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Von der zeitgenössischen Kritik ist Ifflands Werk
'Über meine theatralische Laufbahn', das als der erste

Band seiner 'Dramatischen Werke' mit einer Vorrede

(Berlin im Oktober 179S) erschien und in der ersten

vollständigen Ausgabe 'Theater von Aug. Wüh. Iffland'

(Wien 1843) den vierundzwanzigsten, letzten Band

bildet , unter die bestgeschriebenen und lesenswertesten

Erzeugnisse der neueren deutschen Litteratur gezählt

worden. Dasselbe schildert den Lebenslauf und Bildungs-

gang des Künstlers von seinem ersten Auftreten in Gotha

an bis zu seiner Berufung nach Berlin und liefert

zugleich einen wertvollen Beitrag zur Geschichte des

deutschen Theaters in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-

hunderts. ') Es ist leider ein Torso geblieben
;

gerade

diejenige Periode seines Lebens , welche ihn auf dem
Höhepunkte seiner künstlerischen Thätigkeit als den

umsichtigen Leiter des Berliner Xationaltheaters zeigt,

ist von ihm selbst nicht gescMldert worden. Ebenso-

wenig hat Iffland die von ihm wähi-end der traurigen

Kriegsjahre entworfene Geschichte seiner Jugend . auf

die Ludw. Achim von Ai'nim bei Gelegenheit der Ver-

öffentlichung eines an ihn gerichteten Briefes Ifflands

vom 31. Dezember 1810 -) aufmerksam macht, zum
Druck betördert. L. Achim v(jn Arnim schreibt, dass

*) Louis Benoit Picard gab eine französische Übersetzung:

Memoires de Aug. Gull. Iffland, auteur et comedien alleraand,

avec une notice sur les ouvrages de cet acteur. Paris IS'23).

-) 'Der (Tesellschafter oder Blätter für r4eist und Herz'

von F. W. Gubitz, IblS Bl. 57; wieder abgedruckt von Hoff-

mann von Fallersleben in Wagners Archiv für die Geschichte

deutscher Sprache und Dichtung 1, .313— 324.
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ilm ein guter Zufall im Jahre ISIO in die Gesellschaft

'dieses ausgezeichneten Mannes" geführt habe; er habe

ihm seine Freude an Selbstbiographien geäussert und so

habe ihm Iffland seine Jugendgeschichte geschickt., die

ihm durch manche Eigentümlichkeit und durch die Iffland

eigene, nicht sehr ausgebreitete, aber sehr sichere Dar-

stellung noch lebhaft in der Erinnertmg bewahit sei.

Diese gewiss höchst wertvollen handschiiftlichen Auf-

zeichnungen Ifflands scheinen verloren gegangen zu sein

;

sie würden eine wesentliche Ergänzung zu dem, was er

selbst in seiner "Theatralischen Laufbahn' gibt, und zu

den Schilderungen liefern, welche Karl Philipp Moritz,

der Jugendfreund Ifflands , in seinem psychologischen

Roman 'Anton Eeiser' (Berlin 17S5— 1790, neugedruckt

in dieser Sammlung, Band 23) gemacht hat. *)

Seitdem ist die über Iffland erschienene Litteratur in

erstaunlicher Weise angewachsen, ja es ist kaum über

einen Schauspieler so viel geschrieben worden als über

ihn. in Theaterkalendern und Zeitscluiften finden sich

Biographien, kürzere und längere. Jördens im ' Lexikon

deutscher Dichter und Prosaisten' (2, 531— 561 und

6, 368—376) lieferte ausser einer Biographie eine ge-

naue Übersicht über das litterarische Wirken Ifflands.

In Ersch und Grubers Encyklopädie (Sect. 2, 16. 2-4

bis 43) gab Heinrich Döring eine eingehende Biographie.

