei Ramler.

40. „Der flüchtige Amor." Von TJötz in an-

derem Zusammenhange im Taschenbuch für Dich-

ter und Dichterfreunde, Abtheilung II (1774 S. 7'.>.

Fehlt bei Ramler.

41. -Aglaja an Athamas." (TÖttinger I\Iusen-

almanach 1774, 204 [Q.] Ramler IL 23 -Aegle

und Philint.

-

42. -Das zu grose und zu kurtze (rlücke.- Vor-

her im Anakreon 1740 S. 51. Fehlt bei Ramler.

43. 3itte an die Götter." Ramler 11,32.

44. „Sinngedicht." Ungedrückt.

45. „Ringel gedieht. Auf einen Brandw ein-

brenner.- Lyrische Bluhmenlese IIL s. Rander

in, 190.
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46. -Als Timoleon zu heyrathen gezwungen
ward." In eiaer anderen Abschrift, ebenfalls am
25. März 17(i4 an Gleim geschickt, fehlt V. 6.

Lyrische Bluhmenlese III, 25. Eamler 1, 12 „Der

gewungene Ehestand."

47. ..Was von ohngefähr geschehen könnte."

Von Götz im Almanach der deutschen Musen 1771^

124. Fehlt bei Ramler.

48. -Der befolgte Eath." Ramler II, 1.32.

49. ..A k a n t h und P h r y n e. " Ramler II, 95.

50. „Auf 1 y m p e n s Hand." Ungedruckt.

51. ,.Auf den Tod eines Freundes." Eine an-

dere, gleichzeitige Abschrift hat mehrere Schreib-

fehler, Y. 10 trauvig§. üngedruckt.

52. ,. (t e f ä h r 1 i c h k e i t des Lobs." L'^ngedruckt.

53. „Liebe brauchet nicht Verstand." Yen
Ramler im A'ossischen Musenalmanach 1785, 197

[Q.] Ramler II, 230 „Der reisende Verstand."

Ramlers Fabellese (1783) VI, 38.

54. „Sinngedicht." Von Ramler im Göttinger

Musenalmanach 1771, 96 [Q.] Fehlt bei Ramler.

55. „Auf den Lustgarten zu * * *" Ramler I, 100.

56. -Seladon." Lyrische Bluhmenlese V, 9. Ram-
ler II, 82.

57., „Das Leben." Ramler II, 225 „Die Lebenszeit."

58. „An die Frau von * '' *. - Ungedruckt.

59. „Luna, und ihre Mntter I^atona." Un-

gedruckt.

60. „Fabel." A^on Ramler im Göttinger Musen-

almanach 1771, 47 [Q.] Ramlers Fabellese (1783)

I, 14. Ramler III, 89 „Die beiden Kornähren."

61. „Sinngedicht." Ramler 111,52 „Der Reisende."

62. „Über ihre Blässe." Ramler I, 11 „An die

blasse Iris."

63. -Bey Gelegenheit der A ufnahm eines schö-

nen Geistes unter die 40. besoldete Mit-
glieder der französischen Akademie."
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Zu V. 4 am Rande: Trägt. Von Ramler im Göt-

tinger Musenaliiianacli 1772, 15i> [Q.] Ramler
III, l'Jo.

64. „Fragment.". T'ngedruckt.

65. „Über die Springbrunnen zu Paris."
Ramler I, (15 „Die Nymphe der Seine an die

Stadt Paris."

66. .:Die Liebe.'- Ramler II, 22 „An die Vögel.''

67. ..An gewisse Frauenzimmer." Von Ramler
im (xöttinger Musenalmanach 1772, 183 [Q.] Ram-
ler III, Uli.

68. „An Phillis." Lyrische Bluhmenlese V, 21.

Ramler I, 51 „An Thestylis.-'

69. „Petrarch." Lyrische Bluhmenlese V, 22. Ramler
III, 235 ..Der Dichter von seinen Liebesliedern."

70. „Nach dem Rousseau.-' In der Handschrift

zuerst: .BousseciK jj. 200.'^^ Lyrische Bluhmen-

lese I, 33. Ramler III, 11 „An Euphrosynen."

71. „Seine Ähnlichkeit mit Ap ollen." Ly-

rische Bluhmenlese IV, 52. Ramler I, 130 „Ähn-
lichkeit mit dem Apollo."

72. ..Angebinde.-' Von Ramler im Göttinger

Musenalmanach 1773, 204 [Q.J Ramler I, 30.

73. ..Das Anmuthsvolle und Holde.-* Ramler
FT, 210 „Der Mittag, Abend und Morgen."

74. ..Die Himmlische und irdische Venus."
Von Ramler im Vossischen Musenalmanach 17H4,

182 [q.] Ramler II, 3.

75. „An die Frau von * * * ' Von Ramler im Göt-

tinger Musenalmanach 1773, IGG [Q.] Ramler
I, 17(3.

76. „Hymen und die Truppen Amors." Von
Ramler im A'ossischen IMusenalmanach 17S4, 11(^

[Q.] Ramler II, 2»'..

77. ..^lyrins Sinngedicht auf den Thirsis."
Ungedruckt.

78. -Die "Wiederkunft." Lvrische Bluhmenlese
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I, 35. Ramler I, 37. Vgl. Voss über Grötz und
Eamler S. 155.

79. „Madrigal." In gleichlautender zweiter Abschrift.

Lyrische Bluhmenlese I, 31. ßamler I, 2G r^ie
Untreue."

80. „Der dichtende Knabe." Ramler I, 128.

81. «Auf einen unglücklichen Arzt." Ramler
II, 22(1.

82. „Der Amtman." Zu V. 17 am Rande un=

nad)af)m(id). Ramler I, 113.

83. „Der verzweiflende Schäfer." Ramler III, 52.

84. „Süsigkeit der Liebe." Von Ramler im
(röttinger Musenalmanach 1773^ 100 [Q.] Ramler
III, 198 ,, Kupido."

85. „Serenens Unbestand." Lyrische Bluhmen-
lese I, 27. Ramler I, 135.

86. „Zuschrifft an den Herrn A, R. H . . zu H."

Nachträglich von Götz au Gleim 24. Juli 17G5 über-

schickt mit den Worten ('Briefe S. 85): „Diess

•soll die Zuschrifft an einen Freund werden, dem
ich vieles schuldig bin. Helfen .Sie mir sie ver-

bessern! Ich wünschte wenigstens das ^Vort Salo-

mon, welches Salomo heissen sollte, mit einem

bessern verwechseln zu können. Sollte sich Hieron

von Syrakus besser schicken?" (jleim schlägt

statt dessen zu Y. 17 vor: „XaUibS 3of)n." Ramler
II, 240 „An Celsa."

87. „Du und Sie." Das Manuskript, 2 Quartblätter,

hat Ramler für seinen, einer Autographensamm-
lung ähnelnden Xachlass, zurückbehalten; seine

handschriftlichen Änderungen gehören nicht hier-

her. Auf S. 4 von Götzens Hand: „Giiiige anbcve

Vefearten. ^^cUe 30. Xai? ©edälf tion 3iti'oncnt)ül5,

ober jene '-J^alfcu noii 3*^'5f^'»f)of,> 3^''*^ •'•^>-

T'Uvd) bic (S)ittev ,yt biv £7'! bmd)^' ®itter ju

btv 3'-'i^'-' ^^- £ln'gc()än,qe, bcv ^lio g(cid)

?Jarbenftvenciib bei) iH\id)t :ßdk 47. Tcvcn bit
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taufeni? mir in bcu ^i'rt'-'i''^ gcgclicn l)aft. ^eile 14.

eine niel)(id)e lueiiTe '-övuft eine dfcubenbc uieiffo

58rui't 3f'l'-' -i- -^^*-''f?, wk bei 'iOianbclbaitm

tueiß, mic bie .Siiifcljenblütt) 3*-'^^ -''^•

<Hrf)vect't mit bvol)cnbem '-öüd ji%^t bcr gefälligen 5lmo-

rctten unb ©vajien jeOo bev ficunblid)cn ^mov.

u. ©va^. ^a§ fvanj. Original fte{}t im Portefeuille

d'iin homme de fxout T. 1. p. 205." — Göttinger

Musenalmanach 1774, 135 [D. G.] Ramler I, IGS.

Die Nummern 88—91 sind faksimiliert in den „Ge-

liebten Schatten- Tafel 41 f. Die ebendaselbst wieder-

gegebene Handschrift der „Mädcheniusel" ist hier nicht

aufgenonunen, weil ;^ie nicht, wie die übrigen Stücke, den

echten (lötzischen Text wiedergiel)t , sondern eine be-

reits von Ramler beeintlusste Fassung, die dem Abdruck

im Göttinger ^Musenalmanach 1775, 25—32 sehr nahe

steht. "N'ermutUch liegt dem Faksimile die ,.gar zier-

liche, durchaus unveränderte Abschrift" zu (rrunde,

welche A'oss S. 128 erwähnt.

88. „Madrigal.- Das Faksimile mit der Unter-

schrift: Job. Nikolaus Götz: Wintherburg 17r)5.

Ramler II, 1(50 .,Von der Freude."

89. ..Opfer für meine Freunde.'- A'on <Jötz in

der Schreibtafel, Lieferung II (1775) S. 3t» und

im Almanach der deutschen Musen 177('>. 2.'>(».

Lyrische Bluhmenlese IV, 51. Ramler l, 50

..Der oi»fei-nde Sylvius.- "S'gl. Briefe S. 103.

90. [Triolet.] Fehlt bei Ramler. Vgl. Voss S. 1(;3.

91. „Der Preis der Schönheit." Tascbenbuch

für Dichter und Dichterfreunde Abtheilung "N'I

(177G) S. 93 [q.] Ramler III, 177 .Auf Äglen."

Zum Schluss folgen acht (Jedichte nach der Hand-

schrift, die sich zwar nicht zeitlich fixieren lassen, viel-

leicht einer späteren Zeit angehören, hier aber der

A'ollständigkeit wegen aufgenommen sind. Nr. 92—95

sind im Besitze des Herrn Oberhofmeister Freiherrn
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H. V. Donop in Weimar, Nr. 96^09 habe ich vor

kurzem von W. Künzel erworben. Nach dem Format
und Wasserzeichen des Papiers gehören die acht Stücke

zusammen; waren sie unter den Gedichteu, die Götz am
31. Okt. 1780 an Knebel schickte?

92. „An seine Reime." Ramler I, 191 „Der Dich-

ter an seine Reime." Vgl. Voss S. 29.

93. „An Olympeu." Fehlt bei Ramler. Gedruckt

von J. H. Voss im Morgenl)latt für gebildete

Stände 1809 Nr. ;55 S. 137.

94. „Grab schritt." Ramler II, (>4 „Grabschrift

des Xaverius."

95. ..An Magister Dumm, der sich beschwe-
rete, dass sicliDokter Stumm einAVerkchen
zueigne, dass Er doch verfertiget habe."

Fngedruckt.

9H. „Henrichs des IV-t^en Abschied von der schö-

nen G a b r i e 1 1 e. (Aus seinem Franzö-
sischen.)" Ramler II, 215 „ . . . Nach einem

alten Französischen Liede."

97. „Sinngedicht." Fehlt bei Raniler. Morgenblatt

für gebildete Stände 1809 Nr. 52 S. 205.

98. „Madrigal." Ramler III, 199 „Veit und
Blanka."

99. „An die Frau von * * *" Ramler III, 194

„An Olympen."'

Bei Wiedergabe der gedruckten, wie handschritr-

lichen Vorlage habe ich mich den Originalen möglichst

getreu angeschlossen; die eigenartige Götzische Ortho-

graphie, welche auch auf die Reimbildung Eintluss hat,

ist in ihrem öfters launenhaften AVechsel l)eibehalten,

da dieser sich aucli in der Handschrift findet. Auf
das litterarhistorisch interessante Reisiiiel S. 45, C>

und S. 49, 11, wo einmal richtig Klopstock, das andre

Mal der Gottschedsche Schimpfname Klopfstock steht, sei

ausdrücklich hintrewiesen. Nur der fehlende Umlaut ist
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durcligehends ex'gänzt, die luterpuiiktioii iu siiimvidrigen

Füllen berichtiift und einzelne besonders auffällige

Schwankungen der Schreibart normalisiert. Der Neu-

druck weicht demgeniäss an folgenden Stellen von der

Vorlage ab: Xr. 3, 82 tiefe 4, 42 5, 44 8, 123 1), 51. 57.

73. 77. 89. 93. 98. 138. IGO. 1G8. 173. 176. 191. 195.

10, 10. 2('.. 29. 3G. 38. 40 ©te 8, 72 ©üb 8, 201 Im
Cust. auf S. 11 5ld)! 9, 23 eufäfjrft 9, CO 87, 21. 34 3f)r

S. 47, G S^nen Nr. 49, 10 aitSqemadjt 55, 4 gefehlt 59. G

Xa§ Gl, 4 mein G5, 8 Tid) 75, 8 beine 77, 5 enbiuanb

80, 14 nur.

Die vorliegende Ausgabe beruht grösstenteils auf

den Schätzen des (Tleiraarchives zu Hallierstadt, dessen

Wrwaltuug ich für die mehrmalige Überlassung von

Handschriften und Drucken zu grösstem Danke ver-

pflichtet bin. Ferner haben mich gütigst unterstützt

.1. Bolte, Freiherr H. von Donop, M. Herrmann, C.

Krohn, (t. Weisstein und vor allem der frühere und
jetzige Herausgeber dieser Sammlung. Hei der Korrek-

tur war mir wieder mein Freund Dr. (i. Kskuche be-

hilHich.

Carl Schüddekopf.



Alphabetisches Yerzeichiiis

der Aiifaiig:szeileii uiul Uebersclirifteii der

Oediclite.
Seite

Aglaja an Athamas . 63

Aglaja an die Nacht 42

Akanth und Phiyne 66

Allerliebste Nachtigall 56

Als itzt Sappho verschied, ward eben der teipche Dichter 52

Als Timoleon zu heyrathen gezwungen ward ... 65

Als vor nicht langer Zeit der schlanke Attis ... 33

Amalia 58

Ambrosius, der Prediger, liegt hier 86

Amor bot einst zu Cythere 55

Anakreons Vermählung 50

An das Gi-ass, worauf Phillis geruht 56

An den Grafen von Stralenheim 40

An die Frau von *** 70

An die Frau von *** T7

An die Frau von 89

An die Nachtigall 56

An eine Schäferin jenseits des Wassers 42

Angebinde 76

An gewisse Frauenzimmer 73

An Herrn E. C. Weise 5

An Magister Dumm, der sich beschweretc dass sich

Dokter Stumm ein Werkclien zueigne, das Er
doch verfertiget habe 87

An Morpheus 57

An Olvmpen 86

An Phillis 55

An Phillis 74

An seinen ältesten Bruder 11

An seinen Freund Dämon 16

An seine Reime 85

Aphroditens schönes Kind 59

Attis. Eine Erzehluug. Seinem zwceten Bruder zu-

geeignet 33



XXIX

Seite

Auf den Burgunderwein 43
Auf den Lustgurten zu *** G9
Auf den Tod eines Frcuiidca 67
Auf diesem Rasen, den die Liebe 69
Auf einen ungliicklichen Arzt 79
Auf einer alten Mauer sassen 44
Auf einer Bank von Moos, an eines Hügels Fuss . . 42
Auf iluen Geburtstag 54
Auf Olynipens Hand 67
Aurora, da sie früh aus ihrer Kaminer geht .... 72

Befürchte nicht, dass dir Aristons Hertz entflieht . 78
Bey Erblickung einer schönen Person 39
Bey Erblickung seiner Vaterstadt 8
Bey Gelegenheit der Aufnahm eines schönen Geistes

unter die 40. besoldete Mitglieder der französischen
Akademie 72

Beym Anblick deiner stolzen Wälle 73
Bitte an die Götter 64

Catulls 3<^ Sinngedicht 60
CatuUs 13. Sinngedicht 61

Cupido stahl der Mutter ^i^'y

Das Anmuthsvolle und Holde 76

Das die weite Welt bewegt 52

Das Kind 56
Das Leben 70
Das Leben, Tod! die Pilgrinischaft 88
Dass es uns niemand recht macht, ist gemeiniglich , 71

Das Vergnügen 52
Das zu grose und zu kurtze Glücke 63

Dein Leib ist schön; noch schöner deine Seele . . 86

Den Fächer in der Hand, gieng ich in meinen Garten 64

Den Rock von Regen, Wind und Schnee 60

Der Amtman 79

Der befolgte Rath 66
Der dichtende Knabe 78

Der Eigensinn der Zeit zog mich und Henrietten . 65

Der flüchtige Amor 62

Der Frühling »^8

Der heiige Vater Pabst zu Rom 53

Der Preis der Schönheit 85

Der Schmetterling und die Biene 55

Der Verzweiflende Schäfer . . 80

Der war gewis.< ein fronmier Mann 43

Des Abt * *• Entschluss bey Erbauung seines Klosters 57



XXX
Seite

Des scliönen Frühlings Hoflfuiier 59
Die Damen scheinen hier den edlen Nachtviolen . . (38

Die Götter thaten, uns zu necken 80
Die himmlische und irdische Venus 76
Die Hirtin 57
Die Klage 59
Die Liebe 73
Diese blüthenvolle Schale 81
Die wahre Liebe. Eine Nachahmung .44
Die Wiederkunft .78
Die Wunder alter Zeiten sind keine falsche Sage . 79
Durchbohrt von tausend Pfeilen 87
Du reiner Bach, der seine Quelle flieht 80
Du sag'st, ich würde dich reclit sonderbar verbinden 72
Du schöner Garten du, wo blühend, in Alleen ... (39

Du und Sie 82

Eines Tages kam Cythere . 50
Ein gutes Triolet zu machen .......... 84
Ein Mäulgen hat mein Mund von Ihrem Mund geraubet 63
Ein Reisender kam einst nach Zabcrn hin .... 71
Empfang, wie du verdienst, von jedem der dich liebet 76
Erstes Rondeau: nach einem französischen Dichter

aus dem 14. Jahrhundert 59
Es sagte Stella '•-, 75
Es setzt' in ihren alten Tagen . 75

Fabel 71
Flieh nicht den Amor 78
Fragment 72
Freundin, schön wie Hespers Blicke 54

Galathea, wohin floh sie, die goldne Zeit 82

Gefährlichkeit des Lobs 68
Geliebter, glaube mir, ein Mensch ist glücklich dran 16

Gott des Schlafes, du bist schlau 57
Grabschrift 86

Hand, mit Aurorens Hand 67
Hätt' ich eine Monarchie 89
Henrichs des IV.'«" Abschied von der schönen Gabrielle.

(Aus seinem Französischen.) 87
Hier sasen wir beysammen . 18
Himmel! was ich nicht gelitten! 57
Holdseelig Kind, du meine werthe Freude .... 15

Hymen stand im Hinterhalte 77
Hymen und die Truppen Amois 77



XXXI

Seite

Ich merke, dass die Flur, die Stadt, die ganze Welt 74
leb schreibe nur, was ich empfinde 11

Jenes Täuhgen von dem Wagen 77
Ihr Gepohenke der Natur 85
Ilir habt mir lange schon, ich sey nicht schön, gesagt 73
liir Nymphen, euer Hirt, dem Pau im Singen gleich 78
Ihr Vögel, ists Aurorens Strahl 73
In einer unsrer Reichs-Provinzen 79
Ist Lvcidas nicht mehr am Leben? 07
Jüngst kam Cupido von Mirenen 59
Jüngst sah ich den Cupido <J2

Kunz und Görgel . . . <j2

Liebe brauchet nicht Verstand •
. . 68

Lob des Anakrcons und der Sappho 52
Luna und ihre Mutter Latoua 71

Madrigal 78
IMadrigal 84
Madrigal 88
Älagister Dumm, ihr lärmt und schwört 87
Meine allererste Keime 74
Mich Hess Apoll auf des Parnasses Höhen . . . . 7'i

iSIit einem Helme hatte man •)4

Mit empfindlichem Vergnügen 70

Mit stolz erhabner Stirn', und nicht durch Last ge-

drückt 71

i\Iit Thränen seh ich dich von dem erhabnen Strand 42
Morgen sollstu bey mir, wie ein König ..... (il

Myrins Sinngedicht auf den Thirsis 78

Nach dem Rousseau 75

Nach so viel überstandnem Kummer. 8

Ohngefähr vor sieben Jahren •>')

O möcht ich, so wie ihr, geliebten Bienen, seyn! . . 5

Opfer für meine Freunde 84

Petrarch 74

Phillis, die die Tugend kennet 5ti

Phoebus sah Amalien • 58
Prosaische Ode. An den Marquis von Montbarey . 45

Ringelgedicht. Auf einen Brandweinbrenner, der ge-

raume Zeit Reuter, und Marcketender gewesen,
zuletzt aber Abt geworden 64



xxxir

Seite

Sage, sprach ich zu der Freude 84
Sans les illusions, que servient nos plaisirs .... 59
Schlage mich nicht, liebe Mutter 56
Seine Aehnlichkeit mit ApoUen 75
Seladon 69
Serenens Unbestand 81
Sie kommt, sie kommt zurück für die ich stets ge-

brennet 78
Sie liebet mich, um die ich mich bemühte! .... 64
Sinngedicht 64
Sinngedicht 68
Sinngedicht • 71
Sinngedicht 88
Süsigkeit der Liebe 80

[Triolet] . 84

Ueber den Tod seines Bruders Cornelius Georg Götzens 21
Ueber die Springbrunnen zu Paris 73
Ueber die "Wiedergenesung der Kayserin Frau Mutter,

und des Pabstes zu gleicher Zeit 53
Ueber ihre Blässe 72
Ueber seine Freundschaft mit der Thirsis .... 18

Verzehrt von Harm und Liebe 81

Von allen Sterblichen auf Erden 42
Von ohngefähr gefiel mir Amarille C5
Von Schreibesucht den Dichter zu entwöhnen ... 72
Von sich selbst 42
Vor Zeiten reisste der Verstand 68

Wann ich ein Lamm, ein Kränzchen, eine Taube . . 84
Warnung an einen schönen Knaben 15
Wärs Wetter schön 55
Was hör ich hier vor Sj'mphonien? 5
Was ist so anmuthsvoll und hold? 76
Was seh ich? Himmel hilf! so zarte Wangen ... 23
Was von ohngefähr geschehen könnte 65
Weil alles nach Verdienst klein oder gross muss seyu 57
Weinet Charitinnen, weinet Amors 60
Welche schöne Schäferin 39
Welch Gift voll lieblicher Gefahr 68
Welch süsse Wohllust so zu trincken ...... 62
Wie ein Gewölk, so schnelle 70
Wie lange willstu dich betrüben ? 63
Wie lieb ich dich, du unbezwungener Krieger ... 40



xxxm
Seite

Willst du mich nielit gliuklieh machen? 88
Wünsche des Dicliteis 5

Zu hepiorig, unsre stille Hütten 58
Zuschrirt't an den Herrn A. R. H . . zu H 81

Zweytes Rondeau GO
Zybele, die grosse Mutter 85

Deutsche Litteraturdcnkmale. 42.



1 11 li a 1 1.

Seite

Einleitung I

Alphabetisches Verzeichnis der Anfangszeilen und Ueber-

schritten der Gedichte XXVIII
Versuch eines Wormsers in Gedichten. 1745 . . 3

1. Wünsche des Dichters 5
2.^' An Herrn E. C. Weise 5
3.* Bey Erblickung seiner Vaterstadt 8
4.* An seinen ältesten Bruder 11

5. Warnung an einen schönen Knaben 15

<i. An seinen Freund Dämon l'>

7. Über seine Freundschaft mit dem Tliirsis ... 18

8.* Über den Tod seines Bruders Cornelius Georg
Götzens. 1747 21

Aus der Handschrift 31

9. Attis. Eine Erzehlung. Seinem zweetcn Bruder
zugeeignet 33

10. Bey Erblickung einer schönen Person .... 39

11. An den Grafen von Stralcnheim, Meitre de Camp,
und Obrister beym Regiment Royal-Allemand 40

12.t Aglaja an die Nacht 42

13. An eine Scliäferin jenseits des Wassers .... 42

14. Von sich selbst 42

15. Auf den Burgunderwein .r . 43

16. Die wahre Liebe. Eine Nachahmung .... 44

IT.f Prosaische Ode. An den Marquis von Montbarey 45

18. Anakreons Vermählung 50
19.* Lob des Anakreons und der Sappho 52

20 Das Vergnügen 52

Die mit t bezeichneten Stücke sind hier zum ersten Male gedruckt,

die mit bezeichneten fehlen in der Kamlersciieo Ausgaba.