Beiträge zu einer solchen nebst einer Charakteristik

des Künstlers lieferte Z. Funck (Kunz) 'Aus dem Leben

zweier Schauspieler : A. W. Ifflands und Ludw. De-

vrients' (Leipzig 183S). C. Dunckers Schrift "Iffland

in seinen Schriften als Künstler, Lehrer und Direktor

der Berliner Bühne' (Berlin 1S59), welche zum Gedächt-

nis des hundertsten Geburtstages Ifflands erschien, ent-

*) Wenn Achim v. Arnim niclit ausdrücklich die Ent-
stehungszeit jener .Jujrendgeschichte angegeben hätte, so könnte
man vermuten, da?s er Ifflands 'Theatralische Laufbahn" dar-

unter verstanden hat, zumal da in derselben die Jugendzeit
Ifflands ausführlich und mit sichtlicher Liebe geschildert ist.



hält niu- einige seiner in den Theateralmanachen aitf

ISO"—-1S12 gedruckten wichtigsten Aufsätze nebst dem
Leben des Souffleurs Böttger und der Ifflandschen

Krankheitsgeschichte von Formey. Der Verfasser, der

seit 1S03 bis zu Ifflands Tode 'das beglückende Los

•seines Vertrauens und seiner Freundschaft genossen'

hatte, wollte mit seinem Buche ein Denkmal der Pietät

schaffen ; von einer Charakteristik findet sich keine

Spur. W. Koffka 'Iffland und Dalberg' (Leipzig 1S65)

versuchte eine Geschichte der klassischen Theaterzeit

Mannheims und ruht ebenso wie A. Pichler • Chronik

des Grossherzoglichen Hof- und Xationaltheaters zu Mann-

heim '(Mannheim IS 79) auf quellenmässigen archivalischen

Studien. Von grosser Wichtigkeit für die Berliner Zeit

ist J. V. Teiclunanns •Litterarischer Xachlass', heraus-

gegeben von Franz Dingelstedt (Stuttgart 1S63). worin

sich Ifflands Briefwechsel mit Schiller, Goethe, "Wieland,

Kleist. A. W. Schlegel, Tieck. Zach. Werner, Kotzebue

und P. A. Wolff findet. Der Briefwechsel mit Schiller

ist durch L. Urlichs "Briefe an Schüler' (Stuttgart 1S77)

ergänzt worden. Einen besonderen Abschnitt svidmeten

E. Pasque 'Goethes Theaterleitung' (Leipzig 1863) den

Weimarischen Gastspielen Ifflands und Ed. Devrient

'Geschichte der deutschen Schauspielkunst' (Leipzig 1S48)

seiner Thätigkeit in Mannheim (3. 4—60) und in Berlin

(3. 275—310). Die eingehendsten Forschungen über

Iffland hat Hermann Uhde, der Geschichtschi-eiber Kon-

rad Ekhofs, angestellt. Im 'Bär' (1S76. Xr. 9—10)
veröffentlichte er zwölf Briefe Ifflands an W. H. v.

Dalberg und im Feuilleton der ' Deutschen Bühnengenossen-

schaft' (1S72, Xr. 27-31 und 1S73, Xr. 2—7) 'Er-

innerungen an Aug. Wilh. Iffland.' Schon 1S6S gab

er in der 'Deutschen Volk.szeitung' (Xr. 238—242)

Beiträge zu Ifflands Biographie , die er im ' Hannover-

schen Unterhaltungsblatt' (1S70, Xr. 27—31) teilweise

wiederholte. Zuletzt hat 0. Dement die 'Briefe A. W.
Ifflands und F. L. Schröders an den Schauspieler Werdy'
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(Frankfurt a. M. 1881) herausgegeben, durch welche

mancher schöne Einblick in das Geistes- und Gemüts-

lebeu Iflflands gewonnen wird, und in der 'Allgemeinen

deutschen Biographie' (14, 6— 13) hat Joseph Kürschner

Ifflands Leben gezeichnet und zugleich eine seit Jaluen

vorbereitete ausführliche Biographie des Künstlers an-

gekündigt. —
Die folgenden Blätter enthalten keine vollständige

Biographie Ifflands in zusammenhängender Darstellung,

sondern nur einige berichtigende und ergänzende Be-

merkungen zu seiner ' Theatralischen Laufbahn.'

Iffland ist am 19. April 1759 zu Hannover geboren.