XXXV
Seite

21. Über die Wiedevgenesung der Kayserin Frau
Mutter, und des Pabstes zu gleicher Zeit . . 53

22. Auf iiiren Geburtstag 54
23. Der Schmetterling und die Biene 55

24. An Phillis 55
25. An die Nachtigall 5(5

2(5.t Das Kind 5(5

27. An das Grass, worauf Phillis geruht 5li

28. Die Hirtin 57

20. An Morpheus 57
30. Des Abt * * Entschluss bey Erbauung seines

Klosters 57

31.t Amalia 58
32. Der Frühlintr 58
33. Die Klage 51»

34. Sans les illusious, quo servicnt nos plaisirs . . 51)

35. Erstes Rondeau: nach einem französischen Dichter
aus dem 14. Jahrhundert 59

3(>. Zwovtes Rondeau <50

37.t Catulls 3'«» Sinngedicht <;0

38. Catulls 13. Sinngedicht «H

31).* Kunz und Görgel '»2

40.t Der Hüchtige Amor <)2

tl. Aglaja an Athamas <i3

42.* Das zu grose und zu kurtze Glücke <>3

43. Bitte an die Götter «".l

44.t Sinngedicht '»l

45. Riugelgedicht. Auf einen Brandweinbrenncr, der
geraume Zeit Reuter, und Marckctender gc-

we.«en. zuletzt aber Abt geworden . . . . <>4

l(i. Als Timoleon zu heyrathen gezwungen ward . 'iö

47.* Was von ohngefälir geschehen könnte .... (i5

48. Der befolgte Rath M
i9. Akanth und Phrvue <;<;

50.t Auf Olympens Hand »w

51 .f Auf den Tod eines Freundes •57

52.t Gefährlichkeit des Lobs •i-'^

53. Liebe brauchet nicht Verstand <'8

54.* Sinngedicht '»•'^

55. Auf den Lustgarten zu * * * '">".)

56. Seladon 69

57. Das Leben 70

58.t An die Frau von * * * 70

59.t Luna und ihre Mutter Latona 71

60. Fabel 71

61. Sinngedicht 71



XXXVI
Seite

62. Über ihre Blässe 72

G8, Bey Gelegenheit der Aufnahm eines schönen
Geistes unter die 40. besoldete Mitglieder der

französischen Akademie 72

64.t Fragment .72
65. Über die Springbrunnen zu Paris 73

ß(i. Die läebe 73

67. An gewisse Frauenzimmer 73

68. An Phillis 74

69. Petrarch 74

70. Nach dem Rousseau 75

71. Seine Ähnlichkeit mit Apollcn 75

72. Angebinde 76

73. Das Anmuthsvollc und Holde 76

74. Die himmlische und irdische Venus 76

75. An die Frau von * * * 77

76. Hymen und die Truppen Amors 77

77.t Myrins Sinngedicht auf den Thirsis 78

78. Die Wiederkunft 78

79. Madrigal 78

80. Der dichtende Knabe 78

81. Auf einen unglücklichen Arzt 79

82. Der Amtmann 79

83. Der verzweiflcnde Schäfer 80

84. Süsigkeit der Liebe 80

85. Serenens Unbestand 81

86. Zuschrifft an den Herrn A. R. H.. zu H. . . . 81

87. Du und Sie 82

88. Madrigal 84

89. Opfer für meine Freunde 84

90.* [Triolet] 84

91. Der Preis der Schönheit 85

92. An seine Reime 85
93.-^ An Olvmpen 86

94. Grabschrift 86

95.t An Magister Dumm, der sich beschwercte dass

sichDocter Stumm ein VVerckchen zueigne,

das Er doch verfertiget habe 87

96. Henrichs des IV. 'en Abschied von der schimen
Gabrielle. (Aus seinem französischen.) . . 87

97.* Sinngedicht 88

98. Madrigal 88

99. An die Frau von 89



Gedichte

von

Joliaiiii ^icolaiis Götz

aus den Jahren 1745—1765.





m

©cbirfjten.

HORAT. ART. POET.

— — didicit, patriae quid debeat, et quid amicis.

Quo sit amoi'e parens, quo frater amandus.

1745.





[3] 2lMutfff)c bcv TitfjtcD^.

D möd)t id), fo luic \\}\-, gelicbttnt 33teiicii, foi)ii!

%n iintcrm (Reifte gvo§, obiuolji üon Görpcv flcin

;

S)iöd)t id) fo fd)neÜ, loie if)v, [o glürfdd) hu 33ciitül)ctt

^cv &nf|"en[d)aitcu Tvclb, fo >ucit c§ ift, burd)ycl)cn

;

2o ftarrf bitrd) Giiifiiifcit, fo fäl)ig biivd) 'Jiatiir,

2.Hin ^tunft 51t iiüiiftcn geljii, »uic il)v uon Jl'tv auf Jl-»^';

33cuüi(jt bon treucu tyicuub buvd) "Jcu^jcu gu evgö^^cn;

33cveit beut fid)ucn 'Jeiub bcu 3luge[ auytfc^en.

::fi}ie fe[)u(id] uniufd)t meiu Aöei^^, bafj \kt$ meiu Üieiuigcbäu,

5(n ivuuft xmh Cibnung vcid), luic eure GeKeu, feij,

Hub meiu geliuber i^ev^v luie cncv .pouig flieffe,

So nal)r()aft füv licn Öcift,, luie für bie 2iuueu füffe.

[4] 5tu ^cxui (i\ a. SBcifc. 2

2Ba§ ()ör id) l)icv nov Sijuipfjouieu?

Unb n3eld)e fveubeuuoüe (2d)aav

?icgt auf beut ^hitüo uub beu .S{uieu

i^ov beul ge()ei(igteu '^((tai?

2Bc(d) eiuc Onittlieit liift fid) fpüren? 5

Xk '2teiue fd)eineu fid) ,vt iiil)veu,

Hub jcucr lueiffe 5)uuuuiv I)aud)t.

C bvcijuial feetigey 0)efidite I

©ÜDtt geiget uiiv iu feiuem Vid)te,

2Beu er ,^u ieiueui ^^'oevrf^eug bvaud)t. 10

5] £) Xid)tfuuft, 5i*-'i""-''i" nouiuier Ibvoueu,

:ilHv5 fd)uiebt bort für eiu ebley ^ilb?

jTer 2d)ut^geift meiner i>nngioneu

^su einen golbuen I^nft uerbüflt.

Tod) men dou feinen fingen 2ö()uen 13

3d)eiut feine rcd)te Manb yt frönen?

"£}'C[d] ift fein iKamen unb fein ^ob?



[2

3d) trag if)n über ^c(b unb .s^^ügcl,

So f)od), ai§ e()ma()(ä 'i|>inbav§ fytüqel

20 Xen föntg(id)cn Ääntpfcv fjob,

©rfeun if}n (}ier an bcm öcleite,

l)a§ fid) befdjöftigt um ifjit brefjt.

Tie ^fugf)cit ge{)t ^uv red)ten Seite,

3iu- linden .f)nlb unb 9?Jaie[tät;

25 Unb bie (5ntfd)(offen()eit unb Treue

33ereiteu in ber fd)i3nften 9{eif)e

3)en 2Beg öor i^m gu unferm 25?of)(.

!5)le [inb§, bie if)n fo fd)ön formiret;

Sein §cr^e, burd) fie angefüf)ret,

30 ^ft if)rer cbten Vetjren noll.

[6] @r \vc\§ in SStubeu unb in Stürmen,

SBann nubre Hon bcm Steuer [lietjn,

XaS Sd}if be§ Staates ju befd]irmcn,

Unb füfjrt e§ burd) bie Si^rtcn tyn.

35 (grfd]affcn, 53ürger ^u er()a[tcn,

Unb i'dijiQ, Scepter gu üermatten,

äi'ciS er Don feiner 9ficbrigfeit.

2Bann if)n bie 33ürgcr jürnen l)ören,

iC ©Ctt! mie fliejen \[]xc ^ä^ren?

40 äi}ie quiltt if)r i^ert^ non bittcrm ?eijb?

%l§ ef)ma(§ auf )3angäu§ ."pi-itjeu

1)c§ Crpl)eu§ frumme !L-ei)er ttang,

Äount mau an ^elS unb '^(üffen fetjen,

2Bie fie bie 9Jcad]t ber Tf)onfunft ,Vunng;

45 I^Jü fa() man auf ber Geber Spitzen,

Ten 5lbler ftifl unb laufdjenb fitzen,

®er l'ieber Svei^^ beraufd)te ilju;

©r fendte uirfcub fein ©efieber,

Unb über feine ?(ugcnüeber

50 ÜHirf fid) bey Sd)(afey 2öold'e (jin:



[7] 3o ,vuingt bic Äraft wn feinen örünbcu

Xer .s^över unebcvfpenfttg .s^ei-(?.

ßr fprirf)t; fein ÜiHnl inup übevnnnben.

Gr tvöftet, unb e^i flcncf)t ber 3d)mei-(5;

Turd) feine ()ol}e '^(rt ,',n benrfen, 55

3Bnyt er and) Äönij^c ,yt (enden,

:^s()m nnb ben Sitvgern Iplb ,yt feijn.

C Xtd)tfnnft! tan \d] niid) betrügen?

Sl^cni füllt nid)t bei) fo flnven l]n(\cn

Tai '"•öilb beö grofen iLU'ifen ein? 60

23}ay fd)tntnteit aber bort non lueiten?

SDiein btöbcr S3(id Derlicrt fid) gant^.

^d) fei) ba» ®olb ber fitnftgen |^)eiten,

3d) fel)e '^i3ornt'3 in neuem @lan^3.

T)k Bürger lieben fanftc »Sitten, 65

5}er {5ei"b int .'per^'.en mirb beftritten,

^er Xugenb 'Diattigfeit erfrifd)t;

Unb ^inber boren nnf ',n ftöbnen,

2i?eil ii^eife bie gered)ten l^briinen

i^on il)ren .^irten 'iinmgen luifc^t. "o

[8] Gr fd)affet, ha^ in nnfern Jf)oren

Ter triebe, felbft gnr .^ricgo,^^eit t()ront;

Tap UeberflnS, ben mir nerlobren,

3(nf'o nen in unfern .^onmiern luoljnt.

(£y.b(ül)en iiMugcit, 5>-'tb nnb XHnen, 73

Tic 5(rt erfdjatlt, man fjörct bauen,

Tel ^ünftleio fd)arfer 5Jieifel flingt,

Unb ouf beiS ^Jv()einc£i flaren Tiefen

(2d)Unmmt ein belebt'H' "ii^alb iion 3d)iffen,

Ter mxi? ber {^-rembeu 'Jieid)tl)nm bringt. so

£ ii?cife, ilniter unb ^H^rgniigen,

il>on G)£tte§ .'oulb nnfdjät^tmr "J.H'anb,

?a§ bortbin beine 3^lide fliegen

3n ber eutbnnbuen ©eiftcr Vanb.



85 (5cf)au ha, \m§ fitnfliij tft, Im 33Ube;

2Bem Iad)t biey .qtäntjcnbc @eit(be,

®te§ fee(gc %lnd) ooU §ci-r(td)f'elt'?

2Bem [inb bod) bic[e ^)voi"enfelber,

^ic S3(umentlur unb 9.1h)rtcnn)älbei-,

90 1)uvd) ©OttcS 5'ingcv ,vibcieit?

[9] ::)ftd)t Königen, bcr iföofjlluft Äned)teu;

^Jtid)t §eiTi"d)crn burd) ben ©ei^ entjünbt;

9lein; nur bcu i3d)atteu bcv @ci-ed]ten,

Die ^Hiter U}rcd il^olrfeg finb.

95 ®a l)enjd}t tl^t bic notifommne Seele,

Um beven 2Ib[d)teb id) mid) qiiäte,

©vfjaben über Tob unb 3cit;

?evn, 25>etfc, lern i(]r ätjutid] merbeii;

1)k T^ugcnb (o()nt auf bicfcr Grbcu;

100 ®ie Jugcnb (ol}ut lu CSaugfcit.

3 [10] SBct) Grblirfmtg feiner

SBatcrftabt.

))laä) fo niel überftanbnem Kummer
©mpfinb id) nun, baf5 btefe 9vul)

yfod) fanftcr, aiä ein l'iittage;[d)lummer

33ei) fd)Uiit(cn 3oiunicvtagcu, tl)u.

5 3)cein SBoriuy ergöt?t mid) i'd)ou non Sterne;

2Bte lüirb erl't bie (5ntjüdung [ei)n,

^el)r id) beqm ö)(an^ ber 5Uienbfterne

^n feinen ?Jtanren iaud)t5eub ein?

LH] 2Bofern mid) uid)t bie 3 innen trügen,

10 So fei) id) bid), mein 3t()i.ifti!

2Bo id), geminbelt in ber ÜBiegeu

3ucrj"t brtä ()olbe !Iiig'olid)t faf};
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'ii3o oft niciii i\Uci- luHl Gibavmoii,

5n feinem Vebcu yt niiv faiit,

Unb mid) uon inehiev "i^Jiutter '^(vineii
^^

lOJit liebeSnoUeii iiHHieit nahm.

llK'ein MevL^'e iac\ct miv im 3tiUcn,

?(n biefem aUi-ö, an bie[em K'Olb,

il-o 3tröme gelbeu ^i^oeinev quillen,

Unb (£ei-eä ;>TucI)t bie 3cl}ennen fcf)aieüt, 20

3(u biefem 2d)me(t5 (icblümteu Triften,

'i(n aKent uuiy bie öegenb l)at,

3e(bft an ben K)iivnien in hm Vüften

ßvfennft bit beine 'l\itevüabt.

[12] £ i"ei)b iicgvüC't, il)v iningionen, 25

Xev A'viebe fcl)vc mit miv ein,

Ter A-vicbe miiifc bei) cnd) umbnen,

Unb fcft an cnd) gefenelt fenn.

Ikib bn, 2t)uvn, bort in bei ::).)(itte!

2Bic ift miv? ad)! mein .'o^xigc bebt = = = so

'i^]t, obev ii"t bie» nid)t bie i^üttc,

^n meld)ev meine "iDinttcr (ebt?

.'piev mav» = - ^\d] fenne nod) bie Stelle, - =

35?^o dnft mein Vebewol)! cvfd)DU.

2)u Zljiixc, bn (geliebte 2d)n)cllc, :«

Tn fa()e)"t meine !ll)vänen mof)!.

Tn i'abü mid) nod) am (icfe ineinen,

:iDiit ^3ien nnt> 2ehnfnd)t vitrtiuävtv febn.

C .viütte, leben nod) bie ii.^ieinen?

Unb bavT id) and) yt ihnen i]e()n? 40

[13] S>a5 fvag id)? in miv il)v ©emiithe

i'iad) fo inet ^\(\{)xci\ nid)t befannt?

3ählft bn bie ^^noben ihvev Oüite,

3o 5äl)lft bn and) beö Oihcine-S 2anb.

Tod) fd)UHn- id) hiev bei) Sy^m nnb 'i'-Watten, -15
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SBel) allem \va§ nur I)ct(ig tft,

^a felbft (ici) meine» i^aterS Sdjatten,

"Dn^ mir i()r ÜBof)(tl)im nid)t üergi^t.

9tun enbigt citd), il)r bittcrn <2tunben,

50 ^f)r füffcrn Xacje faf}ct an,

S'Jnn td) mein ^Httcrlanb gefunben,

^Jcun id) bie "lOteinen t'üffen fann.

D S3or[id)t, mirft bcin f}ei(ger ^i^iüe,

Wix nod) ein 3al)v 5^' (eben, ,^u,

55 ©0 gönne mir in fanfter (Stille

^n i()rem Sdpofe ^rieb unb 3vn().

[14] ^n prüfteft mid) bnrd) fd)n)ere 3>-'iten;

9tnn fennftu ja mein junget ^^cvig.

33ier ^ai-)xx noüer S3angigfetten,

60 @etal}r, 9Ing[t, Ärandljeit, Unmntt), 3d]mer4^,

1)e§ Xohe§ 2Burm im (Singemeibe,

^J^etandiolei) in öeift unb Sinn,

®ie riffen .»poffnnng, -troft nnb ^renbe,

®elb[t alle l'uft jn leben, I)in.

65 2i>a§ bort ber fromme §elb erlitten,

©türm, llngemitter, '^Jii^ nnb 3d)nec,

2Bte SBinbc mieber 3Binbe ftritten,

?itt id) nid)t minber and) ^nr 3ee.

?tnd) tonnt id) auf beö ÜlHiffer;? (vläd)en,

70 ^ie granfen llngel)euer feljn;

51ud) ^i3rt id) ^^laft nnb ®egel bred)en,

"Saf) (2d)iff nnb ©d)ifiiolrf nntergebn.

[15] (Sinft, at^j non Stürmen l)ingeri)'ien,

ÜJcein 2d)if balb nad) hm ilnildeii gicng,

75 $Balb in beö ^Hbgrnnbi?' ^-inftcrniffen,

33eberft mit 'iBafferu, frad)enb Ijieng;

5ll§ id) bem niertl)en '-Initerlanbe

©ntferut ben lel5ten Seegen gab.
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llll^ fieOen 91tci(eu iion bem <2tranbe

'^Inn n\d)tÄ nuiir uniu[d)tc, bann ein &xcib: so

'^a fpa(tete mit vafdjcn ^)uiffcn

l^cv @ctft bor 3eo bcv üicfc 3cI)ooy,

^am, a(g ein (Etvom, f)eniorgefcf]o|fen,

llnb niad)te midi i'f'^' .finmnicv-S (oo.

Sol)n, unad) cv, uhiIjvci" 3of)n bor Jnjjenb, 85

^ait in iHn-[nd)nng nnv 'i^eftanb,

3di (iebe bid) inib bcinc 3»9cnb,

llnb fd)cncfe bid) bom 3>atev(anb.

[16] Xn folft bem na[)cn Tob cntgefjen,

^ie 2i}rten meibcn biv nid)t0 tf)un; 90

^ie alte 'lOhittev inirft bn feigen,

llnb in bev övübcr Firmen vn^n.

^ie§ -DJcev, mnf? e^ g(eid) Vofter ftrafcn,

Soll nie bac' (""irab ber Jngcnb ün;n.

^a, ja, boi't fei) id) bid) fd)on fd)lafcn 95

5lui jenem liier an bem 9J()cin.

Ta l)i.ir id) bid) auf lioüen 3aiten

^n bem bevü()mten Ih'anlbeeviyalb,

5)cein ?ot) au§ Tandbaiteit Devlneiten,

^a§ baS @e()ii(L^e iuiebevi'd)al(t. 100

®a tcinnft bu bein begtücftcc^ Vebcit

Ter 3d)aav bev fd)önen 5titn)"te uieiif)n.

Um, menn bn eini"t unv)'t ''Jlh"d)ieb geben,

3m Tobe nod) bemeint jn fei)n.

[17] 3üi fcincu iiltcftcu !i>riibcr. -4

3d) fd)ieibe nnr, um» id) cmpfinbe,

llnb bid)te, liebt'tev iBiubev, nid)t.

ii?ann biefe» Vieb yi vii'tl'd^) l"pvid)t,

3o ved)n' c» ber Oiatur jur 3iinbe.
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5 3e ircttcr bii entfernet Inft,

^c minbcr bid) mein ^^eil3 nevgtft.

(Sin 33oot'5ntann Mid'ct nod) mit oiftt-'i""

il>om [id)efn 2tranb nuf^ I)o()e 'iüteer,

2Bü i^m ber J'^iit^nt ftüi-menb i^ccv,

i<> 33ei) finftrer l1tad)t nub llngeinittevn

3ein fd^merbelabney 3d)iff umvnng,

5(m (^elS 5ev)"d)(ug, unb bcnn nerfrijtang:

[18] (2o fdjauevt mir aud) mein Wedeiiie,

Äömmt mir bie .Äranrf()cit in bcn 3inn,

lö Söonon id) pvav entbunbcn bin,

Xod) bie id) einfam nod) beiucine,

2Bci( [ie be5 'i'cibe» lOiarrf unb Äraft,

':)cebft meiner ^uflenb ()inc(eraft.

Sie tarn in 9teroen nnb ©elende,

20 33ertrorfnete ber 9[bern 33 (nt,

Unb trotjte mit nermetjrtcr "K^nÜ)

Xe§ 5ü-^lc5 eblcn .ftriintertrände.

^Id) I rief man balb mitleibig an§,

©rfd)rirf nid)t, nnb beftell bein ,*g)au§.

25 ^d) t()atg, unb fd)njiei] in meinen Sdjmerl^en;

Xie ©nabe ftärrfte ben iHnftnnb;

Xod) tag mir nod) mein ilnitcrlanb,

9?e['ft meinem 2d)öpfer, nat) am ."perlten,

llnb jeber ?yrennb ben idi iier(o()r,

30 iiam mir in ber iun-uürrnng nor.

[19] Xa fa() nnb griivt id) meine ''trüber,

llnb gtiindte, ba[5 id) fie nmfieng.

!3)od) menu bie ''].^f)antn[ie nergieng,

9ld)! fo üerid)n3anbcn fie and) tuieber;'

35 3^ie§ mad)te, baf? in meinen '2d)00!3

©in 2trom oon bittern 3'^^)^'»^" f'O'5-
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<2pracf) man beim, mid) oevgniit^t ^n mad)cn,

2ic I)aliou fid) incf(cid)t uci-ftccft,

Hub lucvbcn, uioim bcv "Viov.qcit lucrft,

X'h aniuittl)yiiol( eiiti^cflon lad)i?ii

;

40

(2o iuad)t id], dio bcv ll^ioviion fant,

Ititb [anb fic nid)t, nnb l"d)licf für ("öiain.

hierauf ov()ub [id) evft mein Vciben,

'-llHÜl mivö fo bcnn im Traume l"d]icn,

'AMe [ie im grünen '^cibc flic()n, 45

llnb fonber 3(b)"d)icb üon mir fd)eibcn,

Sa, auf mein mc{)nmtl)iio(Ic§ '5(e()n

'Jiic{)t einmal freunblid) rüdiiuirtS fcfjn.

[20] 2o marb mir jeber 4!ai] 5ur iinid)en,

llnb jebe iinid)c luie ein 3al)i'; 50

Unb nnvo non mir nod) übrig mar,

ä^ar ein öeribbe bürrcr 5{nod)en,

Tai^ fonft nid)t-ö me()r nom VeOen mie^^,

%k- baf3 e5 nur nod) '^(tfjem blieö.

Ginmaljl enuad)t id) un^^ufrieben, 55

2a'§ in bem oben 'i'ager auf,

Vicy meinen Tdräueii frel)eu ?auf,

llnb maubt mein xHntlit^ n*-'gen 2 üben,

iBo bie begiürfte (^iegeub liegt,

X'a man mid) eljebeut gemiegt. 60

5ld)! fprad) id), ()ier in fremben "illiaucrn,

iTHirt id) aufy Gnbe meiner 9cotf),

Äein (yrennb erfiiljict meinen ^ob,

3d) Slrmer! mer mirb mid) bebaneru?

2Bcr brürfet mir bie IHugeu ,yt? 65

2i?er niün|d)t mir eine fanfte 3in[)?

[21] ©e^abt eud) \voi)i, ibr tbeueru 2ee(en,

Tu, iueld)e mid) jur &\Ht geba()r.
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Xn, meiner luevtfjeit Svüber 2rf)aav,

70 ^ast cüd) nicfjt iiietnen 5I()f(^ieb qitcilen;

^d) fofge meines 3>atei-§ Spur,

Xer Dov mir In bic ©rube fnl)r.

5a, 3.>ater, pvav bIc ftiivctftcn ?,''tauern

3erftört ber ^t-Mtcn (Sn-aiifamfelt;

75 Xod) foH beul 'Jtad)rn()m lange :^c[t

Stuf beiner iiinbcr VIppen banern,

Xie bu glcld) guten ©iirtncrn ^ogft,

Unb fd)on'a(§ ^arte pflan^.cn bogft.

Xk§ irafjre Vod, bemcinter 3d)atten,

&o ÜZimni nod) In belnen ©ruften ()in,

Unb martc b\§ mein treuer 3inn,

©ebunben In beä .stimmet» i^catten,

2tug flnb(ld)cr erfäntlld)felt

Xlr ein uoUfommner Opfer meiljt.

85 [22] 5Iud) lf)r, lucitentlegnen 5(uen

Xcx alten iJ^aterftabt am 9?[)cln,

?ebt iuo(}l, unb ftef)t noK Äorn unb 2i>eln;

3d) merb end) nienm()l§ mleberfd)auen;

Xod) al\^eit, mie biyl)cr gefd)el)n,

90 'Jür euer !:fi>oljl gen ,splmme( fleljn.

9'Jun Uefr' Id) meinet Velbei^ 33ürbe

^n i?urt5em In beö Xobeö A>anb;

SegUirft! mcnn id) In beinern 3anb,

©eüebte§ SBorniö, üeifd)arret mürbe.

95 ^^(id) büurft, hi^ Id) nod) elng fo mo()l

2Hi5benn Im ©rabe ruften folT.

So fprad) id), unb fal) fd)on non mciten,

33on blefcr ©rbc jä()em Ütaub,
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Ter liltiifcu 3d)attcn ftiüco Vaiib,

Tay cp'offc "lieid) ber (Suntifcitcu

:

loo

Wcliclncftov, ba fanicft bii,

\\ni> mit biv all mein ("«ili'ut iinb 3iuf) = = = =

[23] SÜ^nnuuig an einen fri)üneu 5

Knaben.

.s])o(bfecliii iTiiib, bit meine »vertf)c ^veubc,

"Jlnmutljitv unc bev 2Bcft,

Stein, luie ein Vanini, biio auf bcr Ji'üfiüngStueibe

%m '^ad) l'id) fangen liiert.

Ticy golbne .Spaar, bn|l fid) it^t fnvl?gofvotIct 5

Um beine 3d)läfc fvümmt,

iÜ^cnn e^o einft livann in langen Vorien voUet,

Unb anf ben 2d)nltevn fd)U)immt;

STunni .^cben-3 .v^anb mit einem ,^avtcn 2d)atten

Xein vnnbev .Siinn bcfvbnt, lo

Unb fid) bein (^ieift nad) fvei)cn 'IMnmenmatten,

Unb ofnen J-elbevn fel)nt;

[24] 2Benn einft bein \*ei(i in ()olbev fd)lanfev Vänge

3uv lluinneigröfe fteigt,

äinc Gebern tl)nn, btc in lieviil)mtev 'A'tenge 15

Tev Ijeilge .vicvmon 5engt:

?((gbann, 3of)n, flcndi, gleid) bcm 5tial)( ber "SüifC,

Xeu angenel)men 2tranb,

2^0 neben bir anf einem Sxafcnfitjc

Tid) Toriö fd)i.in genannt, 20

2Bo fie gefagt, baf^ bir ber ^ii^einftod bliil)et,

Unb anf bem 'i^Uimenfelb,

Um bid) ,^u felm, ber flare Onell ticr5ie[)et,

Unb frol) bic Ufer fd)JueUt,
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23 2)a§ nur für bid] bie füf)(enbe -O?e(onc

2lm (Sonrienftrate reift,

Unb nur für bicf) ber i'en^, be§ ^a^re» ^roue,

3m 9iofeninä(bgcn ftrcift.

[25] 3of)n, menn fte eiuft, inbcm [ie Blumen pflücfct,

30 Xk Stengel nad) bir fd}mei5t,

2Bie? ober bod) bie fteifen Stengel fnid'et,

llnb bir fid) fpröb eutreiöt,

Unb lüie ein Üief) in junge 9}hjrtenf|erfen

9?id)t o()ne ed)a(ff)ett flie()t,

35 S?or i^rem 'grcunb fid) fd]üd)teru ju ncrfterfen,

Tod) fo, ha^ er fie fief)t:

©0 folg i{)r nid^t; fie leitet beine ^ugenb,

luf ^fabe üotter S3(ut.

2W)! folge nur ber en)igfd)öueu Tugeub;

40 Tie ift ba§ ^öd)fte @ut.

©ie Juirb bid) aud) int Tobe nid)t iierlaffen;

33er(affe fte nitr nie.

2Ba§ mär id), (id)l wmm bu mid) luofiteft f}affen?

3Bal »uärft bit o()ne fie?

6 [20] 3(n [einen ^^cwKi* ^amo«.

®e(ieliter, gliiufie mir, ein ?3icitfd) ift g(üd"(id) brau,

Ter in beut treuen (2d)00!3 oon ^reunben rul)en fann,

Tic mit vereintem {^(eig nad) ^'unft itnb ÜBeigfjeit ftreben,

llnb oud) ber ?.^tenfd)nd)feit, iiia§ ifjr ge(nif}ret, geden.

5 (Sin fotd)er ift geiui^r' ber meifeu .s^citue "Solju;

Tie Sonite fie()t nuf il)u mm ilircm golbieit Tf)roit

Ti\t 'i'ceib itnb OnoU l)erab, unb nniufd)t fid) fo(d)c 3titubeu,

!fi}ic 5Uiifd)Cu ntir nitb bir in reiner 'i'uft iierfd)Untnbeu.
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[27] ^Tcnt .^öci)ftcn fct) c^cbnncft, bcv, mcim id)y farjen bavf,

W\d} auö bcfonbrci- .v^ulb in beinc '^[imcn imu-f; lo

llnb a(y id) bid) cinimiljt in feinem Jenipel fd)aute,

"Wid] and] fo c](eid) mit biv vor feinem '•^((tar traute.*

3eit biefem tarn miry nov bei) nÜev 5 f lauevei),

"Ms- ob id) forgenloi?, nnb nnc^elumben fei);

^d) glaubte, mcnn id) bid) auä fiiffeu l'iebe ()er^te, ir,

CS"un)a(u^5 ,^u fcijn, ber mit beut Ocifuä fd)er^te,

llnb fal) id) bid) ,yt mir mit ()olben 2d)ritten ge()n,

3o meimt id), mie im Iranm, bie -Diufen felbft ju febn.

^ baß ber §ii"i"c' i»ii" '^^i-' f)obc ©lüde gönnte!

5)a|5 id) vi'i^if^l't ^'ci) bir auf ciuig uio()nen föuute; 20

llnb baf5 id) biefe 3tirn, ben ^()rou ber ^Jieblid)feit,

Tiev bolbe x'lugeupaar, ba5 fo viel 'Jlumutb ftreut,

llnb biefen füffen l^iunb, ber oft mein .V)er^^ bewegte,

Ten langen Jag I)iuburd) befd)aun uub I)ören mögte!

[28] SThmiu eine '3iad)tigaU bie nadte iBrut Derläät, 25

3o fd)rei)t nnb ;^n.nt?ert fie in bem eiiifanieu "Oieft,

9J(an )"iel)t )'ie ringcntml)er auf bie begrünten 'Jlnen,

Tie i^älggeu au^gej'tredt, mit ofnen 2d)näbe(n, fd)auen,

Siy (\nS- ber naben 2aat ber 'lliuttcr 2timm ertlingt,

Tic fd)on geflogen fiimmt, nnb frifd)eo ^-ntter bringt : 30

(2o fe()n id) mid) nad) bir. ^sd) mufj e^ enblid) magen,

Tir, \m>i id) leiben nntjj, mein mertl)er (^le""'^/ 5» VW^^-
jDJein .'per^c njoüet fd)on aü\S neue 5U bir ^in,

ÜBenn id) nur einen Tag oon bir gefd)ieben bin

;

^d)an \d) nid)t ftetS bein '-i^ilb leibbaftig nor mir fd)>ucben, aö

(ro fef)(t mir afle \'nft in biefem Vanb jn (eben

;

Teö JagC'o ()olber 2traf)l il't mir alvbann ner^aSt,

llnb jebe 2ommernad)t bie aüerfd)merfte Vaft.

* Sie befamen in einer ilirdje (i^etegcnl;eit cinanbcr fenneu

ju lernen.

Deutsche Litferaturdenkniale. 42. 2
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[20] %d) ! bift bu bann mein ^yi'cunb, [ucl]ft bu mein ® (ücf ju bauen,

40 2o (a^ bid) jcben Xag dci) beinern fjieunbe fcf)auen;

SBenn bu bei) mir nid)t bift, fo leb id) aiä Derbaunt;

äl^o bu, ©cUebtcr, bift, ba ift mein initcrfanb.

7 [30J Hefter feine (yrennbfrfjaft mit

bcm Jljirp.

§ier fofen mir beljfammen

5{m f(einen SBaffevfaU,

Unb fongen unfre ^-(annnen

l^em blnmennoKcu Zijai.

5 l^ie fäumenbc "Juirciffe,

33og, mo mein J^irfi^^> fa§,

5Sefd)mert burd) X()ränengüffe

®o§ fd)öne i^anpt in§ @ra§.

[;^1] Xa [aljet i[)v§, if)r i)eiben,

10 ^d) bvüdt if)nt feine §anb,

2Banbt, rei^ an '•^>ein unb ^'^-cubcn,

"X)en 3?ücf jnm i^aterlanb,

Unb fprad) mit leifem Il)one:

^^ic ^Jugenb fcgiie mid),

15 Unb gebe mir jum Vo()nc,

5D{ein jarter e^veunb, nur bid).

S3cfenncu mitl id)ci gerne,

^d) bin nid)t beiner mertl),

2)od) gäben mir bie <2tcrnc,

20 (ÄHT§ id) jmar nie bcge()rt)

@(au(5, Sd)ünl)eit, l)ol)e ©aben,

5l^a§ 3ee, unb (irbveid) bat,

(Sud)t id) bod) bid) ,vt b^ibeu,

Unb bid) nur fiiil) unb fpatl).



10

253a, lyvcunb, U\) bicicit -?Jtattcn,

S3ci) meinen ;>iil)vcn l)icv,

Unb unfvcr ^Hitcv 3d)attcn

i\\^enei nnb fdjtuöv id) bir,

^^ir ()ab id) niid] ergeben;

^?{nr bid) lieb id), näd)ft öDtt; 30

•Xavf id) bei) biv nid)t leben,

2o füt)l id) ftct-^ ben lob.

[32] ßin c\ni\(\c§> (^iei'd)ide

i^evfnitpite luid) mit biv.

3^ein Vcben i)"t mein Wlürfe; 35

31^0 bn bi)"t, ba il"t mir

Ter .'pimmcl in ber 'Dtäl)e.

Xod) jebeä Äi-irngen Qc\i,

2i>ofern id) bid) nid)t iel)e,

Sirb mir ytr CS-migteit. -"O

@c|unbl)eit, Äinb be3 .soimmctS,

Tie aud) bcr Äunfe fnd)t,

Unb bn, S'cinb bcS ©etünnncly,

Sd)(af, bcr (^)e|nnb()eit 1^rnd)t,

^(jr fUe()t nor meinen 'iMirfen;

D tlic()t, mit [tätcm ^-lug!

Wid) emig ju begliicfen,

3ft ^^irfig fd)on genug.

45





Xl6er

bcu Job fcinc^^ S^nibcrö

Äein 'Dteint cntiiieif) bic§ biv goueifjtc IMcb.





VIRGILTUS. 8

Haud quiciiuiiui mihi dulce Dieornm

Te sine, FKATEK, erit.

2Ba§ fcf) id)? .'oiiiimol f)i(f! [o :\axtc Saiitjcit,

Sold) etnou fdjöiicn l'iunb, mo 3uaba tliiout,

Xkz^ fäftcnbrainie .'paar, bic flaveit 'iHiii]cii,

33efprii3t ba^ foule 03ift bcu Stovblidjfcit':'

@vf)a(nic Iiii^cnbcn, he§ .§öd)[teit Söd)tcr, 5

©efjorfam, holbe (Sdiani, ^-Pcid)cibenf)cit,

(S'Ut euer 9Jieifter[lürf i]cfd)unnb ,vt vetten,

(£onft ftirbt mein uiertl)efter CSoriieduö.

.t)i(f &£nl e§ öfnct fid) beö ^iinmclä Pforte,

Gin ()cKßcr ^Tnidjler tät]rt im ö(ant^ fjerad, 10

Unb löfct fanft, mit bem etl)erl"d)eri 3pcere,

®ay fiinft(id)e C^ieuurr beö .Uiioteuy auf,

j^cr btc geuieil)te 3ee(e meinet "iJ^rubery,

%n bieg 5crbred)üd)c ©efiife bm'^.

(Sr nirft unb ftirbt; ,V)immel! unb im Sterben 13

(yiiüt iljui fein iiMUin^v fein füfeö iJBorntä nod) ein.

il'el) mir! bu flielift bauen, ba id] nod) at()me,

Unb taffeft unbarmbert^ic^ mid) ,ytritrf:

5(d)! baf^' id) nid)t mit 3enfjen, iik'inen, C^riimcn,

3um Slobtenreid) bcn 8it.iV^"fl öfnen fann! 20

®enn fud)t id) bid), bid), nun nid)t mebr ben 'iUieinen,

9lm ftiden Jvlnffe ber inn-fieffenbeit,

3n taufenb fcbatticiten (imnenenfviniv'n,

S3ci)m jmeiffelljaften Vid)t ber Dämmerung.

Xu luarft noll 'i*ieb(id)feit, mie ilu'tfd)(anb-3 Trieften, 25

©cfäfüg, mie ber il'ei't, mie 5^(umen, fd)ön,

ÜBie meiffe Vämmer finb, oon ()olber 3anftmutl),

Ter feufd)en Viebc mert(), unb ftet-o geliebt.
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®it iüud)[c[t auf, (}feirf)iuie ein iitngev Vorbcev,

30 1)en qHc 9?ad)t ber ?Uieubftevn l'et()aut,

'3)ic gvüncn 3(rmc fvonenförmig breitet,

Unb luftigfcfjön an§ fd)iinnt-em 3?oben fteigt.

3d) liebte bid), U'ie (5ngc( ©nge( lieben,

%i§ ()eiTfd)eten bic golbnen Reiten nod).

35 S^l)n 3al)re laug fal) id) bid) alle I'age,

5ü§ triivS an jebcm !Jag ba§ erftema()L

Äamft bit aüein, mir, »uie hu pflagft, entgegen,

<3o f)3rang um bid) ein .s^eer non Sugenben;

Unb giengeft bu mit mir in meiten 2inil"ten,

40 ®o gicng gan^ 3Borm§ jugteid), mein ißruber, mit.

yiünmei)V befeufjen bid) bie gotbnen 5l'ef)ren,

®ie fetten 2lMugcrte, bie 33(umcnflur,

3)er präd)tge üempet, wo bu fuuftreid) fangcft,

®te 9)iaulbeerau, unb 2)a()lbergä ©ommerbufd).

45 ©er äniter 9i()eiu ge()t an§ ben bunrflen ©rotten,

@an§ triefenb awv ©eftab, unb rufet bir,

'3)rel)t runb um()cr bie grofen ':)itefenaugcn,

Unb finbt bid) uid)t, unb fd)mill>t für (jerber %ku\.

I^k 2Be(tmeiöf)eit, bie hn fo (icbgeiuonnen,*

50 ßntberfte bir if)r ebte§ ^fntü^ fd)on;

!Jrug bir im Oualm cgi)ptfd)er '5"i»fterniffe,

Taä fid)re Vid)t ber rotten mdd uor.

Xü I)ie(tcft ftetä bie aufgerollte (Sparte

il^on iljrem 9;eid), betrad)tenb in ber i^anb

;

55 ^l^r ®cmautfd)(op, baö in ber ?5erne funrfelt,

Söemcgte fid), mie ey faft fd)ien, ;^u bir.

:L)tun letjnt fie fid) an beiuey Ojrabe^o ?,\'armor,

^l)r (angciy §aar folgt flattcrnb 3cpl)ii"^ .spaud),

* Gr ftnvb },n stalle, wo cv eben bie 2Settrceist)eit ju ftu=

bieven angciaiigen (;ntte.
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9}iit bcebcin 5(vni fjev^U fic bie üoCfe Urne,

Xen 9teft non biv, ben fic mit Jf)iäncn iMt: 60

(So (legt im bieten Sdjiualt tiei'd)äuintcr ÄHigeii,

Xex yi()obaiiuÄ auf einer 2d)i(bevei),

(5» tropft fein 23art, cö tropfen feine Vocfen,

3etn ftarrfer :!lrni ftitrjt f(ammcrnb einen ^h'ug.

(EornelinS, ©efd^enfe meine» ®£)tte», 05

%d)\ aü,^utHi(b oerläffeft bu bie il^ett.

^n bir nerftirtu ben tiiuftigen Ö)efd)(ed)tern,

©in grofer Okift, nnb jeber Tngcnb 33ilb.

®n eiuig(id) ^n leben luürbger Jüngling,

Vebft, menn bicv (eben Ijei^t, nur einen Jag, to

Ten 9tofen g(eid), bie it5t bcr Tft gebobren,

llnb iot ber 3 üb mit giftgen 3tid)en tobt.

Tein frii()er Job beraubt niid) aller J-reube,

3?erbittert mir be§ ^-ebenS Süfigfeit.

®er niert()en iviterftabt beglürfte selber, T5

(Sinb nun für mid) ein uniuirtbbarey Vanb.

Tie unanfebnlid)c geringe ,v>iitte,

'Die beiner 3i'9>^"b fiobe Jage fa(),

(Srgi)§et mid), mei( nod) bie "Dliuttcr lebet,

betrübet mid), mcil bu entfd)(afen bift, so

^d) fprad): tomm, bolber Ven^^I bu 3d)murf be» ^a^re§,

Gv fenf^t Aclb, ^crg, nnb Jl)at oerliebt nad) bir;

%üü. mit bem '^(mbrabnft geuuir^ter Kräuter,

"J^en garten iiJiirtbenbaini, bai? junge Jl)al.

5Iuf bunten f^ittidicn gelinbcr iiMube, 85

2r?ef) uuy nom 'inirugbauiu (^Hnitd)e ^yi,

jDaR id) bie flcine 3tabt am ::)ibein befud)e,

Tie grofe 3eelen ^eugt. ^omm, bolber '^cn^^!

:h'un adj! öerlang id) nid)t ben Ven^ ,^u fe^en,

(£ein aöerfjellfter Jag ift ')lad)t für mid). 90

Ter :)xu()e golbncc> .^au» ift mir ocrriegelt.
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llnb meine gvöfte i^uft, haß ift mein @ram.
5(d)! mein GorneUuS, 'gucnnb meiner 2ee(e,

®en id) ireit me^r, al§ mid), meit me^r geüet)t,

95 ^d) merbe nimmermef)r bid} mieber|ef)en;

Scfenfjen luerb \d) bid) in (Sungfeit,

|)äft bid) bie l'iebe nid)t ^nr armen ?.ltutter,

"iik hü im @rab bo§ erftema()( Oetrübft,

!5)ie 2lage (ebt, mie lange (Siuigfciten,

100 ®en J'ob balb fd)ilt, balb fo bem ^obe ruft:

„@ebar id] bid], mein füfefteS 33ergnügen,

„03ebar id] bid], bem blaffen 9teid)e nur?

„llnb follteft hü, ha id] bid] faum erlogen,

„Unbanrfbarer, auf emig lum mir fliefjn?

105 „W\x fd]meid]e(te bie ungetreue §ofnung,

„^d] mürbe balb, betagt unb lebeng fatt,

„9(n beiner ^ruft, bie bündeln 3(ugeu fd](iefcu,

„33on bir betraurt 'm§ ?anb ber <2d]atten gelju.

,/Jtun läufft bu öor, ©raufamer, unb id] lebe?

110 „£) ?eben fonber l'uft! o ma(]rer ^ob!

„D (}olbeg Äiub, jn meinem Veib gcbol)ren

!

„We'iü füß ©emaljl ftirbt nun auf§ neu in bir.

„5(d]! meine S^reunbinnen, unvS moflt iljr madjen?

„(Srreget meinen 3i-''i'" '"it Prüften uid]t.

nr, „?3tciu l'eib gefällt, unb fofl mir ftet§ gefaÜcu;

„ÄHi(]in id) fei), o Sobn, feb id) bein @rab.

„"Dein unnerl)oft, unb tl)räneureid]ey Sterben,

„Erneuert mir bie 3BeI)en ber (Geburt.

„'Sebcndft hü nid]t, \va§ id) l)ier ftcrbenb tf)ne,

120 „i'oäv beine fi[\d)t bei) meiner Oörnft gn tl)un?

(2o minfelt fic in einfami'tiflen Oiäd]ten,

llnb ii'uua mad)t ifjr rnubeä ?$enfter auf,

Unb guft ouf fie nom blauen .f")immeliSfaa(e,

IDiit blaffem mitleibnoriem ^(ngefidjt.
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Hub (iiöt, luic ^^eilen, vimbe 3fif)vcn voficii, 125

Xic man, mcniiv ta.qt, nod) auf ben Sfiofcn finbt,

.^üUt bmitf bax> fd)öne 'paupt in einen 3cl)(eijei-,

3t(^ fc^iiniete fie fid) ber 2i'eid)(id)feit.

^sd] abcv irr in oben 4iMiftenei)cn,

2Bo !Jvanric]feit ben blei)ei-n 2ccptev fi'dn"t, i30

2Bo neben nur baö b(a|fe 3d)iuei,i3en fd](eid)enb,

Ten biivren ^inger anf bie Vippen biiirft,

;:H?o nni nnb nni beUübte 2d)atten feur'^cn,

llnb ©väbev offen ftcl)n, nnb (inten fd)vei)n:

Xa fef) id) tanfenbma()(, bid), ;ö ruber, ftcrben, 135

llnb fii()(e tanfenbnuifjl ben Sob mit bir.

Tcnn bnd]t mein flöi^dd) "M) bie tiefe 3tille,

Tenn finii id) bcinen ii^ertf), nnb nnfcrn 33unb,

llnb mie üor (5uni]feit bcö 2d)öpfevv Viebe,

9!)?ein fünftic} &IM mit bemeni 3ei)n tterfnüpft. iw

C tranvii^ OUürfl Hon mcniiien 2et'iniben!

ÜT trene Vante t'omm, evnenrc mivv'!

llmfonfr. Tn finrfft ano matten ^^rnberljäiiben,

llnb iidjjeft finrfcnb nod): (iorneliuv.

(5r aber ftcii^t, als eine beiige Alammc, ur>

3nr .pimmelC'ftabt, bem emgen llrfprnng, auf,

llnb mirb nid)t nuijr ber bündeln Ahigel leud)ten,

Tie feinen l)ol)en 'Jlbel nid)t ert'annt.

Tie (£f)erubim, in f)cllen i£abbat()§f(eibern,

Gmpfangen il)n, gebüdt, am golbnen Tl)or, 150

58ei)ni lauten itlang unfterblid)er Oöefangc,

iinnion baö l)immlifd)e Ö'-ebiivge bebt.