'Den 18. April auf den 19., Mitternacht, zwischen 12

und 1 Uhr, ist des Herrn Registrators Iffland Ehe-

Liebste, eine geborne Schrödern, von einem jungen Sohne

entbunden worden. Dies Kind wurde am 22. huj. ge-

tauffet und genennet August Wilhelm.' So berichtet das

Kirchenbuch der Schlosskirche zu Hannover zum Jahre

1759. Die Eltern, Christian Rudolf Iffland, Registrator

bei der königlichen Kriegskanzlei, und Elisabeth Friede-

rike Karoline, nachgelassene einzige Tochter des weiland

königlichen Futtermarschalls und Hoftrompeters Schröder,

hatten am 19. Mai 1746 den ehelichen Bund geschlossen

und gaben vier Kindern das Leben, von denen August

Wilhelm das jüngste war. Der 19. Mai blieb für die

Familie Iffland fortan ein bedeutungsvoller Tag. Am
19. Mai 1747 wurde die einzige Schwester Ifflands,

Luise, geboren , die sich dem Klosterregistrator , nach-

herigen Ober-Kommissarius Eisendecher vermählte. Sie

ist es, von der er 21, 1 und 28, 32 sagt: 'Nur Eine Seele

hat nie den Glauben an mich verloren. Dadurch wurde

die bessere Kraft in mir gerettet und erhalten.' Sie

hat stets einen bestimmenden Einfluss auf den Bruder

ausgeübt und besonders zu seiner Aussöhnung mit den

Eltern beigetragen. Noch zwei Tage vor seinem Tode

schrieb der sterbensmatte Iffland seiner geliebten Schwester,

dass die Rückerinnerungen zu seinem süssesten Lebens-



genusse gehörten und ihn über manche schlaflose Nacht

so gar angenehm hinweggebracht hätten. 'Die Liebe

für Dich ist der Geist in meinem Leben, und mein

Leben wärmt und nährt sich an dieser Flamme . . . Der

Himmel erhalte Dich und füge alle Dinge . wie sie

Deinem Herzen lieb und wert sind.' Am 19. ilai 1779

wurde die Hochzeit seines ältesten Bruders Philipp, der

damals Stadtsekretär in Hannover war, später nach und

nach die Ämter eines Hofgerichtsassessors, Bürgermeisters,

Maires und Stadtdirektors in Hannover bekleidete , mit

Sophie Margarethe Dorothea Kumme gefeiert. Und der

19. Mai 1796 war Ifflands eigener Hochzeitstag. Wel-

chen Wert er selbst auf den 19. Mai legte, beweist

folgende Stelle eines im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin

befindlichen Briefes Ifflands an den Geheimen Kabinets-

rat Beyme vom 16. Mai 1804, dem ein Schillers Be-

rufung nach Berlin betreffendes Memoire beigelegt ist:

'Ich komme', schreibt er. 'den 19. Mai in Hannover zum
silbernen Hochzeitstage meines Bruders, meiner Schwester

Geburtstag und meinem Hochzeitsjahrtage ! Mit zittern-

der Freude fahre ich zu Mittag da an, wo die ganze lebende

Familie beisammen ist.' Peinlich ängstlich hatte er das

Geheimnis seiner Ankunft zu dem fi'ohen Familienfeste

gehütet. 'An der Herzenswonne des plötzlichen Ein-

bruchs liegt mir alles, alles, alles', so hatte er an Fr.

Ludw. Schmidt in Magdeburg geschi-ieben. (Schmidts

Denkwürdigkeiten, hg. v. H Uhde. Hamburg 1875, 1, 132.)

Schon frühzeitig empfing der junge Iffland tiefe und

nachhaltige Eindi'ücke von der Schauspielkunst. Die

Ackermannsche Gesellschaft (5, 5) gab vom 25. Oktober

1763 bis zum 25. Mai 1764 im Ballhofe Vorstellungen ;

i)

ihr folgte die aus Mitgliedern jener gebildete Seylersche

Gesellschaft (7, 10), welche vom 28. Dezember 1767

bis zum 6. Mai 1768 und vom 2. Dezember 1768 bis

zum 3. März 1769 auf dem kleinen Sclilosstheater

^) 4, 26 hat sich Iffland in der Jahreszahl geirrt.
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spielte. Nun hatte zwar Abel Seyler ein Patent vom
27. März 1769 als 'Dh*ektor der Deutschen Hofschau-

spieler' erhalten und es war ihm ein jährlicher Zuschuss

von tausend Thalern aus der königlichen Kasse zuge-

sichert worden, aber da Seyler auch die 'vornehmsten'