Xa ,vel)ct er im "^HMup burd) breite C^iafi'en,

^3cäd)ft lid)ten 3d)löffcrn bin, ,^ur Oiottbeit ^f)ron;

llnb alfobalb l'tcbt mit bolbfeclgem Väd)eln, 155

innl IWijeftät, ber 2o[)n beiS .s>öd)ften auf,

^?iimmt mit ber .v^anb bac^ priid)tge Tiabenui,
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Xa§ an beut gofbncn 'ipfoften fd}immevnb f)ängt,

llnb binbet e§ auf feine glatte 3tirne,

160 llnb ruft if)u (aut, a{$ llebei-winbcr, auS.

Hub itnfev initer [ie()ty, fpvingt aiiS beut l'el)nftuf)(,

3^er I)od)ev()öt)et ftvafjU, eilt nuf i[)n gu,

'2)urrf) l)ol)e .soelbeu, bie ,^urücfe treten,

%n§ (S()vfurd)t gegen feinen l)o()en 3tanb;

165 93en)iUfoutuit il}n auf bci)be ^iofeniuangen,

!©nnfd)t i(}m, in füfen 5^()vänen, taufenb Ö)(nrf.

I^cv meite .stimmet (ad)t im eiugcn ÜMantje,

Hub neue Üi^oune füllt ba'o gvofe Üveid).

3)vouf breljet er fein fouuengleidjeS 5(utti^%

iTO 9Jiit ernfter (5i^eitnblid)feit, üon ilim, auf mid);

Xk fanfte .soarmonie ber '3p()ären fdjmciget,

®ie feclgen §eere l)ord)cn liiftern auf:

„ilniS trübeft bu bess neuen (Sljerubg ^-reubc,

„beliebter :)cMfolaug?

175 „9}ti§gönnft bu i()m, ba^ er ^um Qki gebrungen,

„2Bo(}in bu nod) bie f)eiffen Üiäbev lenrfft.

„'3o(( er fein einig ©lürf mit ^itfen treten,

„Xein einzeln G)türf, ein fur^u^g @lüd' ;^u bann.

„2Ba{)r ift^: er flol) au§ füfcr Vorüber Firmen;

ISO „^^lllcin uioljiu? in eincS 3>ater)3 3d)oo§.

„§ier flammet er in göttlid)liol)en G'ljren,

„.S^^ier ift fein initcrlanb;

„Hub mie il)n bort grocimütbge 3eelen liebten,

„(2o liebt il)n Ijier ber .v^immel unb fein .vicrr.

185 „3Ber ftirbt, mie er, ftirbt in red)t golbnen Jagen;

„I1tid)t er, nur bu, bu bift beflagen^'Uiertl;.

„3icl) an, er lebt, auf inimergriineu ^nf^fn,

„^Hin ,3ri'f')i'i"/ '3iad)t, '^unbruf; unb 'li^ed)fel frei).

„(Isin X'lmarantl) fdjattirt bie l)ellen Vodcn;

100 „(Sein %n§ tritt ben !Ol>)mp.
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„Unb unter ifjm bvc()t fid) tu tiefer Aerne,

„Ter fleine ?Jionb, ivo beiiio 'l^i ii 1 1 e r meint.

„^n einem 'ivirabiev, wo fanftre Viifte,

„X'-urd) fette '•]3onicran,^enntälber wd}u,

„T^abnrd) bnrd)fid)tgc ^äd)c riefcinb rinnen, 195

„%\i] bcren 9tanb geinahlte 'ölnnien ftel)n,

„$}o mit beni emgen ,v>crli[t, ein eiuger (vrii()lini]

„(iV'fd)Uiifterlid) fid) paart:

„SpatMert er, mie ein 3tern, an meiner 2eite,

„llnb (obet öCtt, nnb ©Ctt ift fclbft fein Vol)n. 200

„Drum meine nid)t. 3^a[b fdjUigt bie feeige 3tunbe,

„Ta and) imn bir ber '1iocf bcc; Jobcc; fällt.

„ÜMr UHuten bein mit fel)nlid)em Überlangen;

„(Sei), biy bal)in, ber alten i^cutter Xroft.

„^d) fd)iüöre bir bei)m ©lan^ ber 'lOtorgcnrcitl^jC, 205

„5)cr um mid) ftral)lt,

„ifi?ir lieben bid); mer tonnte bid) nergeffen?

„Ta öCtt, bein ©Ctt, ja [elbft bid) nie üergiöt.

YIRGILIUS.
Candidas insuetiim mii'atur linieu Olyiupi.
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i2 c in c in 5 \v e c t c n '$> v n b e v

5 n g e c i 9 n c t.

3l(y nov nid)t langer 3ett bcr fd)(anfc '^(tti^.

Um feinet ^ruber§ .'pintvitt nod) betriU't,

^u nte(anrf}o(il"d)en Cicbanfcn irvte,

(^tkS- er bo) cuK^i bnnfehi älnilbe» ^d)in§,

i^on obngcfiiljv an eine gvofe ÜMefe,

Tic fd)oncfte bev liLncfcn lueit nnb breit,

5(nmntl)igcr, a(§ bie (jcfperfdjcn ©arten.

Ta umllte forgcntoy nnb of)nc (^nrd)t,

5((y luüft eS nid)t, luic rei^enbid)i.in eö ift,

Gin 2d)ärertiid)tergen, int grünen Oirafc, 10

Tay mit bcm llliorgenrotl) gekommen mar,

T)e§ ii'ridjüngS erfte ^inber einäufammeln.

S^r 5fnge[id)t uuir nnter fid) gelehrt

'Jtnf bie bet[)antc Alnr, mo [ie gebiirft,

Tic jarte ,panb rnnbnm [patMcren lic-o, 15

llnb braune innigen, fd)mef(id)te ^Jcar.yi'ien,

Unb btaue .^iiacintbcn, ober and)

Tcy 6rotu>5 3afranblnme nicbtidi pfli'dfe,

tIlHi,5(n [ie nod) uio()lried)enben Vaiienbei,

Oiefnnbcn Jbnmian nnb fräftgeu Cnenbcf, 20

Ter ()o(bcn Tüftc megen mii"d)ete;

3u mc(d)em ^rand}? ba-5 unifte [ie i(jt nid)t;

Tod) [ie er[n^ry. 5(nd) bn er[äf}rfty mein l'efer.

Deutsche LitteraturiieiiKmale, 4-. 3
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^nbem fie fo in ifjvcv Unfd)ii(b gtcitg,

25 5)iit ii^lc(ind)!cit and) mißepuüt umgciieit,

2Barb mt\§ [ic _gcuial)r. CSv'ftur^t, ftd)t ftitie,,

"lÜtadjt feine gvo[eii 5(iigeu nori) fo grof^,

Hub tiinft fid) fo an iljvcr 3d)ön()ett tninfcn,

3)aft cu nid)t uieiJ3, Unc, iinv?, unb Uio er ift.

30 S3a(b lueljnet' er, er fang erft nn ,yt (cden,

®enn biiuft c8 i()n, ein jnnbcrifdjer .Traum,

3eig iljni 3trhibieuy unfdjutbge 'Jüircn,

Soüon bie eiuge (2d)aar ber Xid)ter fingt.

9tad) Ijin unb I)cr geuHiÜ5etcn öcbaufen,

35 (Srfenut er, \mv er fie{)t, glaubt unvo er füf)(et,

Unb murmelt in fid) fctbft:

„td) fel)c nun

„Da^i biefe Trieft ein güuftgcr (S)ott dcmotjuet,

„®er meinen @eift mit feiner ©ottf)eit fpeift.

„I^ev meiffe Tag, ber I)ier mit 3>ttern fd)me(iet,

40 „^vingt mir bie 9hif) auf feinen 3d)niancnflitgeln,

„"ilkd) me(d)er id) fo taug umfonft gerennt.

„Xkii ofne 'Jelb lK7,aubert meine Sinnen;

„@§ g(eid]t an ^•rötid)teit bcn Sonnentrieften,

„3Bo fonft mein ?yreunb in Siofeu meijbete,

45 „'3)em mie nüd) bünft (l)ier ,^eigt er mit beut S'inger,

„3uv ,§irtin l)iu,) ba§ ;\arte ^-ßi(b bort gteid)t,

„Um metd)e Wüte, Sanftmutli, ,s)ulti unb iteufd)()eit

„^n feftlicrfd)tungnem ^)iinge munter ()iipfen.

„Sie ift fo tugenb!)aft unb jung, al^^ er,

50 „®od) rci,^enber, uub untrbiger ber Viebe.

„^aum fei) id) fie, fo nimmt mein Veib bie iyfitd)t,

„®cr 9iafen l)tcr, ber fonnenl)elle 'kluger,

„2Bo id) fonft meinenb gieug, lad)t mid) il^t au,

„Seil il)rc (S^'gcumart il)n luftig mad)t.

55 „Sd) fiit)l^v id) fül)U-i, ein mir gel)eim @efd)irfc,

„^lieij't meinen (^)eift .yt ilnem Ckifte bin

„Uub menn fie mir uid)t millig günftig mirb,

„"iL^erb id) für öram mein Vebcu uieberlegcn.
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25}tc 3(tti§ [d [ein tiineiftcö cvöfnot,

So füKt if)i- "iMitt' noiii 2d)nic(t^ bev ('(iiliubcii "Jdi, ßo

Xa fie fid), lofjno bicy fd)on nl(,vu-ci^,c:ib, i

3n il)v i"d)iiiavtMn-auiic-:' .s^aor ein ^^Münic^cit ftcrft,

^Hui inu3efal)v auf il)n. OUcid) füibt bic 3d)am
(iJü^ I}ättc |"ic lua^ i"inib(id)ey bcganf3cn)

3()v ^avtey 'JBangcnpc.ar mit fo(d)cnt 'inivpiiv es

3iMc luenn ba« ~?{bcnbvol() am "lltcci-c (äd)e(t.

Traiif flief)t [ie itiuicf)cincit non bor 2tätto,

Viift iit bev (Sil i()v iicttc§ .Siöil'ßcii ftcl|u,

,3ie()t il)ieii biinncii 3d)lci)ci" ijor bie '^(ufien,

llnb ipvtnget, mie ein 3ie(), ba!?i .3»-'Pl)i>-" fd)verfte, to

9Jiit vai'd)ev 3d}nd)tein()eit bnvd)§ &xnm (jin,

"I^iit i()rem (ang.qefalteten ("»ieUHinbe,

Tac^ [ie mS- t]eiuül)ntev :)ieinlid)feit

i^on iiovnen()ev ein luenii'j anfiinivt^tjub,

i^on ^-ölnm nnb ^fee bie I)eücn ^Xvopfen [tixifenb, tö

Unb einen neuen ''|>[nb bnvd)y ^-elb [id) jeidinenb.

^iÄ er [ie [liel)eu [a(), [d)[ni] 'üjm 't>ac- .sSevt^e,

Hub i()ie Viebe [d)ien il)m lielUid)er,

Hub i()ve 3'incnb id)öner nod) ,yi glmil?en,

3o [ef)i' culiebt Sdiamljaftitjfeit bie 3d)iinl)cit. so

Gv me>)nete, in i()v (nnf all [ein äl>ol)l,

Hub all [ein Wliirf, [ein Vcben [eiber [ort.

^n [einen xHiu^eu, bie in Viebe [lanunten,

'-linu- 2nll[tel)n l)ier bie (\vöitc VaUeitbat.

Gl" l)ätte biv fein Äönic^veid) c^enommeu, 85

?Jiit bem 'i^ebiiioj, il)i- il3.t nid)t nad),vilnH[cn.

(Sr l)nb beninad) iicfdiiulnb il)r Äövbiien auf,

llnb alv er ec^ mit ben i^epflürften '-i^lumen,

Tie fte an§ :?incj[t iier[d)iittet, ancjefitllt,

i^olgt er iljr nad) mit unnenuanbten '-l^liden, 90

Sie einer Jurtcttanb il)r lanbcr folnt.

G'r f)ätte nid)t i^efdjiviuber laufen fönnen,

SSenn [ie m bie[er ii>elt bie Gin^ije mär.
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staunt bog fein (Sc{)u^ ha§ SBcgfraut unter \i)m.

95 Trum jagt man and}, ha^, feinen ?anf ju fövbevn,

^ie Viede felbft bie {^-ittid} i(jm ge(e(jnt.

3^t, ba er fcf)on in if)rem 3cf)attcn tief,

CDenn fie lief niorgcnnnirtg ber 3Dnn entgegen)

Xa feine 2oI)(en if)re 3ol)(en jagten,

100 llnb fd)on i(}r "Dtarfen feinen £bem füf)(te,

S^rad) er bentiittjigbittenb fo jn il)r:

„5Icf}! ftelje bocf), bn jnnge Äeufcf)l)eit ftille,

„1)ie l'iebe felbft erfud)et bid) burd) mid),

„1)ie meinen Gkng auf biefey 'gelb geleitet,

105 „®np uiir nad) (angcr '^cadjt ber Traurigfeit,

„(Sin gotbner Strat ber 9?iürgenröt()c fd)ctne,

„'Oiad)bem id) (ange fd]on ben ^-reunb gefuc^et,

„S>or beffen S3(i(f bie 2Büftcnei)en flof)n,

„Ten id), mie mid), unb meine 2Bof)[fart[) liebe,

110 „STsemobt er (iiufft, aU5 lief bie 3ünbe nac^:

„'i'cnn ba id) bid) crblirfct, bünft e^j mir,

„3d) ^ab in bir i()n initlig luieber fnnben,

„So fef)r biftu an ViebUd)feit i()m g(eid);

„%d)l g(eid) i()m bod) an @utf)eit and) für mid).

115 H^d) t)flt'e ja, bcm .^immct ift^^ bcn)uj"t,

„O einge ^exhe biefcr mciten Treiber,

„SBie über un§ bie rotlje 3onncnfarfe(

„S5et) 2;ag bie einge '^m be§ Apimmc(§ ift,

„3u aHcr 3<^it bie Jugenben geUebet,

120 „®ie icf) i« beinem fittfamcn ^Betragen,

„Unb in ber !eufd)cn Atnd)t nor mir bemcrfe.

„Um bereu mitten biftn mir fo fd)ön,

„Taft id) bir uadjge^ngen, miltig folge,

„Turd) beinen i\)innb mein OHüd'e ^n erfabren

;

125 „Unb ob id) mi§, id) fet) nid)t beiner n^ertb,

„Tod) (ieb id) bid), mie mid)^ ber .Spinunel f)eiffet,

„Ter bid) auy .p''''^ f''^" ""'^') f'^
rci;,cnb fdinf.
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„Xid) fcfOft cntliefjvt, bnmit cv iiiid) (icgüicfe,

„'$C-c\i odnc bid) id) nicina()l'5 glürfltdi iiniv,

„(iinpfaiti^e beim ihmi incinei- ,vianb bico itördgen, i30

^^'oii jartov '-Pluiiieit, bic id) ncibeii muß,

'il^'ll bii, [ic aiif^iufudien, felbft gcfomuum.

Tu, [ittfanieiv al» biefe iHMlgeii lelbft,

llnb fciifd)er, a(y bie feuid)ftcn Viüen,

Hub fiifdier, alc^ bcv 5.)uii)eä nifd}ftc 3iofcn, las

Tic au Werud) luoit luinber rci^cub finb,

3((i? bu an '^•ieuublid)fcit uub fauftcu Sitten,

Gmpfangc [ie, bod) aud) ,^uglcid) mein .poitv

Xa§ vcin, unb offen, unb burdifiditii] ift,

tJiMe bie dvnftaKeu biefcv i^LMefeuqueüe, ho

Ta§ atlei? f)at, luauu eo nur lieben bavf,

Hub "lieiditbiini, (ä()ve, ']iu()nt unb Vuft iievad)tct

Jür einen '-l-^lid, ben bu mir läd)etub giebft.

Unb bleibe benn mit mir auf biefer öcibe,

55}o bid) Dovbem bie 'i'Jc»vt()euftanben fal)n, 145

5((üi biv be'^^ Vebeuö cn'ter 3tval begegnet,

Unb wo bie ^1;eblid)feit, bie bolbc 2d)ain,

Unb nmljre l'ieb im Öirünen fid) ergeben,

3citbem bic itiinige fie meggebannt.

Ta moKen mir non 3ünb unb Vafter frei), iso

5m beden 3(nge[id)t be^ .s^immeb? felbft,

Sin uubeflerftec; 3d)äfer=Veben rubren

:

Xenu mirb bie 0>egeub unter beinen ö'i'f*-'"/

"S^urd) bcincr braunen "klugen 0Manl3 Pcrjüngt,

5)tit immcrfrifd)em Äiee unb itraut fid) fd)ntücfen, 155

Unb jcbeö ^latt im nnljen Vorbeerbann,

'£?irb bir ,yim 'Dtnbm y.i einer S^^^W luerben,

Unb Jag unb '.\\id)t bem .sSiinmel, Srb unb "Cuft,

3>on beinem ))id^, unb meinem ©lüde fingen.

2o fittfam bat er i'ie um öcgcngunft, 100

Unb lief il)r nad) bif; unten an bic '-Briefe,

:iü^ie bem gel)örnten iDionb ba» ^peer bcr 3terne,
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llnb luic beut (2terncnl)ecr bic <2til(e folgt.

3l}v Obern ficng nun an [ie gu üerfaffen,

3(nf i()rem 2tngc)'ic()t [taub ()clffer ©d)n)ei§,

^ic tyüfc luoUtcn [ic nid)t »ucitev tragen,

llnb nov tf)r flovi ein trnnintcr 3d]langcnbad),

l'er fd]redtc [ie mit ^ornigcm 0)eninvnie(,

llnb brol}ete, mit au^ogefpaunten clvmen,

3n if}rem fpvoben Vanf fie aufjuljalten.

T'ie ftanb bemnad), an§ '3d)am fid) vötfjenb, ftille,

Tvef)t i()re Singen feinen 'i^lugen f,u,

llnb al^i fie il)n in einer Stellung fal),

5)af3 er ben 93lumenforl) il)r jitternb reid]te,

iTö Äonnt fie il)m länger nid)t fo gvaufam fei)n.

„Vld)!" feufjte fie int iunerften ber 93ruft,

„ 'Sofern id) länger flöl), nmö Ijütf c§ mir?

„(Sr fi^t mir fd)on int i2d)reinc meine^i .^erjenS;

„(Sr bittet niet ,^u fd)ön, ju tugenbl)aft,

ISO ^^%l§ ba^ man iljm nid)t cileub l)e(fen folltc.

„^d) fürd)te fefjr, Uiofern id) il)n nid)t liebe,

„So lieln mid) ond) bie Ijolbe Jugenb nid)t.

Sic naljui il)m brauf ben Äoili, fid) ueigenb, ab,

Unb faä auf meidiem 5DiooS mit &^ol)lftanb niebcr,

155 @v aber blieti, fein ^ütgen l)a(teub, ftel)n,

llnb fprad) mit ^i-^liden fort, in meldien lugenb,

lln\) ,ßä\:i[\d)k\t, unb ^n'dnunft fnnfclteu.

%a§ tljnt bic (2d)öne ba? 3ie fdjüttete

Ta§ gan^c 33(umenl)eer in il)re 2d)ürl^H%

i9<i Hub fieug für il)n ein fd)önev! CSränl^gen an:

„.SUhumt, fprad) fie, !i^liimgeu tömmt, frönt biefen Sd)äfcr,

„2l'enn er cnd) trägt, feijb iljr nod) cinc' fo fd)öu.
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Tu (äd)ctt cv lun- Aioiibcn, iinb lun- (yrcubcu

%\d ,§iit uiib .V)ivtc!iftab iliiu am bev .s^anb.

©r (lub [ie auf iiiib l"cl)unciv C füfc§ (2d)iücigen I

STHifcvii man fc()Uicint, biciucit man gÜicfUd) ift.

ii>ci) Cf-rDItcfitiifl einer 10

fdjöncn '!)*cr)on.

2Bc(d)c fd)öne (2d)äfevin,

^ie auf bicfcr ^Juniicuinfot

2Bie bic vcinfte Sonne ftiafjlt?

.^cufd)(}cit, llnfd)nlb, 2iUfanitcit

folgen i()rcn muntern 2d)ritten 5

"iDtit nerfdjrcnt'tcn 'Firmen nad),

llnb ucvfdjönern i()ve 2d)önf)cit,

^ic Sluroren nctbifd) mad)t.

Kbcv i()vcm Sd)eitet gaurfelt,

(Sin in fic ucrliebter 3d)uiavm lo

93nf)(evifd)er '?J{OVi]onliifte,

Tie mit feud)tcn 3"ittid)en

3n bcm 3onncnfti-a(e funfcln,

llnb ifjr ITvopfen (jellen 3^f)auy

'Jtuf ben meiffen 'i-^nfen fvn-üt3en, is

2Bo bev iUievfluH l'td) b(äl)t.

il^ov i()v ()üpft bic Arölid)feit

3n bem meiifeu Somiuer-Sfleibi^cn,

llnb bic 2d)crt3C, ncbft ben spielen,

Tic, g(eid) fleinen (ingcld)cn, 20

5luci ben angefüllten 2d)iui^gen

l^tit ben flcineu ("»uitteiljänben

Stofen, ÜHMlgen, Vi Igen l)Dlcn,

llnb bic 2d)i.ine, nn'Q ben 'i^fab,

2Bo bic 3d)i.nic gel)t, beftvcncn. 25

.s^immel ! nun cvfenn id) fic I

§inimcl! ja Cy ift Agl;ija!
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£) mit luefdjcr Vicb(id)fctt

!

ZxäQt fie an^ ben iueid)cn 5lvnien,

30 ^Mdift bem ^evgcn, an ber ^ruft,

3^ve [)olbc ?(u(3enii)eibc

jDa§ gelicdtc junge l'amm,

Unb begtüdet cö mit Äüffcn,

1)k ber ipimmel felbft [id] iuün[d)t!

35 O mit mc(d)ei- 9}fajeftöt!

SBaüt [ie nad) bcm 5)(i)vti)enUiä(bgen,

2Ö0 il}r licbftcv Athamas,

S3ott 33cgieibcn auf fie märtet;

6l)pria mar minbcr fd)ön,

40 3Benn fie mit ben fcitfd)cn ^cijuipf^eu

Unb ben nadten ©ratien

Unterm ()eüen ^Ibenbfterne

33on SiciüenS öetntrge,

^n bie ftiden -il}ä(er ftieg.

11 9(n ben (trafen üou <BtxaUnt}cm,

Meitre de Cam^i,

ujtb Döriftcr bct)m Okgimcnt

E-oyal-Allemand,

9Bie lieb id) bid), bit unl'e,vmtngencr .Krieger,

3^er 5trmutl} fd)a^t, unb pcrfii"d)e iiH'id)tid)feit fliel)t,

Unb mie ein (£(}crnb, ,yini"d)en flammenben ÜMinben,

^um golbncn Sd)[Df5 ber (Smigfeit fteigt.

5 ®^in btofeä ^aupt brüdt nad)to im türffdjcn ©ekelte,

3n hci^ ber 9L)ionb mit beflem ';^(ngcfid)t gudt,

2In 'i)3ütfter§ ftalt, ben blangeftaljtcten Äuray,

Unb triinnit nuf Ijarter (irbc lunt )}h\i],

Unb triinmenb uumbefftn in marmornen ®ängen,

10 illiit ':].U)ilüfüpl)eu unb mit .'gelben nermifdjt,
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Xie i[)vc Siiimi:- um beinc iiviiiiL^c ucvtaufcfjtcii,

Uni? i"ct)it, bii bift nid}t f (einer, ak-' [ie.

S3iß um bid) I)cr baS "'Inaffefn fveffeubcv S'tflnmicn,

Um il'iittenmdit ben fanfteii 'lOiorpdeit» nerinflt,

Tann greift bie tn-aime )^an)t ,viv fd)UHinfenbeu Van^e, 15

Tic in bem Üiafen, neben biv, fterft;

Tenn fieljcftu, mit lebhaft blübcuben iiniiigen,

I "?((!§ rolle beine 2?raut in fürftlidier 'inad)t,

"?(uf einem 'üni^en von i^ebiec\enem 3ilber,

^^om iiftlidien Wcbürije ()erab,) 20

Ten b(anfbevan,^crten 'l^fjalangcn cntciecjcn,

Xie, gleid) bem eiuqen ii^afl um 9xbabamantf)v; 2tabt,

(Sr()aben ftel)u ; bod) bie bu fd)neller ,^crtl)eileft,

3(ly Vuua (ireife giftigen Tunfty.

äl^enn uun eiu fd)tuar^ey SOieer (autvaufd)cnben 33(ute§, 25

5n biiy bcr '^(benbfteru ben 3ilberftrn[)l tunft,

9i)iit regen iÜ^irbeln baibuerbranute Wefilbe,

'Jiebft :\1iann uub ^Jiofj unb liinigen iierfd)lingt:

Xenn fic()t bie iW'ufe, bereu filberuer SBurffpiep

Tein feiiiey C()r mit bobcm 2oufen erfüflt, 30

Xort beineu ilniter* mit l)cllftraleu^em .viauptc

"Jtul beut ^i\illaft (5U)fienö fd)auu,

2i}lc fid) bicy lii'orr lum feinen Vippeu ergicfet:

„i^ortrcflid}fd)ou, 3obn, u-cr für^ i\iterlanb lebt: .,

„Uueublid)fd)öuer, mer fürv initerlaubc! '-i^efte, 30

„Sie hu, iuc lobcy 3iad)eu fid) umgt.

* 5^en e;^emal)Iigen Jilöiiiglicl) id}iDebifd)en SPottid}after nm
ilni))erlidien .'^of, General-Lieutenant, unb General-Gouverneur
beS ,'i^erjogt^umä 3i^f9''ii'i^':"» '^^^ £'" grofev Siebljober ber S;id;t=

fünft roar.
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„^ein ^öuigreid) mag beii und) SBüvbcu lic(o()nen;

„^htr bcr Unftevülid)feit bemantcncr Ävanl,^

„llnb ein ©efaiifl, ben Vangenö go(benc i^eijcv

„"iJdif beut Wclnivg ^touieiuo fingt.

12 Stgfnjrt an bic 9Jnff)t.

5luf einer 53rtnf uon '?Juui:?v an einey .'oiigelö S^np

(Safj id), unb 9(tl)anuv?, o '.)uid)t in beineni '2d)ntten,

llnb fcnf'',ten nnfre '^^ein bent nafjen Üi^afferflu^,

3)er ftitlen (Sinfamfcit unb ben gemeifjten 'I'catten,

5 Xa rief non einem i'(ft ein ^Hige(d)en bent (statten,

i'crn, (jolber ©attc, Ijier, mie man red)t lieben mnfi.

13 9(ii eine Schäferin

jcnfett^ t»cy 2l^a||cr!c.

S)tit 11}ränen fei) id) bid) non bent erijabnen (Stranb

'?luf Jenen ^^Innteniuiefen mallen:

Tod) LadoBs fliefcnbe Giijftalleit,

3tnb ,vinfd)en bir uitb ntir bic breite Dtittel^iiHinb.

5 3td)! Toris! mie mär id) ber 3eeligfte lunt allen

^n ganli '?(rfabien,

@enö^ id) nad) bem ©lud non ^-erne bid) ^n feljn,

Tay cyiürf, bir nal)e ;^n gefallen.

U l^ott fit^ felüft.

ilnm allen (2terblid)en anf Grben

33in id) gemiß ber Virntefte;

©in i'ämmgen bient mir ftatt bcr ^ecrben,

9ln ^-clber ftatt ein ^-(edgen .^flee.

5 Tod) menn man anf ilHTbienfte fäl),
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(io nüift id) niinbften^ ^'6n\c\ uicrbcn,

Tenn Id) bin bcv 3.Hn(iobtcftc

5>ou aUeit 3tcvbUd)e:i an^ (Siben.

9üif bcu ^urgiiitöcnucin. 15

Ter iimv i]ouiiB ein froinincr Ih'anit

Ten 3''iV'tcv fo licbgcumuii,

Tiiß er i()m biefcn Si^cinftod idionfto,

^t)n fctbft in Kincn C>)nvten fcnfte,

llnb iHili fo i"d)i3ncv Jinubcn (jenftc.

Xcr ?ana .sporn niaß ibn botl)ant,

"Jtpollo bnlbrcid) ani]cfd)aut,

il^ertunnuii? 3pate Ktbft unigriibcn,

llnb für bcn ^Stnarcn nnb bon '3iaben

Xev 3pccr '^niapc' bcfdjii^-ct l^aben. 10

Tii§ mar geuÜH Xiancn;; .v^anb,

Tic mit bcm lUnibanm' il)n uerbanb,

llnb il)ven ^eegcn anf i()n kc\tc,

"£}([[ er [ie ,^ii Herbergen ^'^''9^*^'

Üi^enn fie ben fd)önen 3ii"0^^"9 ^M^<^-
^^

Gl) 'i^elenS in ber erften "^ladjt

Ter 3?raut ben Önirtel lo»9emad)t,

(2o feilte bei) beni l)o()en (Vei'tc,

3n ber '^emirtbnng feiner (Niiifte,

Ter füfe iliectartranf, ba^^ '-Pei"te. 20

Ta fagtc QcoB ,^uv @ötterfd)aar

:

ifi}ir trinfen ^^icctav, "^s(ii)v für y},al)\-,

^eitbent luir in ben ii'olfen leben:

Tod) bente foüen irbfd)e Oieben

llnftcrbltd)en ein Vabfal geben. 25
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Gr fd)üttc(t fein allmäd)tig .<paupt.

@(eid) fteigt ber eb(e 2tocf, belaubt,

9Jcit fd}(onfen x'trmen in bic i'üftc,

ii>erbreitct f)o(be '5rüd)t' nnb Tüfte,

30 Xa^ er beu Üiufjui beä ?Jieifter» ftifte.

©efjabt tud) wolji, fd)ric Glipria,

®u 'Itectar, bu 5ünbvo[ia

;

6ud} fo ncvmißen, ift geiuonnen.

(Si§ (ebe 3eö§, ber nad) ber 2onncn,

3s Äcin uninber[d)öner iTi^crf begonnen.

Sie ftverft bie ?3"i"fltn- (üftevn bin

Gin Ükbenttnb ju fid) ju ,vel)n,

llnb vijt ben Vifgenavni im glauben.

Seit biejem puvpern fid) bie Jranben,

40 5Uä lüie ber (}eUe .*r)a(c( ber Janben.

16 ^ie Uia^rc £ic6c.

Gine 'Jcad)al)nning.

5(nf einer alten SJtauer fa^en

3roei jnnge treue Ünrtettanben,

'3^ie, Hofl non inner(id)er Viebc,

Tie klugen auf eiuanber manbten,

ö Hub bann nnb manu bie 'Jylügel ,ytd'ten.

(Sin (Sperling auf beni näd)ften Xad)C

3>oI( bul)(erifd)cr Srnnft nnb Sdjatffjeit,

.^ie}3 btefeii "l^aarci nerlicbte ))iid}i,

5roft, Sdjläfrigt'eit nnb llunermiigen.

10 Xa fprad) ber laiiber, bod) mit Sanfmut^:

Sprid) nid)t fo fd)linnn non nnfrcr Viebe.

.pord)! beine junge Önittin feufjet.
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2ic lici^t bidl einen llni]etvcnen.

Sie, bic bu geftevn evft rteel}ltci)t,

2i}ivb fjcute fd)on uon biv ßcrtaBen!

Xu ücbcft fvci}licf) ftarf unb feuvig:

äiMv lieben fittfant, aber civig.

3(u i»cu Marquis üou Moutbarey.

üon

j^elbprebigein unter beni fönigüd) franjöfifrfjen

'ii'eibvcginiente ju 'l>ievbc

Koval-AUemand.

1740.

'^cx junge §evr mar 3>or{)abcn§ bie Xliaten beS Mar.ichal,

(^irafcng lion 3ad)'5 in einem (^kbid)tc yt befingen. Xer

Xid)ter läft i()n bie Sdiiuierigfeitcn, unb (.''Sxöic biefe» Unter=

ne^meng einfe^cn, unb rät() il)nt ab ; fd]lägt i()m anbet) einige

feinem ^^arten 5(lter anftänbigere ^I^iaterien, .yi befingen, nor,

unb fdilieft mit einem e(irfurd)töiutQen Vobe ^(opfftod» unb

33obmercv ber i^crfaßer bcr },mm (ipopt-'-n, bie tuir Tentfdien,

nienn j"ic gebii[)renb aufgearbeitet uiorbcn, t>en ^J(nölänberu

fünftig entgegen ie^cn mcrbcn.

ißobiu, mein ^ärtlidier, mein ge(iebte)"ter Monbarey? auf lo

uieldjc .v»i.i()e roageftii bid) mit einem leid)ten Äa^ne, bu, ber

bie untreue 3ee nod) niemablv geprüft Ijat. .^ein fid)erer
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Stern lv(li3t bii am Hauen i^innnef; feine [anfte Sl^cfte bilitjcn

bir gctinbe bic purpurnen 3cef]e(; unb i^u fenueft bie Reifen

biefcr gefaf^rDoIlen Oiegenb nid)t, bie ein bid'er S^uft, g(eid)

einem ^^or()ange, nor bir nerbirgt, bip bein ^aijn barnn jer?

5 fd)cnct in.

<2ief}eftu nid]t mit fattcm 3d)auer, nüe mandjer Xob bir

entgegen fd)iue[tet, metdje '^Ihgriinbe [idi nor bir aufttjun, bie

fd)on eine ganje SBett üon 'J\ei[enben Der[d)(nd't fjaben. deiner

getrauet fte gum anbern mafjle an ju [efjen, bem Qet>§, nad)

K) langem ^änbcringen, bod) mit 33erluft alter feiner '^dä}-

ttjümer, ha§ erftcnmtjt tauben tapen.

Xk Jfjaten be^i SotjueS ber norbifd)en 3turora* finb

I)od), mie bie Vitien nuter if)ren 3d)nie[tern, ben garten

!iröd)teru be§ ^-rül)ling§ ; ader [ie finb and) rein, mie fie; ein

15 unl)eitiger ö'inger berüf)rt [ie nidjt, otjue ben ©tang ju bc-

ftetfen, in ben [ie gcfteibet [inb.

®ie 93af)u ber (Sl)re, non [einen ftarfen 2du"ittcn [o oft-

ma[)[§ cr[d)itttert, ift non niclem !ölntc, momit [ie üdergopen

iDorbeu, ganj [d)(üpTrig; an ^)öl)e, mie an @e[ol)r gteid)t [ie

20 ber S3at)n, barinne bie (2onnc unermübet forttaü[t. 'i|3^oeton

(lereucte [tcrbenb, au§ Tnr[t uadi Uu[terblid)teit ben Hitjncn

Vauf begonnen ju f)aben, ber nod) feinem gelungen ift. 2Ba§

mär id), o ^renub, menu hi t!)in iitjulid) mürbeft; menn bu

mir umfämeft, mie er, mit bem fa(jleu ^)inl)me, hi^ bid) bie

Co (£ee nerfd)tutt fjabe.

Sieljeftu ben Äönig ber V'iifte, 3iipiter§ mäd)tigen il^ogc(

mit auSgefpannten S'tüoeüt ,gun[d)en ber (Srbe unb ber Sonne
I)ängen? So meit er bie breiten Ü5?älber beä tannenreid)eu

'^ha unter fid) fief)ct, fo nabe fie()t er bie ^Iniltäfte ber Sonne
30 über fid). ^ri» [d)öner 5Bogcn i[t [d)on unter [einen %ü]cn.

6r [igt barau[. ßr er[d)nau[t [id), unb [ejt feine cbtc

2Bonber[d)a[t bann mieber [ort. Sein 03e[ieber, in bie na^en

2Boft'cn getaud)t, bamit es in ber :1iad)bar[d)a[t ber ?5encrä

nid)t in iöraub gerattjc, i[t unermübet, mie bor @ott, bem ey

* J)er Älarechal üon (Snd)S luar ein Sotjn bev [djrocbifdjen

©räfiii, x'luvova uon Slönigöniaif.
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fiel) cittqci-^ett fcIiUMii.qct. 2 eine nori) iiid)t fcf)Uiar-;cu .ftinbcv

[il3Cit hl il)vein Oicftc, bai? ;,iuifd)en Ijoijcw }s^[]m (\cbawt ift,

iinb ftnunen .yttcinb bic fiUjiicn 9iclfcn i()vc§ llr()cber§ an.

SdjUiad) uoii "Jlügctu getrauen fte fid) i(}ni nid)t nad). «Sie

magen nur einen fm7^en 5(ug ber [ie nid)t lucit uon i()ven .".

geliebten -InMiaten entfernet. Verne non il)nen bie .Spö()c

Dereljren, ano meldjer bein yicih bie CSrbc anfieljet, unb be=

bntfam banon bleiben.

2äl)eftn, mie ibn bie (autranfdienbc Xonan auf einem

^Kof?e, U)ci§, mie bie 3d)uiingen be» iiMnt()ennLMiatl)cS nxi ba§ lo

ungläubige Ufer trügt: bie Xürfen()orben fannten U)n, unb

fagten : itiiljner ^Uitteryniann, fonunftu ben Job yt bringen!

2äl)eftu il)n, fd)nelT, luie ber feurige ^li^^, unb ftarf, Juic

ein niitternäd)tlid)Cy Xonncnnetter, jeneS ?yelfenll)urne§ be=

niantene "liiegel, ein 2Berf be? lenuüfd)en ^MtlfanS, ,^erfprengen, 15

unb, mie ein gctulifd)er Vinue, ber ber fd)meren Tyafle ber

^iigcr entgangen, feine Jat?en in baS ^lut feiner ?3-einbe

taudien, ober in blinfeuben 3tal)l gefleibet, rnljig, mie bie

i>orfel)ung ber Önitter für fein (i)e,^elt fiimpfen, mitten in

ji-lannnen, bie mie eine See um ilju Ijerumfliefen, unb über 20

unb über in iiMrbel fd)lagen: ber !Crt, morauf bu ftebeft,

mürbe bid) feft halten, unb ber nerfteinernbe 3d)recten bid)

in bein eignet (^nabnial)l neruianbeln.

Tay ©eriinfd)e ber 2Baffen, unter meldfen l\'iori(3 fein

rn()mooUei:i 2dKn begonnen, fortgefül)ret, unb gecnbigct, ift 25

fd)on alieinc ricnnögcnb eine junge unb nnerfaljrene iiamöne

mit töbtlid)em 2d)red'en ,',u füllen. 2iel)el and) bie bcinc

erblanet, unb bebt. iiMe eine fängeube "3iebfulie, bie gan^

alleine in ber braunen 'Iliorgenbämmrung ,yinfd)en alten öid)ten

meibet, mcnu fie mit einmal)! ben Ätaug eineö (or'fd)nellenben 30

^ogeuv ,yi l)öreu nermeiinet, mit (eid)ten Sdienfelu, obmol)(

fie niemaub, a(y il)r 2d)atten jaget, fo lange fleud)t, bifj i'ie

'Jltbemloi^ jn Söoben ftür'^et, alfo fliebet fie mürflid) nad) ben

fiillen ©rotten be-ö aonifd)en Jl)ak\v blo§ lum ben ii'e|"ten

gefolgct, bie i()r bie Vorfeu nad)tragen. 33

J-lcnd) mit ihr, mein Moutbarcy, unb iHnfterte bid) in

ber '•)lad)t eineS l)eiligen ^i^albe;?', irgenbmo an einer fprubeln;
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bcn dtclk, bte jmifdjcn jtuo 9letf)en uiof}(ried)eubeL- V'lnben

l)iunelelt, wo bcr ^-riebe, mit C'üücit defrönct, auf Uieid)em

9iafeu t()ronet, Uio bie neibifdje Sulpe fid) Ijüiaddürft an bcr

ftofjcn l'Uie ju rted)en, uub bcc ©pfjcu fid) fo nal)c an bie

ö 9lofe mad)t, al§ iimm er fie fü^cn, ober iljr lüag ge^eime§

fagen inoÜte. ®afe(bft finge ben geiben 33ogc(, bcn bir bie

fernen ö[tüd)en ^nfeln gefanbt l)a(ien, beincn begüifteu 'Jccdeui

(iu()(cr, bcr, lucnn bu ferne uon beincr fpröben ©ebieterin

ftcljeft, auf i()rem 93ufen filjet, unb fid) umfielet; ober nein,

10 befinge lieber fie fetber, bie fo lui^ig ift, raie bu; ber bie

©ratien nad]gef)en, ob fie gtcid) nid)t gerufen merben. 93e=

tDf)neu bid) jene *i'orbecrn nid]t, bie ba§ ertjabene ^lanpt '5ßin=

bar§ nmfrod)en l)abcn; barfftu uid)t unter ben '^Hilnten fpajiercn,

bie baö ^^(ltcrtl]um auf beut Öeftabc be:§ '3imöiö bem dJUio-

15 nibeS gepflanjt i)at: fo oennipcftn bod) bie *2tränfe 3(nah-conS

nid)t, bie in ben teifdjen äBeingärten gepflüdt trorben; oer=

fäuuic feine 3eit fie mit ben Äriinjen ju fammlen, bie j^faffuS

gctel)rte Sdjtäfc befdjattet f)aben. 25?a^5 unrb beinen Vicbern

fel}(en, menn ber ®cift biefcr alten Jünger be§ '^nirnapcS in

20 fie übergebet; menn fie bie ©mpfiubungen fortpfianjcu, bie

mit bem t^rüIjUnge in bcine Seele gefommen. äßerben beine

©cfänge an ^^cuer beinen 9lugen, unb an fret)er ?ieblid)teit

bciucn gelben paaren gteid)cn, in beren llnoten fid) bie

yti)mpl)cn bcr Saar fo oftmal)!;? nernnffelt baben: fo locrbcn

25 fie eioig leben, mie bie (Seele, bie fie gejeuget, unb ailc§ an-

^ie^eu, mai§ il)rem Greife ju nal)c tommt. Sd)on bünft mid),

ftcljet jeneö fd)neefarbe§, fonft fo fd)eud)ey Äanind)en, mit

feinen 3(ngen Oou ^arniol, ftitle, unb l)ord)t; fd)on ruljcn

^aooniuiS .Hinber über bem iÜljrenfelbc, 'iia§ feine See meljr

30 ift ; fd)ou finfen bie SBolfen bcvi Sd)lafcy auf bie 5(ugenliebcr

jeueij 'Hblcrio, ber auf ber Spil?e ber CScber fi^u^t, unb laufd)t.

(Sr, ber bcn ©lang be§ I)eClen iJem^jelg ber Sonne erträgt,

mieberftcl)ct beiner 'tVt)er nidjt. ^ic 2Bof)ltuft fe^elt if)n, bie

feine 'Jieroeu burd)flief3et, uub übcrgicfjt il)n mit Sd)lummer.

3ö ©r nirft. 3)cr 9xaub in feiner .Vvlauc ift ocrgetlen. (Sr öffnet

l'ie. Ter bunte Sped)t eutflicljt, uub entflicl)cub fcgnet er

beinen allcio bc',aubcruben 0)cfang. ßr fürd)tcte, baf; er für
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il)n ein — Stcrbdieb fei}u univbe, iiiib ficiie, er umvb eine

Onedc feiner jyret)f)eit.

5(bcr uiiitjrenb beut id) auf beine lieber acfjt i)abc, nwb

perüftet ftef)e , beinen CxniiuS ;^u erl)eOen, baS (Sbcnfnlb bey

cblen (Stjanipaguercv flüc()tiii, entpor^uftcigeu, unb niiluinbig, 3

Uienn man il)n einfdjrenfen iinli: fo jertf^eitcn ftd) filberue

'Jtebel öor meinen 'Jtngen, unb jene f)ei(ige i'aube crfd)eint

mir, bie nnfterbüdje 3ier bcr ©arten in (£ben. 2Bcili(id)e

Vorbeeru (ebnen fidi oertraulid) an mäun(id)e, unb (nlbeu,

iubem fic ihre c()elid)e
o'^''-''rt^'

'"'f eiuanber nereinigen, einen lo

uuililried)enbeu ^^enipel, uun-iune .'»i'lopftocf auf feinem Tlu'one

fi^^cnb, inbcm il)m bie CSmigteit i()ren )}\u\(\ anftecft, jene Veijer

rüf)ret, bie i()m ein >3erap() mit feinem @o(bc bejogen. ®er

(Sänger '^loiH) üegt auf ^artem ©rafe neben i()m. ^nbcm

er ben Oteftar mit 'iMirpurlippen au§ 9vnbin trinft, bücfen 15

fidi i^it'le grofe Xiditer oor i()m, bie bie Gl}re and) frinit,

aber nünber, aiv ihn.

Qocgrüfet fei)b mir, füf)nen 3d)UHine, an ben Ufern

cr,^ogen, wo bie Grbc juniidift an ben .{"»immet gren,^t. Ta§
'ifiab ber Sonne ftunb Pernnmbernb ftille über bem ©lüde 20

eures ?yütge§. 5(t(e anbere fchen cnd) begierig nad), aber

folgen tonnen fie end) nid)t. 2ei)b gegrüft, erften 3ö()ne

biefey 9i^e(taltery, uield)e bie ©ottfjeit il)re Sprad)e* Pöllig

gelehrt hat. (Snre .^U'onen hangen ,yi hod) für mid), nnb ber

Colan,^, ber end) umgibt, ift .yi blenbeub für meinen irbifd)en 25

'^(ugapfel. "lOiödite id), ein 3d)üler, end) nur non ferne uad)-

folgen tintneu ; möd)te id) nur einen 5^ünbel jener Vid)tftra(en

auffangen fönnen, bie eure Seelen erleud)ten; möd)te nur ein

^räu^gen pon ieucn Oiofen geuninben, bie ihr nid)t mürbiget,

anfjulefen, meine (Sd)läfe umminbeu, 30

ST mie glürfiid) ftieo mir baS .paupt an Wn
Einigen £rion:y

!

* Tk Spracf;e ber lugenb, bcr 35?arheit, unb bcr 3ie(igton,

bie fie füfjren, i[t bie vcpvac(;e ber ©ott^eit.

Deutsche Litteraturdenkmale. 42.
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18 9(nafreou§ ÜBcrmär)I«ttg.

(Sine§ !Jage§ h\m Gi)tf)ere

2tn beni ^nifc bc§ ']3ania§e§

3u Stnafveon km Xicfjter;

Unb eijudjt if)n, i()reit Knaben,

5 1)ev fo luilb 511 iintcvvid)ten.

@(etd) naijin er i()n in bie l'ef)re;

^e(}rt if)n bor daiiiönen Äünftc;

SWac^t if)n [ittfani unb gel)orfam

@egen feine fd)önc i'ef)rcn;

10 Unb geiüöljnt il)n, üov ben iOiufen

'3tet§ gcfleibet ^n erfdjeincn.

Sänge nad)f)ei- fam [ie mieber.

SBeifcr, unb geliebter ^id)!^-,

®^rad) fie, \va§ fann id) bir geben,

15 3)einen 'J-leiß an meinem kleinen

9cad) i^cibienfte jn belofjnen?

'4)u erjogeft ifjn fo fittfam,*

1)0^ if)n atte '^.Mevinnen,

l)a^ if)n alle ??ienfd)en lieben.

20 9Jiüd)teftu bod) fclber fagen,

2Bic id) bid) bclol)nen tonne!

©od id) uon ben (St)avitinncn

®ir bie 51rtigfte bevmäl)len?

£)ber luillftu eine anbre?