Städte des Kurfürstentums Hannover (mit Ausnahme von

Göttingen , das als Universitätsstadt dem schädlichen

Einflüsse der Schaubühne entzogen sein sollte), sowie

während der Messen Braunschweig bereisen durfte und

von dieser Vergünstigung den ausgedehntesten Gebrauch

machte, so war das Hofschauspiel für Hannover auf die

Wintermonate beschränkt ; und als der Hof von Weimar,
wo Seyler im Sommer 1772 Vorstellungen gab, die Ab-

sicht aussprach, für die Winterzeit ein Theater zu er-

richten, löste der Theaterdh'ektor am 23. Oktober 1772

seinen Kontrakt. So erklärt es sich, wenn Itfland

wiederholt (13, 25 und 18, 6) sagt, dass das Schau-

spiel eine Zeitlang von Hannover abwesend gewesen sei.

Nachdem Friedr. Ludw. Sclu-öder vom 13. April bis

zum 15. Juli 1773 siebenundsechzig Vorstellungen, dar-

unter 'Emilia Galotti' am 29. April, im Schlosstheater

gegeben hatte , trat wiederum eine längere Pause ein.

Zu Ifflands Jugendlektüre, der er besondere Erwähnung
thut (13, 35 und 17, 30), gehörten Samuel Richardsons

Roman *Str Charles Grandison' (1753) und Tob. Georg
Smollets Roman 'Peregrin Pickle' (1751).

Die öffentliche Schule, in welche Iffland, nachdem
er bei verschiedenen Lehrern Privatunterricht genossen

hatte, geschickt wurde (16, 32), war das städtische Ly-

ceum, das sich seit 1759 unter der Leitung des als

eleganter Latinist bekannten Mag. Ludw. Wilh. Ball-

horn (23, 1) befand. Er wurde in die zweite Klasse

aufgenommen und rückte nach einiger Zeit in die erste

;

aber nach einem kurzen Aufenthalte in dieser Klasse

wurde er der Erziehung des Pastors Richter in Springe

(23, 26) übergeben, um den Zerstreuungen der Stadt ent-

rissen und für den theologischen Beruf, für welchen ihn
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sein Vater bestimmt hatte, vorbereitet zu werden. In

dem in ländliclier Einsamkeit am Deister gelegenen Dorfe

erfühl' er vom Theater nichts als den Tod der talent-

vollen Charlotte Ackermann, welche in ihrem achtzehnten

Lebensjalu-e am 10. Mai 1775 in Hamburg starb, all-

gemein betrauert von den dortigen Kunstfreunden (24, 34).

Zu Michaelis 1775 kelute Iffland in das Elternhaus

zurück und wurde wiederum Zögling des Lyceums. Im

Frühjahr 1776 spielte Schröder in Hannover und zwar

vom 9. April bis zum 14. Juni, und im Winter vom
27. Dezember 1776 bis zum 14. März 1777. Am Neu-

jalirstage 1777 wurde zum erstenmale 'Hamlet' in

Schröders Bearbeitung gegeben ; Iffland sah Brockmann,

den ersten Darsteller des Hamlet auf der deutschen

Bühne (25, IT). Er selbst trat mit seinen Mitschülern

in theatralischen Vorstellungen auf, die von dem Eektor

des Lyceums gestattet und auf dem Ballhofe, mitunter

auch im königlichen Opernhause gegeben wurden.

Während Iffland diese Aufführungen der Schulkomödie

nur streift (26, 29), gibt K. Ph. Moritz in 'Anton Eeiser'

(DLD 23, 159, 24, 171, 9 ff., 303, l ff., vgl. W. Alexis'

Skizze in Prutz' Litterar -historischem Taschenbuche 5,

1—71) einen ausführlicheren Bericht, dem \vir noch fol-

gendes hinzufügen. Nach einem noch erhaltenen sclirift-

lichen Programm wurde an einem 14. August (wahrschein-

lich 1776) Joach. Wilh. vonBrawes 'Freigeist' nebst einem

Nachspiele 'Die Widersprecherin' aus dem Französischen

des Herrn Du Fresny in der Übersetzung der Frau Gfott-

sched aufgeführt. Nach Beendigung der Hauptvor-

stellung hielt 'Mons. Iffland' eine Rede in Versen. Im
Nachspiel hatte Aug. Wilh. Schlegel, der Sohn des

14, 11 als berühmter Kanzelredner erwähnten Konsisto-

rialrates Joh. Adolf Schlegel , damals ein Knabe von

neun Jahren, die Rolle der Amalia von Guttlebeu über-

nommen (H. Müller, Chronik des Königl. Hoftheaters

in Hannover, Hannover 1876, S. 5). An einem anderen

Abende wurde vor einer grossen Zuhörerschaft, unter



der sicli auch der Prinz Karl von Mecklenbui'g-Strelitz,

der Vater der Königinnen Luise von Preussen und
Friederike von Hannover, nebst dem ganzen Adel, sowie

die Geistliclikeit, die Gelehrten und Künstler der Stadt

befanden, drei Stücke gegeben : Goethes " Clavigo ', Theod.