* La plupart des Ödes d'Anacreon sont des fictions

ingenieuses
,
qui ne sont ni trop tendres, ni trop nues,

qui occupent plus les Lecteurs de l'Art du Poi'te, que des

choses memes, qu'elles representent, et qui respecteut la

delicatesse du goüt, rinnocence des jeunes persounes, et

la pudeur du sexe. Ces Ödes ressemblent ä ces fenimes

aimables, qui plaisent plus par les graces de lenr esprit,

que par la regularite de leur traits, et qui ont beaucoup
d'Amis, et peu d'auians. Idre de la Poesie Angl. par

Mr. l'Abb6 YART. T. v. p. 123.
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(Sv cnincbcvtc (lei'cl)ciben, 25

Unb mit flvofvn- (gl)veibiotuun:

„%d)\ 111 cu hutii ein :iL>eilcv lieben,

„Senn er bid) ciumaf}( gefcfjen,

„®öttiu, uiie id) bid) C5efe()cn!

©ie nei-ftunb ihn, imb nevinäljUc 30

(2id) in bei; "iHnnaf^ec^ Öävten

g)iit i^m, in 9e()cimev 3tiUc.

3Bcim fic (labete, fo l)ielt er

^sf)veu (SMtvtcl in iHH-uia[)niiu-5

;

äL'euu er bid)tete, fo fd)vicbcn 35

3()rc övatien bie lieber,

Tic i"ie i()u ucrbclfcrn lc()rte.

5(n!or fetbft inufU i()n bebieuen:

3()m bcn attcn '-i3avt nou Silber,

5()iu bie alten Vorfen falben, 40

3l}n bei) bolbem 3ouneni'd)eine

2(n bcr .N)anb fpa.ycren fül)ren,

3()m bie golbne Vei)er tracjen,

3()nt, mit jebeni ncnen iliorgen,

'Jiene ^)ioienfriin;,e binben, 45

Unb nm feine 3d)läfe unnben;

Unb i()n immer: treuer l*el)rer!

Unb i()n immer: ^NOtcr! nennen.

Scientanb moUe fid) ücnunnbern,

^af? man feine ^leinigfeiten so

5(nnod) liec>t, unb überfet^nn.

,;Büä bie ©ratien gefd) rieben,

,;Baä ei)tf)cre felbft ücrbeffert,

„Ucbertebet alle 3eitcn,

„Unb bleibt emig liebenSmürbig. 55



52 [19,20

19 So6 bc§ 3(uafreott§ unb bcr

9n§ i^t i^ap^i^D ncrfd)icb, unnb eben ber tetfcf]e CDldjtcr

'äw] entfpricfciiuen 93linnen gcbo()reu.* Xen l^icbrcij beffelbcn,

llnb feine nieb(id)e S3i(bmu] ^u ie()n, Ue§ 33emi§ tf)n l^oten.

(2rf)ne{I fpvong 9lnun- Ijcvdei), unb fprad) mit ,;^ornigem 9}?ut^e

:

5 „Ütnn-iim fd)cnftc bann nid)t bn5 fonft [o altffuge (2d)idfal

„3)ic[eni Ännbcu, mit bcr mtnmc!)v iHn-(ilid)cuen Sappfjo,
„ßine ©etutrtSfonu, unb einen anmutliigen ^obeCniOenb?

„'3)ie|c gföeen flammenbe Stern, i()r öötter, cf)üd] ticreinet,

„.*pätten ein ^ener ge.^eugt, ba§ al(e§ angeftedt ()ätte;

10 „Unb id], o()nc bie 3Be(t ftet§ ntidjfam burdjreifen ju muffen,

„5iönnt i^t, rnl)ii], mie ifjr, tieijm Otcdtar fijen, nnb (ad)en.

20 ^a§ i^crguilgcn.

Tay bie meite ii3e(t tiemegt,

llnb fid) and) im ÜiMtnngen regt;

T)a§ aÜeine gut unb mitb

Unfre ganje (Seete fü((t:

5 Tag 3>ergnügen folget nur

"Sanften frieden ber '.U'atnr.

Stille Vanben finb fein ^^anS,

Seine %kad)t ein frifd)er Strauß.

ßinfa(t nnb 93eqnem(id]feit

10 Sein gen)ö()ntid)e§ ©eleit!

@» erf)ä(t bnvd) "^Jiäfignng

Sid) ftet^s rei-',enb, fid) ftet^ jnng.

Sieben il)m (iegt (Stjpripor

®eni' in iinMlgen anf beni £i)x.

15 deiner ber e^ fd)i(bern miU,

Trift ei?; bann e^ (jä(t nid)t ftilt. .

* Sapptjo tebte ot)ngefät}r nin? Saljr bev iSett 3340; 2(na=

freon aBev uniä 3«^ji" i'ei-" ^'^^^ 3420.
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©§ uerfotgen ()eipt e§ fliel)n;

(So cnipniit'cu, luidi fid) ?,\din.

ils?emt l'id) oft au einem ^-eft

iIi?ei'M)ett noii il)m faiu^eii läc^t:

2;ami begcljvt aiiö feinem 2d)ooy

'Jie gefangne felbft nid)t lop.

3cin belieiitftcv ^i(nffcnt()a(t,

3[t bcr i'linfen l:iial nnb 2Ba(b:

ÜIhi er ftet'3 nad) ';Kofen läuft,

Xod) nid)t ftets bie fd)öu[teu greift,

aBeil ber Änofpen ^Jienigfeit

??icl)v, ci[§ Sdiönbeit, eö erfreut.

^I)iand)mal)[ tljrouto, noll feufd)ev Vuft,

3(uf Clnutpeui? reiner 'i^ruft;

£ber auf bem ?Jcunbrulnu

©incr treuen Gligattin.

^•rcunbe, un^'t i()r, wo idyS faub?

2i}o id) eS mit 'öhnncu tumb? - —

3u3ifd)en Tugenb unb 'iHnftaub.

20

25

30

35

iiljcr bic 5Bicbcrgnicfniin
'^^

bcr ftnijfcriii o-rau ^Viiit=

tcr, unb bc-5 i^al)=

ftcy ,yt fi(cid)cr

Ter l)ei(gc !i3ater fabit ^u ^Jioui,

(XcÄ ^>ulorl)i3diften ^^Mee-Xonn

Unb unfre itai)ferin mm l"'iutter:

Ter (Srbe §äupter, beebe fromm,

®inb burd) ber ^iU;^te ftrengeu £rben 5

3u g(eid)cr 3eit nerbammet njorben,

9Jiit 3tu(}m unb 3 traten überftreut,

Unb überreif ^.,ur 2eeligteit,

^snä obre iHuabie-^ ,^u uuiubern,
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10 3)ic 93?o()nitng ber 3solIfoinmcnf)eit.

"^k 9^cife wax ein lnpd)en lucit;

®nim ftitnb für einen mie ben anbevn

©in fanftev Jvageftii()( bereit.

1}\e ^\-ti}fcrin, bic ?nft ber ^Tommcn,

15 §att' and), nou !Iraurigfeit dcflomnicn,

3)od) [tanb(}aft, unb nid)t l)cibnifd)-'tüei(^,

5lniljt tiom Äai}fer, unb beni 9ieid),

®a§ fo in 2;()ränen nie gefd)iiiomnien,

!Da§ le^te Scbemoljd genontiucn,

20 ®en testen §äubcfnf5 befonuucn;

Unb luollt 5f)i" göttlid) 9htge gleic^

3ur gülbnen Ü^eifcfänfte breljen:

Stüein uiie [ie üemunbernb fa(}

!5)e§ %^ahitQ§ feine ftiüe [teljcn,

25 In tristi caeremonia

^er ^sl)rigen nid)t üorjugcljcn,

®ntfd)(of5 fie fid): 2Bir bleiben hal

äöar je auf ©rb ein fd)öner Streit

S3on ^emutt) unb (SefälUgteit,

30 ©emi^ ! fo »uar eS bicfcr 3tieit.

2)ie gan^e Seit iuiinfd)t ibrcntinegen,

®a^ man, fo oft er fid) erneut,

3Zie fäf)ig fei), il)n beijjulegcn.

©er ^inimcl gebe feinen Seegen,

35 ®a^ in ber mertben (£l)riftenl)eit

®ie ^ol)en ."päupter allezeit

So fanft jufanimcn ftreiten mögen.

22 9(uf tf)rcn O^cOiirtc^tag.

^-reunbin, fd)ön mie .^cfperS 33licfe,

Vieblid), mie ber :ii>eft:

Sd)möle nid)t,

Xaf? id) bir nn beinern ^-eft

5 ^einc junge ^eilgcn fd)ide.
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Ülhi bii ja au^ 3((icnbiüiefen

33ei) bei! Vämmcni c\d])i,

Hub am '^ad)

S^eii ben jungen .^irtcn ftcf)ft,

äi?ad)fen fic 5U beineu «^iifen. 10

2^cr 3rf)incttcrHng unb bic 23

2>icnc.

STnivy ^ii'ettev fdiön,

3pvad) einft ein 3ontmeiHogel;

ilnivg 2i>cttev fd)ön, id) luollte

3uv 9toi"c tnt()(cn i]el)n.

llnb id), ncvi'c^^t bie iuciic 33icnc, 5

(Sjieng an bic 3(vbcit in baS ©riine,

i[lHiv£i ii?cttcv id)ön!

9(n WiiiiS^. 24

2Imor bot einft ju (Ii)t()evc

93tid), al§ feinen 3f(aüen fei(;

.Unb id) luaib, 5U meiner (Sfjre,

,V)o[be ']>[)iHiy, biv jn X()ei(.

Xann bie meine Jreue fanntcn 5

53otcn i[)m ein iMUpmfleib.

Gine bot buvd) 'ütbgcfanbten

(Sinen Äorb »oII Tiamanten:

'^(bev '?(mor mar gcfd)eut.

Gr nermart fo id)led)te @aben 10

Unb entid)ieb für bid) ben 2treit!

Tann bn boteft mid) 5U haben

Ginen 33(icf »od 3ii^'tlirf)f'-'if-
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25 9(n bic ^Jlacfjtigott.

laerticbfte 9?ad)tigaU,

©d)iiiclgc, beim mir fiiib ndcine.

Ä'Üing bellt angenef)iiter ^d]aÜ,

9)ci^i3itiift nahte biefem .Soainc,

5 Se^^tc fid) ^um iLHijscrraU,

äöo id) faß für 2Bot)Uitft meine,

Unb üei-rieti) unS üdeiaÜ. —
S)a§ id) fü^ für 2Bo()Uuft meine,

SBülfte mir bann lauter OuaaL

10 @lürf(id)er mein' id) alleine,

5(aerüebl'te i)(ad)ti9aa.

26 2^a§ tini).

(Sdjfage mid) nid)t, üebe 9J?utter,

(Sd)(age mid) nid)t in§ G!)c)'id)te;

S)ann aü§ meinen blauen 9(ugen

^
©prüf)en, menn hi mid) fo fd)lägel"t,

!Ianfenb \]äk 'Jeuerüinfen

;

Unb mie leid)tlid) fäUt ein ^nnfe

5ln) mein tafteS '^lügelfleibgen!

27 3ln taä &tafi, liJürauf ^^JljtÜi^i flcntfjt.

^()i[(i§, bie bie Xngenb fennet,

®ie felbft 5(mor 3d)mc[ter nennet,

^at, junger 'iDii)rtenl)ain,

2Be(d)er nod) für Viebe brennet,

5 9)iir, 5n Vinbrnng meiner ^^nnn,

Sen 93eiud) in bir gegöiiiict.

3euge non ber reinfton öint,

@ra^, mo mid) iljr ?tug' entlüfte,

%[§ und) \i)v ©efpriid) erquifte.
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ecii, fei) bor lluid)u(t< gut. lO

3avt0y (^vnp, ftcl), imiunlcuct,

2i?icbev auf, luo [ic cjcnilit.

Giuc lilcinieiteit ncvicfeet

2on[t Mo (rift'vfud)! iii iBntijl

A^iuuucl! uia§ \d) nid)t aoüttcu!

q3i§ in unfvcS SBalbe« ll^iittcn;

Söi^ ;^u ben gc()cim[ten 33ud)en

^vang nicht Öivte, niid) ,^u iud)cn.

^•vci)Udi, luie id) letbcv finbc,
^

^att' ci- nngcmeinc (S)vünbc,

m\d) 5n felin, niiv .^u ev5el)(cn;

^od) and) id), mid) ;\n iierl)cclcn.

(S^ott bc§ (2d)(afc§, bu liift ld)(au,

(Sagte meinet 9cad)bavg %\-an.

Sanft in beinen ^^(vin gcmicgt,

^at bev ^?cad)bar nüd) bcixcc\\:_

Tonn im Ivanm, uon biv iicfd)irft,
"

Üinnb id) fdnuad), nnb er bcgliicft.

9Jcuf?t' er mid) fo lueid), aly fd)ön,

llnb nid)t cvft vcd)t gvanfain fel)n!

^C'^ 3tbt
-^'--^^ (5ntiri)lnf? bei) (irbaumig

fciiico iUüftcry.

äl\n( aLlce> nad) 3?cvbienit flciii ober gvoB mnB fci)n,

3o fei) mein Crf^iaat gvoR, unb meine i{ivd)e flem.

Unb niad)t, bie Ul)v ju leguliven,
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Unb auf^ugtcf)!!, iinb eingufdjmieren,

5 5)en trübem 9}iüf):

So ftorfe fie, fo fdjiueige [te

@e!^et nur ber 93rateniucnber

©patl) unb frü^

(Sanfter, rirf)tiger, bcfjenber,

10 Unb ftüft nie!

31 9(malia.

13^öbu§ faf) 5(ma(ten,

W\t bret) [)o(ben Milien,

3^ren Jöd)tern, nor 5U()en

^m SÜj^uS babenb ftelju:

5D'?el)ntc bn bte ©rajien

Unb Giitljeren felbft ju fe^n,

Unb terga^ faft, fortjngefju.

32 2)er ^rüfjüng.

3u begierig, itnfre [title ^pütten,

Unfer S^^itntr uneber gu (ic|'ud)cn,

<2d)(id) firf), 5Iqnito juni 2^rL\^c, ()eimüd)

Unfer Xijcii fjerein, ein (2öt)ncf)en 3cpf)iv5.

5 Dnxd) fein (Sorgen iiderjog bie 2f)ä(er

58a(b ein Jeppid)Uicrf oon dlnuen i>eilgen,

^ic bie Vuft gelinbe parfuniirten.

Unterm -üiänte(d)en ber ,^artcn 'J'Üigel

5Brad)t e§ niele, ()n(b nur flide, 5hnor§,

10 !fi>cld)e piepenb 93iifd)' unb ©arten füllten.

(Seit ber Stunbe 5ii)itfd)ern, une betrunten,

Unfre iLniget afl' a\h$ allen Gd'en,

SBaS gauj järtlidjey unb motjÜnftreic^eS.

5Iunod), büntt niid], ift c§ tcine l'iebe;

15 !J)od), mie (eid)tlid), ©ötter fann man irren

!
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!?tc .VUngc. 33

Süngft fnm Äitpibo i>on 'iDiivcnen;

Hub ^H'tiu^ ipridjt:

Sie fanbftu fie? - (Su fpvad) mit Jljiäiien,

i2o üebveid) uid)t!

D ?i)tutter, ()alic bod) CS'vbavnien, 5

Unb fU-afe fiel

i2ic (cgt mid) anbeni in bic 5lrincn,

Unb nimmt mid) nie!

Sans les illusions, que servieiit 34

nos plaisirs.

2{p^robiten§ fd)öne» Äinb,

Uniiorfid}tiq, (eid)t gefinnt,

Stolperte bei) finftvcv :1cari)t

Uniicrfefjny in einen 3d)ad)t.

%[ä e^ nun 'iDtinemen rief, 5

Xie im näd)ften Jempet fd)(ief,

itam fie, aber obne Vid}t,

Viebgen, fpradi fie, iveine nid)t,

©entc yinbet" id) biv jnuir;

'äbiv fäl)ftn aüe^^ ftar, lo

2i>nrbcftn ber öott bcv '^^ein

£ftrer, al§ bev (3-renben fei)n!

Grftcy Kondeau: 35

nadj einem frnn5Üfifri)cu Tirijtcr aiiv bciu l-i.

3nl)rf)unticrt.

'X)e§ fd)öncn gridiüng^S ipoffnriev

53ereitet tuiebev bn» iTuiirtiei-;

Unb fpreitet über unfer ©ofen
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Stapcten t)oit k'tielitev ^k\\

5 S)urd)fticft mit ^uM(gcn unb mit ';lioi"en.

©eS fd)önen fyvü()(intv3 .*poftuvier

^Bereitet micber ba§ Ouartier.

(£upibo lag, ai§ wie erftarrt,

^m (Sd)nee be§ ^-ebniar üeijdjavrt;

10 Q^t tanjt er itutcv 5(pvifofen,

Unb aÜeä ift in i()n iieruavrt.

©in jebeS ^erj, i()in lictigufofen,

9luft: raufier !©intf)er, flend) non f}ier;

®e§ fd)öncn 'Jn-üf)(inc|§ .*pof[urier

15 S3ereitet miebcr haä Ouarticr.

36 3Jucl)tC'3 Bondeau.

®en 9lod uon biegen, 2Binb unb 2d}ncc

§at nun bie Sa()v§3eit an^gcjogcn.

3f}v ift ein fdjönerer non Älce

llnb (2onncn[trn(en angeflogen.

5 50ci)vtill fingt init bcr 6a(atf)ee:

3)en 9iod non Siegen, 2Binb unb Sd^nee

§at nun bie ^al)r§3cit au^gejogen.

®a§ junge '^Ijal, bie (id)te §öf)

<Btdjn glän^enber, als Üxegenbogen.

10 3)emanten trägt and) felbft ber 3d)(ee;

(5§ funteln alte Ül^af^ermogen

^n präd]tig;fil[ierner Viuree.

®en Üxorf non Siegen, ÜCnnb unb 3d)nec

.§at nun bie ^aljr§3eit au^^ge^ogen.

37 Qatnm 3^^ Siitngctiirfjt.

23?einet, C£()aritinnen, meinet Stmori?',

Slües, waS man artig nennet, meine.

9Jieine§ 9Jfäbd)cnS ein^igey il^crgnügen.
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m^mS Wdhd)cn5 ®per(ing ift gcftorben.

®en el mc()v, a(§ feine 'ilugen, ücbtc;

®cnn cv wax fo nücrlicbft unb artig,

eo ücrftänbig, unb fo ooÜ ßnipfinbung,

®a$ er minber nid)t fein (iebeS aitäbd)cn

%[§ i>a§ Wdhd)m feine ?3?uttei^fannte.

5tie liemegt er fidi üon t()rem Sdjoofe:

eonbcrn (nipftc ()ie, unb ba, unb borten

9üif beul 2d)oofe munter auf nub uieber,

5^r nur piepeub, i()r aüeine fdimeidieüib.

5td)! i^t tuanbert er bie buntte <: träfe,

2)ie man emig nid)t jurüdc luanbert.

®rum nerfludi id), ^djatten be§ (5oci)tu§,

Sie i()r, umc^ nur artig ift, rierfd}ünget,

3)rum ncrflud) id) end), bann i()r eutfiif)rtet,

Sann if)r fta()lt mir it)n, ben^fdiöuftcu Sperling.

<^ iierrnd)te ^bat, o armer .^perling, -^

Turd) bid) fdimeüen, adi! üon ftiitem is}eiuen,

Xurd) bidi fdimeaen il?uub, unb ticrberben

?DieineS Ijoibeu lluibdjenS l)otbe :)lugen.

6atua§ 13. «initöct»id)t. 38

a)Zorgen follftu bcii mir, mie ein Äönig,

einb bie öi-ittcr bir gemogen, fpeifen:

3Bot)J.üerftauben, menu bu bciue .Siiid)e,

Seine (edre mo^lgefpidte Äüd)e,

5lttifd) 3a(v un^ Gf)iermciu, unb ^dierje,^ 3

Unb beiu btonbe-5 -I1iäbd)eu mit bir bringejt.

S£ne ein ÄLinig follftu bei) mir fpeifeu,
_

2i?enn bu, fag id), alle^^ mit bir bringeit.

Senn ad) leiber! beinc§ ^reüubeg 5^i.n-fe,

9:ifein ^-abutlug, ift voll Spinneiueben. lo

Tod) ftatt beffeu mill id) bid) mit ^Sliden

3?oll (ämpfinbungeii ber treuften V'iebe,

Unb lueun luaS nod) Ijolber ift, bcbienen

;
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2Iuc^ ben 93a(fain bir ,^1 ried)en geben,

15 3^en bie örajieit unb lUmurettcn

9)?emem l^otben 9)täbd)en einft öei-ef)rten.

SBeld^en, irenn bu t[)n ju ricd)en anfängft,

Sirftu, fcf)iiiör id), ade ©ötter bitten:

9)fad)t mid), nmdjt niid) bod] ju (auter ')Jafe!

39 Äun5 unb O^örgcl.

Se(d) fü§e SBofjlIuft, fo .yt trincfen!

iSprad) ^un,^, unb rürfte feinen ,^nt,

5Bet) neuem äßein unb iungen (Sd)infen

(2inb aL(emaI)( bie Reiten gut!

5 ^ie (Steuer fd]einct i>ie( gelinber,

'^k (Stunben [liefen niet gefdjiuinber,

2Benn man bei) üoüem ©lafe fprid)t;

^enn an bie Sd}u(ben bendt man ni^t;

9?od) mcniger an 3Beib unb Äinber.

10 ©efiel e§, i^tadjbar ©örget, bir,

2Bir blieben biss jum "I^iorgen I)ier?

Ü^afd) fieng fid) ©örget an ^n btäf^en;

(ßr tjatte, mie ein (Scraöfier,

2)en ^opf nofl (^taugen unb DoH §öf}cn)

15 ^d) f)a(te, 3?etter ^'nnj, bafür,

^f)r fd)cint ba§ Xing nid)t jn Derftefjen,

Unb raifoniret, une ein !I()ier.

äl>ir bleiben red)ter immer I)ier:

©§ toftet nid)tö, a(y mann mir get)cn

!

40 ^cr flürijtigc 3(moir.

^üngft fal) id) ben (Sn^ibo

3tm Steuer brauner fingen,

Sid) fleine '•^^feile fd)mieben;

'^a trat id) etmaS nii^er.



41. 42J ,i;j

Unb gurftc ,yi, intb (nd)te. 5

Xa ipvüljctcit auf einnuil)i

<So öicie 5'*-'iici-iunfcn

5(uf feine imcfteit Öpdebcr,

Xaf3 er entflic()en inodte;

Tod) fciuev ^-lügot (Spillen lo

Xie umven fd)on ucrfenget,

Unb fonnt' er nid)t nie()v lueiter

^üy in mein ^evjc flattern.

^,'(g(aja an 5(tf)nma'3. 41

STne lange millftu bid) betrüben?

^d) fül)le ja für bid) ber Viebe ftärrfften 3ug-

Tu li(eibft aud) meine Vuft bei) ^o[)l unb 'Kuben,

lOtein '3tol3 int i^auevnrorf, mein 3'ürft bei)m "j-^flng.

i^ieb' id) h'id), 5reunb, benu nid)t genug? 5

5( n t m r t.

SDtein <^er^, ^reunbin, fagt, bn fönneft ftiircfer lieben;

Tu liebft mid) nid)t genug - -

,

3u ITobe merb id) mid) betrüben!

^aä 511 rjrofc luib ,^ii fiirfec ÖHücfc. 42

d'iu l^aülgen ^at mein lltuub üon ^^rcm ?0?unb gcraubet,

£b fie mir g(eid) bie .spanb uor meine kippen {)ictt.

ST^e e§ ^efunb befd)reibt, fo bab id) e§ gefüljlt,

Unb mid) glürffeeligcr, al-S Siinuge, geglaubet.

Tod) meine Vuft nerfd)manb gleid) einem 2Baperfd)aum, 5

Unb mic c§ mir ergieng, muß ftctS im ^^"''iKl liegen.

Dieiu ©lürf mar ^mar ;^n gro^ für einen leid)ten Xraum,

^rf)! aber, aud) ju furis für ein marf)aft inngnügeu.
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43 SBittc an bic (Götter.

Sic (iedet mid), iiiit bic \d) micf) dcmitfjte! — --

©vo^ ift mein 6) lud", intb, luie ber §imme(, l)od).