Gottlieb V. Hippels 'Der Mann nach der Ukr' und Joh.

Jak. Engels "Edelknabe'. Iffland spielte den Beau-

marchais und den Mann nach der Uhi'. Die Eollen,

welche er früher gespielt hatte, waren der Deserteur

im 'Deserteur aus Kindesliebe' und der Jude Israel in

Engels Lustspiele 'Der Diamant", das als Nachspiel zürn

'Deserteur' gegeben wurde (A. Jugler, Aus Hannovers
Vorzeit, Hannover 1S76, S. 281).

Als die damals in ilu'em Glänze stehende Acker-

mannsche Gesellschaft, die zu ikren Mitgliedern ausser

dem grossen Schi'öder den gefeierten Tragöden Brock-

mann , den feinen Charakterdarsteller Reinecke . sowie

die schwärmerisch-leidenschaftliche Dorothea Ackermann
und die geistvolle Madame Eeinecke zählte, im Winter

1776/77 wiederum in Hannover spielte, da erwachte in

dem achtzehnjälirigen Iffland, der jetzt an den Pforten

der Akademie stand . von neuem die gewaltsam unter-

drückte leidenschaftliche Liebe zur Schauspielkunst; er

fühlte es, er müsse unbedingt seinem inneren Drange
folgen. An einem rauhen Februarmorgen des Jahres

1777 — es war am 22. Februar — verliess er heim-

lich sein Elternhaus. Am Abend vorher war er während

der Vorstellung des von Gotter nach Dorats 'Celiba-

taire' bearbeiteten Lustspieles 'Der Ehescheue' aus dem
Theater abgerufen worden (29, 22) und es war im Hause

ein heftiger Auftritt zwischen Vater und Sohn erfolgt.

Auf seiner Wanderung (30, 17) erliielt er in Kassel von

einem Eeisegefähi'ten , dem Hofkommissar Becker aus

Darmstadt, 'auf sein ehrliches Gesicht' einen Friedi-ichs-

d'or. Er hat ihn zwei Jahre später, als Becker nach

Gotha kam, um sich nach dem jungen Künstler zu erkun-

digen, mit Dank zurückerstattet (Funck, a. a. 0. S. 182).
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Am 15. März 1777 betrat Iff'land auf dem am
2. Oktober 1775 eröffneten und unter Ekhofs artistischer

Leitung stehenden herzoglichen Hottheater zu Gotha

zum erstenmale die Bühne in der schon auf der Schule

von ihm gespielten Rolle des Juden Israel im "'Diamant',

der an diesem Tage zum erstenmale und zwar als Nach-

spiel zur "Bestraften Neugierde' gegeben wurde (31, 13).

Ausserdem debütierte er als Marquis in 'Sitten der Zeit'

(Gothaischer Theaterkalender auf 1778, S. 2ü9).

Seinem trefflichen Lehrer Konrad Ekhof hat der

dankbare Schüler ein pietätvolles Denkmal in seinem

Almanach für Theater und Theaterfreunde auf das Jahi*

1807' S. 1— 30 gesetzt. Er konnte zu keinem besseren

Lelirmeister kommen. Ekhofs Euf hatte sich über ganz

Deutschland verbreitet , sein durchdachtes Spiel wurde
allenthalben gerühmt. An verscliiedenen Stellen der

'Dramaturgie' spricht sich Lessing höchst vorteilhaft

über Ekhof aus und Goethe widmet ihm im 13. Buche

von 'Dichtung und Wahrheit' (3, 114) bei Besprechung

"ehi-barer Bürger- und Familienstücke' unvergleichlich

schöne Worte.