9?od) eine §u(b, il)i- ßnitter noUer ®üte,

@croä{)rct mir: ad)[ bic[e Sine nod).

5 (Soü niid) einft 5(urora I}a^en,

1)ic anil^t für Siebe girrt:

%d)l fo (a^et mid] erblapen,

©inen 2^ag ^unor erdla^en,

@^e [ie mid) (jafjcn mirb!

44 8iuugci)irf)t.

Xen 3^äd^er in ber §anb, gieng id) in meinen ©arten,

Ten iungen 3'^^^)'^' S" ermarten;

(2d)nell fpielt mein Unterrod, nnb Ijedt fid) (i(äf)enb anf.

2i>ilIfommcn, o ^-anon, ber 3d)äfcrinnen Tienerl

5 (So badit' id) — — 3t(ier nd)! ey mar in ftrengem Vanf

(Sin grober i^corb : ein Gapuciner.

45 9fiugclgcbid)t.

5lnf einen 58ranbmeinlirenner, ber geranme Qc\t '3ieuter, unb

SDiardetenber gemefen, jnteljt aber %bt gcmorben.

5)tit einem .s^^eüne fjatte man
Ten '^ynfetbrenner ^nüpan

^m l'ager bor 'Jfamnr erblirfct,

Tod) feinen i^ut nor i()m gcrüdet;

5 3t)n briirfete ber ^ird)cnbann.

^^'.t aber ebrt man if}n gebadet,

iß?ei( er bie i^njul anfget()an.

il^crftanb (jatf er jmar feinen On-an;

Tenn oft gieng i(}m, mann er genidet,
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Xaß 5(quaint im itollicn on, lo

llnb öftrer bad)t er gar nic()t bran,

Ten jujiibccfen, iiüe i\d)v idjirfct,

^Jiit einem ,V)etme.

3i^ay mad)t if)u bemt ,^um grofen 9)tann?

!Die Äiinft lnef(eid)t, bie id) nid)t fann, i5

2Bic mau nur fd^iinit^t, unb bod) ent,ytrfct?

'DJetn! aber ein^ ()at i(im gegtürfet:

llnb biefe'o (Sin§ i)nb ifjn ()inan.

Gr trat an] bicfeji Vebeuö i^afjn

9Jiit einem y)e(me. 20

9(Ic- I"imülcüu 46

311 ()ci)rntl)cu ncs^witudf«

luarb.

Ter G'igenfinu ber ^m 50g mid) unb .penricttcn

Csn .'onmenä ^^ani-, tro^j aüer (^legenmeljr.

£^ ?iebe, binb unö ba fein feft mit 33lnmcnfetteu,

llnb ()itt' nnc' burd) ein J^eü'^*-'"'^)'-'^''/

3onft uicrbcu mir un^- balb in§ Sd)(o^ ber ^reij^cit retten, 5

Hub bann befomftu mid) nid)t mcl)r.

5fi?ay Don of)ugcfüf)r flcfrfjc^cu 47

föuntc.

i^ou o^ngefä()r gefiel mir Slnmriüc;

33on o()ngefä()r gefiel id) if)r.

@etrcu jn fei)n ift itjt mein ernfter 3i^if(c

Tod), 5(mor, ()ör"I unb fage mir:

3>er5ief)e[tn'!5, roenn id) non ol)ngefä()r 5

3f)r untreu mär'?

Deutsche Litteraturdenkniale. 42. 5
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48 ^cr Ijefolgte 9iflt^.

Gupibo ftal)( bei- SDtutter

S)en fd)önften 9iing für ^[t)cf)en;

53ert)avg fid) bann in (SUe

^n meinet 5Juibd)en '^(uge,

5 2)u i)aft bid), fagt id), übel,

2)u flcinev Xieb, nerborgen.

Sd) fiid)te, mär id) 5Imor,

ßin i'pcr,^, nüd] 511 üeibergcn.

©in ^crj, üerfe^t er (äd]e(nb,

10 33erbirgt niid) frci)(id} bc^er.

2o fei) eä', f(uger Änabe,

(2o fet) e§ bann ha§ beine,

^n ba§ id) mid) tierberge!

49 maiitf) uttb ^^ri)nc.

C^ngefä()r »or ftcben 3i^f)ien

5Sot ^:!Üantf) auc> llnbebad)t,

?5'ür bie ^-reuben ßiner 'i'iad)t,

^^rl)nen alle feine 'ii'maren:

5 ®a ijat fie ben .^nirf-o gcniad)t!

^lad) lierflofjnen brei)en ^iifj^-'i-'n

i<patte fid) x'lfantb bebad)t,

Ünb uerfprad) für (Sine '.)iad)t

SSlo^ bie Reifte feiner SBaaren:

10 3^a ijat fie i()n an§ge(nd)t!

9kd) ber §anb tarn fie gcfai)ren,

i'ad)te, füfjte, luar gefd)(ad)t,

Unb tier()ie§ i()m Gine ':)iad)t

i^ür ein drittel feiner äBaaren:

15 Ta cntfiof) er anfgebrad)t!
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(gnbüd] nnd] nod) ^,m\)en Sn^jvcn

^am fic, o,[nW uüc ein Xad)t,

Unb lunljicS il)m tl)vc Äniavcu

^nygci'amntt füf Gine -?iadit:

Xa l)at er fic aiivcjelad)t!

5(uf Cüjmpcuy Ä>aub. 50

."Oaub, mit ^^htvorenä «Vianb

^m näd)fteu Onnb nenuaiibt,

®ie 5imatl)unt vecjievet,

3ft 3?enii§ aufer V'anb;

llnb '•>(morn felber füfjvct. 5

Tcin Uvfpntiui ift Ocfannt:

CS'iu pavMfdi :liöcH]cn jcucjctc

Xid) in ber Gl)'

9)iit einer reinen Vilie.

9tuf bcu tot» ciitcy 5rc""^C'j. 51

3ft Vi}cibiv5 nid)t nuiir am Vcben?

9iimmt i()n ber .pimmet l)in, ber mir il)n bod) gegeben?

Id)' fiolber öegenftanb non meiner Xraurigfeit,

Tir flief) id) iinüig nadi'. wo biftn, biftn lucit?

Tid), ben id) tiiglid) fal) an meiner ^eite gef)en, 5

Ter meine Vnft bei) -?iad)t,

?.1icin C^Hüct ben ^ag gemad)t,

(2oü id) auf emig nid)t medr fet)en!
_

@ered)tc ©Otter! - - ^iiMe? - - id) foU nid)t ben it)m iei,n,

m^ burd) ein traurig^ -:!(ngebenden ? lo

2?iBt Störer meiner 3xn()'; i()r fönnet il)n ncrfenden,

Xod)'fd)(iejj' id) mid) mit il)m in bie ^Inn-iuefung cm.
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52 (S)cfrtf)rlid)fcit be§ 2oU.

2j!}e(d) ©ift üoH ücb(id)er ©efafjr

^ft nid)t ein fcincS l'ob, momit iin§ Weimer fdjiiiüden!

SBtc mäd)ti.q ift e^S nid)t, bas 33iJ3d)en gu neiTÜrfen,

9i?aö non 3?erniinit iiod) dci) iin§ übrig \mv\

5 llnb mit meld) entvtrfeubcm i^ergnügen

Stellt mau i[)iu nid]t, ift man ein 3tutor, frei},

33ci)m Sdpüe feiner 3d)meid]e(ei)

^ie Ääntniy nnfver feUift gemäd)(id) Gin5nn)iegen!

53 Siefic Braud^et ni^t 2?crftanb.

3.^or Reiten reifte ber i^erftanb

9?ad) 2(niatf)unt, wo er bie Königin (Ji)tf)ere,

®en bünbcn 6 1) p r i p o r, unb niete "^i i) in p f) c n fanb

;

33eij benen er, fo gern aU id), geblieben unire,

5 (£r bot fid) allen an, t(}nt ortig unb galant.

2Ber mid) gnnt ?5'iif)>-"ei-' miifjlt, mirb, fprad] er, nienmljlig gleiten:

3d) fü()r ifjn immer an ber §anb!

Xoä) ßl)pri§ lad]t' nnb fptad): l)icr l)errfd)t, feit alten 3*-'itcn,

%van Tborljeit, unb mnp mid] unb meine Äinber leiten;

10 S3efDnber» meinen 3ofjn, mann er ben 53ogen fpannt!

®ie abgufdjaffen madjt gu üiel 33efd)merlid)t'eitcn

;

^rum manbert immerljin ,^urürf in euer Vanb,

9}fetn atlcrliebfter fQcvx '^H'bant

;

Tann Siebe leibet nid)t i^erftanb.

54 Siungcbttf)t.

Tic Tanten fd)einen l)ier ben eblen "ilcadjtttiolen

i^ontommen gleid) ^n fenn.

Tonn 9cad]tö »erbreiten fie, am 91ionbfd)ein, unnerljolen,

^n junger 58ul)(er %vm, ber 2d)önf)eit nollen >2d)ein;

6 Teo 9!)iorgen'J },\d)cn fie, lunftoblen,

Ter ftreugften Tugenb gleid), bie Üvei^e uneber ein.



55. 56] Ci[)

9(ttf iicii l'uftfiartcn 511
=•'• '•= =•• 55

Xu fdjöner Cnnlen bii, luo dtüljctib, in ^.Hfleen

3>icl "•^.H-mioraii^cnLniitmc ftcl)cn

;

3i^o ()o(be 9toicnbüid)' unb .V)ai)nc noii ^a^miii

Xen artigften -Iniüaft, ben je bic 2Be(t ge[c()cn,

5)iit grüner Timfe(()cit unt^tef)!!: 5

Tu bift fein C^iarten nid)t; bu (nft, burdj'S gan^^e ^afjr,

3n betncc' 3tifter§ ::)iuljni ein burtenber %ltav.

.vtunbcrt rei^enbe "Juijabeu

3d)leid)cu oft, ücrnarrt in bid),

9(u^ bcu ^^elfen unb Äa^^faben, 10

Hub Rupfen, bid) ju ie()u, pl)anta[tifd) über fid)

Hub preifeu bid) uub <3"ii'-''>'-'i"id).

®c(abon. 56

51uf biefcni 9{a)"en, ben bie l'iebe

*2o rcijenb id)ön für Vicbenbe genuidjt,

Sap 3e(ab on in grüner
o*'-"-''}]'-'

'-)uid)t

i^oÜ 3ärttid}er Gnipfinbnngen unb triebe:

Unb fdinitt in einen 53aum mit ntattuerliebter .s^anb 5

Xie 3.Hn-fc, bie fein §er^ crfanb.

D fcetig! luürbe mir gegeben

3n biefem 2l)ci[, bav ^-rieb unb 3hd) umgibt,

llh'it ^riy, fteto in fie nerliebt,

Unb ftet^ non i()r geliebt, yt ^''^'-'"

'

^0

2i?ie gern moüt id), mein i\iter(anb,

^HMi bir iierbannt.

Unter 5arten Vinben, unter ftillen '-l^nd)en

"I^teine 'Ixnb, mein ölücf,

'.'»lur in ibrem i^lirf, 15

Unb an iljrem i^ufen fud)en.

SBiio mir einfteuy ade ^meen,

^eben-öfatt, nid}t Viebenc^mübe,

Unfre ^pirtenftäb in {^a'iebe
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20 Sn fen§ ^fni( ©hjficit

3u beu [vüiiiiiieu ^cl)aarcu bre^n;

®a in amarant()nen <£d)atten

UnS noüfoiniucncr ;^u galten

;

Un§ nid)t nicl)v getrennt jn fef;n.

57 2^a^5 l'cöcn.

Sine ein @cuiö(f, fo fdjnelle,

©0 fd)nell, luie bcine äBclIe,

(Snt[licf)t bie 3eit, beliebter 93ad]

!

©in ütjor aüein fieljt i()r mit 2Bef}ntut nad).

5 5htr bcr [ie nnljt,

S'ann, [teud)t fie gfeid) ben iiMnben,

So fe{)r fie [tnl^^t,

^f)r if)rc regen S^tgel binben.

3ft nnfer Veben nur ein htrjer 23}eg,

10 3[t unfer Veben nur ein fd)nialer ©teg,

(So ia^t un§ biefen furjen 2ßeg

llnb fd}ina(en Steg,

So (aug luir nod) im ?yrieben brüber getjen,

9D?it 3iol"en überfäcn.

58 9(u bic 5rnii uon •?= '^ *

9.)iit empiinbnd}em 'iHn-gnitgen,

Ä'ann bie iß>elt in beinen Sw^
'ülllen 9iei,^ ber ©ratien,

Slüen ®eift ber 9Jht1cn ief)n.

5 3i^olIte ()olbc Qnd)[ auf (Srben,

J^ie man nid)t mef)r [inbeu t'ann,

.§öfen mieber fidjtbar merben,

i;^tori§, guieiffle uid)t baran,

®eine ftttfamen 0)eberben,

10 S)eineu !i3lid nur uäf)m [ie an.
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l'uua uub il)rc 9)htttcr Satonn. 59

!Daf? Co inici nicmaub rccl)t mad)t, ift .qcmctnigürf)

5ilcl)t aiibvcr Vcitto, foubcvn itiifvc eigne 3d)utb.

%Uj ciuöma(}l§ Vima i()re l)cuttcv [le()ctc,

3l)r bod) ein ncucy, unb liequemüd) paßcnbeS

©eiuaiib ju fd)affen, unb beuic.qüd) flagete, 5

^af5 nod) fein 'Iliciftcv i()r e^ jeniaf)lt^ ved)t gcmadjt:

Jtjat il)v Vatona uieii?üd) bicfe 'Jlutuunt funb.

ii\'nn bu mit ÄMugl^cit bie @cfta(t befeftigtcft,

Tiic bir bein 33ater reijenb gnug nerlieljen Ijat,

Unb fie nid)t, ettef, {eben Jag neriinbeiteft: lo

©n nnivbcft (eid)t(id) beinen iintufd) cvfiitict fc{)n.

9lUein bieiucit bn, unvo bn Inft, nid)t bleiben w'iüit,

'iMe(nie()r Aovtnnen, beinev alten (yrennbin, gteid),

Tid) aü,yioftnia()l^^ nn§ in anbrer (Stellung jeigft,

^<peut' einem 33L\geu, morgen einem 2d)ilbe g(eid), is

2o fanuftu niema()lö in beu ^3ieid)cu ^i'pitt-'v^

jTen l^teiftev fiubeu, ber bid) vcd)t befiiebigte.

W\t ftofg cvl)almer vitivn', unb nid)t buvd) Vaft gebvürft,

Sprad) cinft ein (eercr .vialm gu einer noüen ft^re:

„'ilMe fommt e^^, baß bein ,stäupt fo nad) bem ^^obcn nidt?"

Sogleid) nerfet^te bie beut ''^'riibergcu yir Ve()re:

„3d) ftüube iret)lid) uid)t fo tief l)inab gebitdt, 5

„2Bann id) fo leer, mie bn, in meiner 3tirne nnirc."

Sinngctiiriit. 61

Gin ^leifenber fam eiuft nad) S'^bcxM f)iu.

(Siel)! ba ein 2d)lof5, fprad) er in feinem 3innl

3nbem erfd)icn bie cperjogin:

^q! bad)t er, nein! — e^' ift ein lempcl.

Sie Sugcnb, fef) id), mol)nt barinn! 6
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62 Über i()rc !öläf?e.

2)u fagft, id] luiirbe bid) ved]t fonbeiliar ücrOinbeu,

^önnt id) im ^a^ui^^i' ein 3iö§gen für bid) finben.

2BoI)(an, gcliebteä .ßinb,

^at beiner 23}angen "l^aar bic Ütofen fo Donnötfjeu,

5 ©prid) nur: id) liebe bid)! fo füllen fie errötlien,

llnb l)unbcrt ÜJofen ftcljn, mo i§o ^'ilgen finb.

63 23ci) Ö7Clcncn()cit bcr 3(ufiiaf)m

eine» ft^önen Ökiftc» unter bie 40. 6efoIt»etc

SDtitgliebcr ber fran^öfifc^en 3(fabemie.

33on ®d^rei6efud)t bcn Xid)tcr ^u entiiii.i(}nen,

93raud)t0 jn %\mi-' in :ii?arl)eit menig 'DJtüf);

SBo^leingeparft in einen 2tul)l mit Veljnen

(Se^t man il)n nur in bie 9(fabemie.

5 ©leid) gäf)nt er, fd)läft, unb fd)nard)et um bie äi?ettc;

©leid) l)iilt fein ^viel mit 93üd)erfd)rei(ien ein.

Xev fanfte 3tu(}l fd)eint, uhK' bivo Gljebette

2;eni Slmor ift, bem fd)önen öeift 3U fei)n.

6'lr Fragment

Aurora^ ha fic friil) an$ il)rer Kammer ge()t,

2;rägt ein Coefä^, in bem mand) blaffe 'i'ilge i'tef)t,

^n if)rer red)ten .vianb, gcujlt auy mit il)rer Vinfen,

'Den Ärug, Don oäl)ren voll, bie &x\\3 unb iMnmen trinfen.

5 Xct äBeft, ber il)ren 2d)lei'r, auS grauem Tuft gemebt,

$or)ui^ig, über ()alb, non il)rer 3tirne f)ebt,

3eigt if)r fonft Iäd)elnb 'Jlug', unb rofenreid)e 2Bangen,

HnS mit ^^er^meifluug il3t, unb Trauvigfeit umfangen.
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Üöcr bic Svrinflbrmuicn 65

511 ^ari^.-

33cijm ^üiblicf bcincr ftoljeu ii^äüc,

^^Urig, [tel)' id) gefcBelt [tili;

llnb fmin nid)t iucl)i- inni meiner StcKc,

Hub uieif5 iüd)t iuel)v, uiol)in iri) luiÜ.

laufenb l^enipel, taufenb 2d]löt3ev
. .

'

llnb jebcy Vnbiui9c> luevtl), nnb jebe§ fönigüd)

ißejanbcvn niid).

3>ev(iebt in bid),

Steigt mein vein'ft Ojeuiäfjev

'Jnvd) i]cl)eime Ii)ov'

Uebcv fid) empov,

33or bei- iBöffcv £i)x

aitciner Veibenfdiaft 3ävt(id)feit \n nuifilcn,

llnb awv euii(.-\vinncnben "^^ohilen

Tiv Ivibnt 5n 5a()(cn.

^ic l'icbc.

3()v "iniiiel, ift'-o ?(uvoren§ 3tval)(,

Ter cnd) ermerfete, ;^n fingen?

(vv i[t cö nid)t. xHurovenä 3traf)(

Äann bicfe "i)Jci)rt()cn nid]t bnrdjbringcn.

CTic Vieb' allein, bic Vieb' ermerft eud) l)ic.

^d) fann cnd) biefe i'icbc gönnen!

'l^cid) ahcx merft biefetbe nie.

'ICne mollte bie midi uierten tonnen:

^ie mid), feitbcm ber 2iMt in jnnge ^)ioien büeä,

ilfie id)larcn üe^^, nie id)(aicn liee?

'^Ui (\cm\ic Jraucu^immcr.

3f)r liabt mir lange id)on, id] fei) nidjt fdiön, gefagt.
^

3Bie !onnnt e-^, ba^ iljr nüd) nod) immer bamit plagt?

10

* 2)ie Ditimpf^e ber Seine rebet.
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58entüf)et' icf) iiiicf] bann, bie Sod]e ju deftveitcn?

5td)! (2d)önen! qniitt mid) ntd)t mit attcn '}?eni9feiten.

S()r fül)(t ja fe(bft, inte eud) ba§ 3)ing bie (Seele nagt,

^a§ end) bcr Spiegel ftet§, \va§ i()r mir jaget, fagt.

68 9(n ^|if)illi§.

Sd) merfe, ba§ bie ^ylur, bie ©tabt, bie gan3e Sctt,

Wl\x i^o miebernm, aud) oI)ne bid), gefäHt;

^d) I)öre bid) nid)t mein', wk fonft, ervött^enb nennen,

llnb fann mid) übevall, getaf^en, non bir trennen.

5 3d} ötidje Jag§ nid)t mel)r, bir immer nad)5n3ie(}n

;

3n Üräumen fet; id) bid) and) yiad)t!§ nid)t mef)r ent[UeI}n.

^ein 33(irf öon bir finbt me()r ben 3Beg gn meinem ^ergen;

3?'ein l'äd)e(n mad)t mir nid)t, uüe lHn-mat)(S, füfe 3d)mer5en.

^d) bin fein Äönig mcl)r, ertl)eilftn mir @cl)ör;

10 Unb gtanbe, ^:|3l)i((i§, faft: id) (ieOe bid) nid)t mcfjr.

69 ^etrnrtf).

?Dteine allererfte Üieimc,

3ene t)ilberreid)e Träume,

äi^enn id), o il)r 9.1ii)rten(iäumc,

2(n ber ©d)ön{)eit 33nfen fang:

5 äi?erben Ieid)t ben ^^n-eiS geminnen;

3^'ann ein .s)eer non (Sljaritinnen

(2d)ül5t [ie nor beut Untergang,

Unb ba§ füfe @ift ber Sinnen,

®ie ßmpfinbnngen barinnen,

10 9iüf)ren unb gcfatkn (ang.

5(mor, 5iiuberd)eu non 'Jloren,

l'iebt eud) alle fouber 3>i^i^i'9;

5(ber ÜJofen, mit '^luroren

%n bem erften Diai) geboljren,

15 ©ibt er, an§ gcljeimeu .^ang.
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3n bcm 33iiienicf)inucf für (S()(orcn,

^Mt bcm ,Sh-an5 fiiv Vconovcit

^i(aemal)l bcn cvftcu ^Oxaug.

^3{ori) bcm Boiisseau.
"0

es icigt' in i()veu aüeu Tagen

Gilt()cve bid) nnb mid) ^n glcidien (£vbcn ein

llnb gieng in ein (Sonnent l)iuein.

Tcni ^IniLU- aber nuivb bie Tl)ei(nng aufgetragen;

Xod) er beforgtc fie nid)t Toin:
•">

Tenu buvd) bein ^:!(ugenpaav licfiegt, baö immer lieget,

iJ3eidiieb er bir allein,

2«a§ in ber ©ratien berii(}mten ©ürtcl lieget,
""

W\\i, überrebet iiub ncrgnüget;

Unb mir allem

Tie Tl)väuen unb bie '|.H'in.

ecittc 9(cl)ulirt)fcit mit ^Ivullcu. ^1

GS fagte Stella:

?.)iad)[tn auT uiid)

(Sin artig Viebgeu,

<2o bi[t bu mein.

^d) mad)te l)urtig
^

(Sin ortig Viebgen.

eie lobt'S unb jagt:

"Diun biftu mein!

Tod) id), (2d)äfer, bin uod) nid)t beut.

Sa§ id) erfuf)r,
^^

(Srfu()r Hpollo

5luf 5:empen§ g-lnr.

^•ür Xapl)nen hiegt' er

'3)eu Vorbeer nur.
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72 SCngcöiniic.

(Smpfang, \mc bu öcrblenft, Don iebem, ber bic^ liebet,

5D?eln Äinb, ben 5Sellgcnftrau§ im Mäx^;

llnb glücifle gar nid)t bran: haS-' ^^evj ift'^, ba§ iljn giebet;

^d) aber gebe bir ba^3 ^er^.

73 2)rt§ 5(nmHtf)'5üoac uitb ^^olbc.

21>a§ ift fo anmutf)§uofI unb fjotb?

9Jtid) frönt bei) !Iag, in fdjiueren 3iueigen,

5)ie fid) ^n mir tjerunter neigen,

®er '^ponieranjenbamn mit @o(b.

5 3}?a§ ift fo annuttl}c^iiol( nnb Ijolb?

'$!}'a§ ift fo anmutl)C'üolI nnb t}o(b?

3)65 2(benb§ fef)' id) ?nnen rotten,

llnb mir nertiebt ein 93tän(gen joUen,

!©ie fic Gnbi)mion gesollt.

10 3Ba§ ift fo anmntfjöüolt nnb f}o(b?

2BaS ift fo anniut()§non nnb f)o(b?

^d) fet}' in ifjrer '^nirpurmicgen

S)e§ 50torgen5 bort bie "Sonne liegen,

So g(ü(}enb mie ein ^^rnnfenbotb.

15 äöa§ ift fo anmnttjyooll nnb Ijotb?

74 3^ic I)immlifd}c luii) irbifdjc Ü^cuuv.

Wiä) (ief3 5(pon anf bc§ ':|>arnaf5ei' .Spöf)en

®ie I}immlifd)e unb irb'fd)e ^^ennä fe()cn;

3)ie ein' umgab non Tngenben ein Cil)or:

^d) fal) bei) i()r bie 'iiu"i'ol)eit felber ftel)en;

5 ^l)x ^-inger miefi entfernt be3 (^(ürfe§ XI)or.
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Tic 5Uiot', inn()iipit lion 'S^dicv^^on mib non j^veuben,

SThuj Üiojeu au£*, fang 'Jdnovu läd)elnb uov.

2Bäl)(', fprad) 5l).ioU, bte Univbtgftc imn bcijbcn! —
@e(ef)vter @ott, ücrfc^^' id) bemutfjSnotT:

©cbiete nid)t, baf5 id) [ie trennen fof(: lo

Cociiuifirc mir, bann fo nnr ge()' id) [id)cr!

I^ie für niid) folbi't, bie bort für meine ^iid)er.

5fn bic ^van dpu '•' =•= '== 75

Scnef' Jänbgcn imn bem ii'agen,

Ter CSi)t[)ercn ftet§ getragen,

<2nd)tc lueit non @ried)cn(anb,

SThi fid) iBenu§ ()in geuianbt.

3lbcr als ha?-' Oiärrd)en fa()e 5

Tid) mein (Snget nnb bein <2d)(op,

tpiett i"id)'c; 'iHip()Oy mieber na()e

llnb fanf frot} in beinen 2d)oo§.

Ä^ijmcu iiuti bic Truppen 76

^^(mory.

§i)men ftanb im §intevr)a(tc:

5(lg ein \^eer non 5(nutretten

Seines 9teid)ey ören'^cn naljte

!

9i^cr bal rief er f)a[(Hnfd)roden,

3S?cr bal — ober foü id) fd)iefen? 5

^o(ber trüber, fprad) ifjr (yiif)ver,

?vitrd)te nid)ty mm ^Imory Trappen.

Unfer Gnb^yverf ift nid)t biefer,

!X'eine i:anbc ju tierfjeeren

£ber in ^Bcfitj ju fjattcn: lo

2Bir pcrlangcn nur ben Turc^jug!
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77 9)2i)riu§ Sinngebttf}t nuf bc« tf)ir[t§.*

^I)r 9ii)mpl)en, euer §trt, bem %\-[n Im Singen gletd),

Siegt, ba ber 5)cittag gtüfjt, betrunfen im ©cfträud),

3n einem nnevtanbten 3d)(afe.

(It)tf)eren§ <2oI)n beumdjt inbcpen feine Sdjaafe

5 llnb trägt ben Stab, ben er bem <3rf)(ummcrnben enttranb,

cStol^, mie ein (2d)äfer, in ber ^anb.

Soll nun fein milbe^ X()ier ben fleinen @ott tier[d)üngen,

So eilt, eilt ben tl^tann awS feinem Sd)(af jn bringen!

78 ^it Söicbcrfiutft.

Sie fomnit, fie fommt jurürf, für bie id) ftet§ gebrennet;

Sd}on morgen Juirb burd) fie bie öegenb micber fd)ön.

^d) mill bi^ an ben 3?aum, an beut mir un§ getrennet,

3()r frol) entgegen ge^n.

5 3>ottbmmen ift mein @(ürf, unb if)r' unb eure .s^ulb,

^fjr ©Otter! mann fie mid) Don meitcm fd)on ertennet

%n meiner Ungebutt!

79 9JJabrigar.

33efitrd)te nid)t, ha)^ bir '^(riftonS .V)ert,^ entflief)t

llnb bcinc 3ävt(id)feit mit Unbeftanb be^vi^}^^-

9Jtan mirb jiuar ungetreu, menn man bid), 3fff/ ficf}t

Xod) anbern nur; bod) nur 5um allerlejten niatjle.

80 ^cr bit^tcnbe Änafic.

'güet) nid)t ben 5(mor,

D ,^arte Sd)mcfter,

g-üel) nid)t ben ^tmor,

(Sr friegt bid) bod).

* (S§ ftel}t in ber 3(ntIfjotogie, unb fängt aw: 0'jpa'.; o
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^sd) vorf) im öavtcn ^

5tu einer 'Dcelfe,

^n bereit 2cf)oofe

^er steine fa|.

'•I'Jiit i()rcn Xüften,

Ten füfen Xüften,
^"

Xie luirii ricriviügten,

Sog tc() il)n ein.

^cf) arnte§ Äniibgen!

2Öer !ann mir ratl)cn,

^n meinem i^auptc ^^

^[t er nun §err.

Unb biefeS Viebgen,

iiMe er fo flcine,

Unb bicieS Viebgen

3[t fd)on non i()m! 20

5(uf einen nnflliicflirf)cu 'Jtr.^t. 81

Xie STniitber alter 3eit [inb feine Jatld)e Sage:

Xann fie erneuten i^ren Vanf,

Unb nnfer '2lr,^t CSri^pin ttntt it?nnb alte Xagc,

äL^ie fon[t nur ©Ott get()an, fo Grb" alS §tmmc[ auT.

2'cr Stmtmann.

^n einer unfrer ^')ieid)'5--^ln-ot3in'5en

ilnirb auf 33efel}l beö tieften ^iH-injen

(vht neuer ^.Jlmtmann norgeftellt.

OHeid) ln-ad)teu bie (>Hnid)t" in (51)ören,

Xer alten Cbfernauj yi trliren,

3()m einen Beutel notier Cielb:

Xen er, fo balb er ilm befommen,

3um gröften 3d)rcden öieter ?)-rommen,
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5cid)t o()nc ?äcl)c(n, angenommen.

10 „^f)v 5Sorfa^r, ber bcliedte 9}conn/'

^Begann fjterauf ein alter SDicijer,

„§err 5lmtmann, na()m nid)t einen 'Dreijer,

„?(üein ben 93ente( naijm er an!" — —
„5}iein 33orfa[)r mar e§ mo()[ im ©tanbe/'

15 <2prad) biefer: „@§ ift offenbar,

„1)a§ er ber gröfte 9Jcann im ?anbe

„llnb oftmal)(§ nnnad)aljm6ar mar."

83 ^cr tjcr^iuctflcnbc Schäfer.

1)n reiner ^ad), ber feine Duette fliefjt

llnb über fdjattenreidje ©rünbe

Xen frummen ?anf burd) Ätee unb ^(umcn giefjt;

®ie 9finf)e fud)' id) Ijier, bie id) nid)t imj bir finbe.

5 ®ein fanft ©emnrmet mijvt mein ?eib;

2)etn bunfler 9?anb ift mir ein 35ttb ber Jraurigfeit,

25>D id) mid) nngeftört betrübe.

Xa ftiefj' id) nor ber 2Be(t, oor mir fltel)t waB id) Hebe,

llnb id), id) trage nod) beg ?eben§ fd)mcre ?aft?

10 £) reiner S3ad), umwirft mit 9?ofenbüfd)en,

3)er meine 1()räncn aufgefaft,

^d) min, ^ad), mein 33(nt jn beinen 3Bet(en mifd)en;

®u folft mid) fterben fefjn, ber bn nüd) (eben fa^ft.

84 Süfinfcit ber i'ick.

1^\c ©Otter traten, nny gn neden,

(2d)mer^% Sorgen, .^ranf()eit, 9}iangel, Sc^mcrmut^
llnb alle (Gattungen Hon Übel

iBorjeiten in ^>anboreng 5Büd)fe;

5 SItlein Gijtljere, imfre «yrennbin,

5ll}at il)ren (2ol)n ba^it: berfetbc

5I^erfüft un§ nun bie Übel alle.
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Scrcucn« llubcftnub.
^^

'iVi;^e()vt Don .panu imb Viobc,

lliib lucv be§ ^vüniti^oib^ tvinfet,

lNCVi5i[50t btv5 ö^eüedtc;

iuncjif^t fcUift feinen Ouinicu.
"

(2cvcntMi ,^u iicvc^c|5cn,

2i?o«t' id) bcv ^>^viuniöcn>? tviiifen.

Sevgcbcno. "^enn fie l)attc,

aBeil fie fo oft im Vicbcn

®c\ued)felt nnb getiunfen,

Tiv? a3iiinue]en auvtjctvunf'cn.

10

8"frfivifft
^^

m i)cu fÖQxvn ^Jl. 'M. -V • • 5» ^?-

CDiefc b[üt()cnuoÜe Sd)ale

^ßving id) m§ be§ ^Mnbu§ I()ale;

Cvbtcv .so ,
"i""» l"^*-'^""'-

a3if3 id), fvvoi5en nüv bie ^-lügel,

iuMi beni 5Uieiii]efpa(lnen .sSüfl'-'l

5iiän,^e füv bid) l)olcn fann.

©öttcv, fanft luie ^i\, uon Litton,

'iH)i.Uni'5, 5(V()vobitc, ^Inm,

^)ia()nten in bevaud)tcu .piittcn

(iineu 2tvanv. non lK\iiovou

Crt ben .s^iinben avuiev ,V)ivten

Väd)e(nb ab, unb VLHi}Oii bvan.

iVicine .Viiuftc finb nuv: veinicn

2d)ät5e fei) id) blof^ in Iväuuieu

;

iL>ad)eub bin id) «Sclabon.

Töd)ten abev ^Oxeid) nnb Il)von

ih-i3fn§ ober 2alonion

.»rjente mir nod) einjnväunien

:

Deutsche Littenitiirdenkmale. »-.

lU
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(Jo empfangen morgen fd)on

!3)elnc Xugenben ben 'i'oljn.

äi?o bev "iOcufcn Oncflen id)öunien,

Oben auf bem §e(ifon

l'te§ \ä), 5mifd)en ?ovbeeibäumen,

Unter einen ^!^>ainffon,

1^\d), au§ 03o(b gegof^en feticn,

Unb bic älnnte brnnter iit^en

:

llnferm beulfd)en Öranbifon.

87 2)tt mib Sic.

@alatl)ea, mol}in flog fie, bie golbne Qcit,

®a bu, otjuc Vafei) unb %H\i},

^Idcubg, einzig gefd)miidt mit bei neu önajien,

^u ber '^aUjc- gefd)(id)en t'antft':'

5 '5ro(j bei) meinem <3a(at, ben in 'Jlmbrofia

2)cine 9{ci^e Dcruianbeltcn,

233arfft bu bama()(§ bid) felbft, fri.if)(id)er )!a\mc Holt,

^n be§ g(üd(id)en ^ünglingS 5(rm,

T'ev, betrogen non bir, giin^^lid) fid) bir ergab.

10 ^anuif)(y fd)enften bic ©ötter bir

9^aug unb Sd)ä^e uod) nid)t; aber an lijvcx ^Statt,

äBa§ ein 9}cäbd)cu unfd)ä^bar mad)t:

(Sineu Iad)enben 2Bi^, fjerjlidje 3Äi'tf'f^)f*-'it/

(Sine 33ruft, luie bie 9J(i(d) fo Uiei§,

15 Hub ,^uiei) fingen, nerliebt, gro^ nub lunfübrcrifd).

äßer mit fo(d)cn ent5Üdenben

9{ci5en märe fein (2d)atf? .<poIbeftcr ©egenftanb

9}(cincr Viebe, bu marft e§ and)l

* ^-aHie ift ein fdjroavjeö, (ange§ iinb roeites, feibncS 'Znd),

iueld;e§ ba§ J^-raueuymiiier an Dielen Orten j. "i^. jii l^iannl^eint

über fid) inivft, unb baö ,s>aupt iinb beu gvöfUen IIjeK beö

^eibeö, auffer ben Singen, bamit bebccft, lücnri eS im ^'legligee

Seniaub befnd;en, ober in bic Jlirdje gelten; unteiiuegeä abiv

bod; von IKieinanb lcicl;tliclj evfaiint fei)n luill.
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llnb icf) (icbctc bid), 5(nun- ncvi^cde mir'g!

Xnnim, uuiljvlid) ! nid)t lucnigeu

!

20

Xicfcm l'cbcu noli 'ii'uft g[eid)ct if)r ietMgeS

9?eid] mit ®f)ven gcfvöiiteä nld)t!

Csciicv 2d)Uiei,^ci-, 'il)cabmu, meif^ luic iia§ ©djnecgebirg',

Hub ln-citfd)ii(tvig, luie .V)cifit(t\^,

Ter, in il)voin '|vil(nfr, liigeiib, am 3^()0vc i'ü}t, 25

(Siii [i)mboli|"d)c^^ '^ilb ber 3<^it

3d)ierft mit brofjciibcm 33lid, jcl^^o ber (äd}c(iibcit

3{movcttcu itnb Ovarien

Vcid)tc Gruppen I)iuUH\i. 3d)üd)tovit itmflnttovii fic

3ciic ^-J^alfcii Hoii 3obcnil)ol;, 30

^fjvoö 3UtiUi§ nid)t me()r. (S()cmal)lv fdjlüpftcn fic,

Gincm 2d)iiuniuc uoit Inubcit g(cid),

Cft bitrd)'§ ^-enftcr Ijinciu; id)er,^teit itnb tvippctten

Um il)v iitt]ciiblid) ^\1td]cit f)cr.

iH>a()vUd), giiäbigc man, biefc (obcnbigoit :5j

'|.Hn-i"tainfd)cii Xopvid)0

;

Ticfcy 3illievgefd)tvr, mandjc^o 'In-aritclei

Äiinftmevf; biefe ()cng(än;,enbcu

Kabinette, morinn K'vanfvcid) bic )nii[d)cn

.^vünftlcr alle (lefd)ämete; 40

Tiefe ^Betten noit 'iü(ol)v; biefc japaiiifdjcu

"^nitufgefafje, ,:;evln-ed)lid)C

SBunbcr menfd)lid]ev ^lunft; biefe bemaiitencn

DI)vge()änge, Weftirncn g(cid)

©tralenftrcuenb dei) '^ladit; biefer I)c,:;ait[Hnnbc 45

Staat iiiib ,viod)mittf) ^ufammcn ift

©iitcy 6luf)e'5 iüd)t mcitl), ben bii mir öliidüdjeii

^n ber ^ugt^o^ gegeben Ijaft.
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88 aihbriflal.

»Sage, fpuid) id) 511 bcr ^-icitbc,

(Sage bod): waS flte(}[tit fo?

.s^at mau bid), fo [üefiftu luicbei!

'JiicmalS lüirb man bciner fvof)

!

5 (2ie cituiebertc : 33cban!e

'Dcnnod) Od) bcit Oöötleiii bid)!

iJBenu id) oljne '^^•(ügel Juävc,

Sie bef|ietten mid) für fid).

89 C^fcr für meine 5rf»"^f«

'iBann id) ein ?amm, ein Äiän,^d)en, eine Xaube

Den ©öttevn bc;§ £'(i)mpö ^um Cpfcr bring',

(Srfnd) id) fie, auf meinem ,^nic, im Staube,

Um 'Dieid)t()um uid)t; er ift ein mifjlid) Tiing!

5 (Srt)altet mir, fpred) id), \m& id) empficng.

3t)r teufet fa, lIuftcr(i(id)o, bic Triebe

Ter .V)er,^en. ?td)! beuia()ret bifj iu'3 Cörab,

'•^enial)ret mir bie A)er,^en bie id) liebe;

Hub fd)(agt mir fouft, maö cnd) beliebet, ab!

0(» [Triolet.]

Gin gutc§ l^riolct ,yt ntad}en,

C9el)int uid)t ju ben (eid)tcn 2ad)en.

il>crgebeuf' bitbet ber fid) ein,

©in gutes !Irio(et ^u nuid)cn,

5 T'en nid)t bic %>ierinnen njei()n.

Gin feiner 2ati)r muf? un6 Iad)en,

Hub ^(mor felbft Oie()iitfc fei)n,

Gin gutcy Triolet ,vi mad)en.
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Ter ''4?rci»? bcr Sff)önl)cit. tU

Coab in i()icm golbncii ^^m§

Tsüiiiift bcit Onittciu, i()voit .^tiiibent,

CS'iiicii ^-öall itnb ciuoii 2d)inaiiiil

"yiad] bell cniftlid)[ton Wcfpiildjcit

iinm ')u'giciintg btcfev 2i?e(t,

iLMU-b in i^vof?cu golbitcn =3d)a(cu

3iifKv Oicftav aufßcftoUt.

'^iiiiitcit ;^anftcit alle ööttcr

'^)l\t belebter ^-niitafei) lo

Cb luchi 9?cäbd)eii, ober 3»)pi'iy

'1ici,^ciibev unb [rf)öner [etj?

Tit befanift bov 3d)önf)eit '.Hpfel,

tVcitttei- "^(moiy, noni inilfiin

!

l'uMiiu5 unb bic iinbent 0)öüer i5

lirni]cn iljn beni 'i'luibdjen an.

'Hn feine ilieime. 02

r^fiv (^e[d)enfe bei ^.ifatur,

'Jlnüiefudit an'] "l\\(\ unb AÜtv,

vS^letn iiDU O-icift, ci[§ luie lum Voib,

Un|"d)nlbiiol(ei- ^eitiuTtveib,

^lieime, nioincv :CMn]cnb ^){n()ni, 5

Unb mein ein,^ii^ CS'igcntljnnt

;

iiHMi X'lpollen nid)t fie^^cngt,

innt i^cw :\\'ufen ntd)t qefiingt,

'Oiur an ^tnioi;?' 3ett' erbad)t,

"Jcnv in ?5i-öl)lid)feit flcmad)t, lo

Jininbelt, l}olbe >vinbeid)en,
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?^ertic Hon 1?ebanterlc,

^inntcv mit bcit ©ra^yen,

^ntiitcu mit bcv .Spaniioute! . .

15 2Bcnn eitrf) ^enuinb füffcii uiill,

D fo I)attet niciiuil)l5 flill!

?^lie()ct mit S3c)d)cibcnl)cit

!

Sagt, baf^ il)r, noll ^Jiicbrigfeit

deiner 5\itf5C uiüibig [cib!

"Dein Vcib ift \d)'6\\; iiod) |"d)öitcr bciiic -Seele.

9J?an ficl)t auf btd) uor taitfcnb ?5vauen nur.

Teilt D'htiib eitt.^ürft itnb [incjt, mie "il^Iiitomctc;

Uiib UHv3 bit [ingft ift 3;ei3ung iiub 'Juititv.

5 .V)ätteft bii om 3tmoiy

3u bei- attcit 3eit tjelebet,

C' fo f)ättc 4!ijnbaviy

::)tekit bir gebetet!

t5iii md Hon bir

10 ,^ätt' if)r

Ten Vicbting atige^uniiigen;

Unb .s^omer, gcmif^!

iS^ättc nur Hon bir gefitugcu.

^diibrofiu'S, bcr '^.n'ebigcr, liegt l)ier.

^sn jebeS Äiub lum Sd)öul)eit ftd) ncrliebcu,

iunftunb bcr l\1ianu, fo gut, al§ fein 53reiner.

Tie Billets-doux, in feiner tWttl) gefd)rietien,

ö S3cftcllete, burd) ieglidjeS Duarticr

Ter 'l^arodjie, fein Lüfter ^faflmir;

2ln Gtuem Tag ^uiucilen über Sieben.

9iur 5lntiuort brauf ift immer ausgeblieben.

©OTT geb' il}m it3t ba§ '|>arabiey bafür.
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3(n Wafliftcv Tinnm, bcr firij icfff)Uicictc t»5

tfayi firi) Softer Stumm ein 'An^rfrijcu

juciflHC, ba-j 0*r tiori) Dcrfcvti(]ct Ijnlic.

Duigiftcr 5) it iii m , i()i- Uivmt uiib fdjuunt

:

„\\d) bin fehl (2cl)av(etan;

„'.Hm ÜlH'iiiflften fo imgefefivt,

„Tafi id) nid)t fd)voi[icn f'aim.

„2)ay 93iid) nom '^lftvo(aliiuin, s

„'iDivS mir bcr 9toibev vaubt,

,,"5[t uitb ucv(i(cit't metit ®ii]OiUl)uiu

:

„Hub faut axiv uiciucm .spaupt'.

'o,d) glaub c§ gevu, ^Juigiftcv Tunnu,
©5 fniu am cucvui .»piiupt'! m

.^övt aber eiu .*iiouftliuiu

yjiinmicuä ! 3d)cuftci beut Toftci 2tuuini

3aunut aKcui 3ti( uub 8tof:

3o I)cii3t cv bei; bciii iMtbüfuiu

©iu id)(ed)tev "l^tjUofopl)

!

i")

Ä^cmiri)'? bcv IV.'"' 5(l)|"d)icb üüu

Her )rt)üucu (^^aOricüc.

('Jliiv fciueui ^vaujöfifdjeu.)

T'Uvd)bo()vt nou tciuKub ^^fciteu

ßutieiff' id) niid) uon biv, iu>? S'fl^-

Tie (Si)ve bei^t uiid) ctleu;

Ta mid) bte Viebc \)'d[t.

Tod), '^(bfdjieb bir ,yi gebeu,

£) ©abvieKc, uie(d)c 'J>eiu!

9(d) föuut' id) D()ue Vebcii

Hub o()ue Viebc feiju!
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(Siii).ifaui]e meine Ä^-oiie,

Ök)3vitfter lapfevfcit ßxMuiim

:

9Jtlr fcf]enfte [ie ''-BeKoiie;

SOteiii ^erj gibt bir fic f)iu!

ötürffceUg, läfjt bein ivöitig

1)a§ Veku fcUift für bid) im 3tveit!

®od) eine!? ift ,^1 loenig

^itr fo Die( ^^i'tl'f'lf^'t!

97 ©imigcbid)t.

'^a3 l'eden, Xob! bic j.nlgvimfdjuft

l^nvd) 2i?üfteneicn boKcr .'pcrfen,

©rängt nn§, mit cinc§ '3trome'5 Stv(\\t,

,*pinab in bein gemeine?' 33eifen . .

5 Sold) (Snbc foÜ mid) nidjt er[d)rcrfcn.

%\-[dt ®o(b in einen 93ünbet ein:

Vaf^t ifjn in langen '^fcmtmen breimen I

®er 3d)abe luirb nnmerftid) fei)n.

I^ic (SintuiUirnng mirb nttein;

III Tod) nie inVj ©olb nerltrennen fönncn!

98 9J(nt>rigaf.

:ilMÜft bn mid) nid)r gliirflid) miid)en'?

iDiid) nid)t füffen? 'JJiir nid)t lad)en?

(Sprnd) ber reid)e '^Hidjter '^H'it . .

9l)teine ^-rcnnbin ""^llbeKjeib

5 ©ab il)m fittfam ben 33efd)eib:

„"Did) ,^n Hiffen, bir ,yt lad)en,

„ilnirt' id) nnr anf ;)ärtliii)teit:

„.Svannft bn bie nid)t fonimen madjen?
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9(n bic Jrnn uoit . . .

§ätt' id) eine lOtouavdjic,

.s^ci^^eii faitft' id) mir für [ie.

'^k\cä ift baä veinfte ©(itrfe

Sür ein titgenbljaft Ö)cmüt(),

j^a§ ey fid) geliebct fie^t.

ßrdt' id) aiicr Dom ®el"d)irfo,

2Bic 5(u(juft utib 5(utonin

@ar bcu ©rbfreiy, gab' id) iljit

Xod) im crfteii 'läugcnbücfe

S'ür ein ^crj, gl'eid^ beinem (jin.

99

10
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