Mit scharfem Blicke hatte Ekhof in seinem jungen

strebsamen Schüler das entschiedene Talent für die

Schauspielkunst erkannt und sich in der liebevollsten

Weise seiner angenommen. Anfangs zwar wurde Iffland

nui" zu Juden- und Bedientenrollen verwendet und er-

hielt daher sogar den Beinamen "der Judenjunge'

(K. A. Böttiger, Literarische Zustände und Zeitgenossen

1, 99), aber schon sehr- bald spielte er junge Liebhaber,

Stutzer und einige komische Alte im Schauspiel. Ja,

als Ekhof dui'ch eine heftige Brustkrankheit an der Aus-

übung seines Berufes gehindert wurde, musste der Schüler

den Meister in dessen Eollen vertreten : so spielte er

am 28. November 1777 den alten Baron Abslut in den.

'Nebenbuhlern' und am 19. Dezember den Ogleby in

der 'Heimlichen Heii'at' (Herm. Lhde im ' Neuen Plutarch'

4, 226). Es erfüllte sich nur zu bald, was Iffland von



seinem Lelu-er in einem Briefe an seinen Bruder Philipp

(20. Januar 1778) vorausgesagt hatte: Ekhof erlebte

den Sommer nicht mein- und schon am 16. Juni 1778

endete ein sanfter Tod das Leben des Vaters der

deutschen Schauspielkunst.

Ififland ist der würdige Schüler des grossen Meisters

geworden, der ihn in seine Kunst eingeweiht hatte und

von dem er ausser der hölzernen Dose und dem Stocke,

die ihm als ein Vermächtnis Ekhofs mit Gedichten von

Fr. Wilh. Gotter und WagenseiH) überreicht wurden,

viele bewunderte Eigenschaften grosser Darstellungskunst

erbte. Wie das Geschenk der Dose, die Ekhof von

jeher als König und Standesperson auf dem Theater mit

sich geführt hatte, ' dem armen Teufel ' zur Stillung von

zwei Wunden verhalf, darüber berichtet Gotter in einem

Briefe an F. L.W. Meyer vom 23. Juli 1778 ([Elise

Campe] Zur Erinnerung an F. L. W. Meyer 1, 223).

Durch das von Iffland als Kunstmittel benutzte Ko-

pieren von Persönlichkeiten , das er seinem Lehrer ab-

gelauscht hatte (40, 9), zog er sich einmal eine bittere

Lektion zu, die ihm ein Freund des Bibliothekars Eeichard

erteilte , als er im Spiel mit der ersten Liebhaberin.

Madame Neumann, den Verehrer derselben auf der Bühne
ganz unverkennbar kopiert hatte (ßeichards Selbstbio-

graphie, hg. V. H. Uhde. S. 140).

Ifflands Flucht aus dem elterlichen Hause und seine

Vorliebe für einen Stand, der damals noch allgemein

verachtet war, hatten ihn eine Zeitlang seiner Familie

völlig entfremdet. Die Briefe, die er an die Seinigen schrieb,

blieben unbeantwortet. In einem elf Seiten langen, in

starken , kräftigen Schriftzügen geschriebenen Briefe an

seinen Bruder Philipp (20. -Januar 1778) beklagt er die

bestehende Spannung aufs tiefste und bittet den Bruder,

^) Jene Gedichte sind im Gothaschen Theaterkalender auf
1779 S. XXXVIII und xli veröffentlicht und wieder gedruckt
von Funck, a. a. 0. S. 185 f. Das Gedicht Gotters trägt das
Datum des 22, Juli 1778.
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der doch in der letzten Zeit seines Aufenthaltes in

Hannover ein gütiges und nachsichtiges Betragen gegen

ihn gezeigt habe, bei dem Vater zu erwirken, dass er,

wenn er zu Schröder nach Hamburg ginge, in Hannover

spielen dürfe. Als auch diese Bitte unbeachtet blieb,

übernahm es Gotters Freundschaft, eine Aussöhnung

herbeizuführen. Drei noch vorhandene Briefe Gotters

an Ifflands Bruder (vom 30. Juni, 25. September 1778

und 3. April 1779) zeugen von dem Edelmut, mit

dem der Dichter für seinen Schützling eintrat, indem

er namentlich die Vorurteile der Familie gegen den

Schauspielerstand zu bekämpfen suchte. Auch die öko-

nomischen Verhältnisse Ifflands wm-den durch Gotters

Vermittelung ziu' Zufriedenheit des ersteren geordnet.

Die Erlaubnis , den Antrag Schröders anzunehmen, von

dem er in seinem eben erwähnten Briefe geschrieben

hatte, wui'de endlich erteilt. Von reinem Kunstinteresse

getrieben, hatte Gotter des jungen Künstlers sich an-

genommen und ihn mit freundlichem Eate unterstützt,

und wir freuen uns der ehrenden Worte, die Ifflands

Dankbarkeit dem am 18, März 1797 entschlafenen

Gotter widmet (32, 7 ff.).

Fast mit Iffland zugleich waren zwei begeisterte

Freunde der Schauspielkunst, Joh, David Beil (31, 32)

und Heinrich Beck (31, 36). am Hoftheater in Gotha

eingetreten. Der erstere, 1754 zu Chemnitz geboren,

war, nachdem er die in Leipzig begonnenen juristischen

Studien aufgegeben hatte, schon zwei Jahre lang Mitglied

einer "Wandertruppe gewesen und kam,, vom Freiherrn

von Dalberg in Erfurt empfohlen, am 3. Februar 1777

nach Gotha (Mitteilungen des Vereins für Chemnitzer

Geschichte 1, 173 ff.). Der andere, Heinrich Beck, 1760

zu Gotha geboren, gab am 1. April 1777 seine erste

Rolle in -'Sitten der Zeit' (L. Speidel und H. Wittmann,

Bilder aus der Schillerzeit. Berlin und Stuttgart [1S84],

S. 147— 175). Bald schlössen die drei gleichgestimmten

Jünglinge jenen schönen Freundschaftsbund, der für die
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Entwickelimg der deutschen Schauspielkunst so bedeutungs-

voll geworden ist. Von gleicher Liebe zur Kunst erfüllt,

von idealem Streben nach den höchsten Zielen geleitet,

verlebten sie . in inniger Gremeinschaft verbunden , eine

herrliche Zeit und begaben sich nach der Auflösung des

Hoftheaters in Gotha zusammen nach Mannheim, um an

dem kurfürstlichen Nationaltheater an ihrer Vervoll-

kommnungtreu weiter zu arbeiten. Ihre Lehrjahre hatten

sie vollendet, sie waren schon

'an Ekhofs Vaterhand
Ins Heiligtum der Kunst mit Riesenschritt gedrungen',

nun folgten ihre Künstlerjahre.

Die Verhandlungen über den Eintritt der ange-

sehensten Mitglieder des gothaischen Hoftheaters in

Mannheim begannen unmittelbar nacli der Auflösung des

ersteren zu Ostern 1779. Der Schauspieler Meyer sandte

auf Ersuchen an Seyler eine Charakteristik sämtlicher

gothaischer Hofschauspieler, in welcher liflands Spiel als

einsichtsvoll und richtig bezeichnet wurde, das allemal

den denkenden Künstler verrate (Koffka S. 27), und

Gotter hatte seinen Schützling dem zu ernennenden

Intendanten des kurfürstlichen Theaters, Wolfgang

Heribert Freiherrn von Dalberg, in einem Briefe vom
12. Juni 1779 'zu gnädiger Aufnahme und besonderem

Schutze' empfohlen und u. a. bemerkt, dass er vor dem
Eichterstuhle der Walu'heit selbst soviel zu behaupten

sich getraue, dass Ilfland, den die Natur melir als einen

seiner Kameraden zum Theater berufen habe, und der

die ausgebreitetsten Kenntnisse besitze, wenn er dem
betretenen Wege treu bleibe, unfehlbar einer der ersten

Schauspieler Deutschlands werden würde ('Grenzboten'

1876. 2. 42). Seltsam, dass Scliiller nach der ersten

Auffülu'ung der "Räuber' dasselbe prophetische Wort

aussprach: 'Deutschland wird in diesem jungen Manne

noch einen Meister finden' (Wirtemb. Eepertorium der

Litteratur 1782, 1, 167). Der Theaterkalender auf 1779

.sprach die Erwartung aus, dass Herr IflQand. sonderlich
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im Fache der komischen Alten und überhaupt der

Karikaturrollen . einst ein guter Schauspieler werden

würde, und beglückwünschte die Bühne zu der Erwer-

bung dieses noch jungen , aber talentreichen Mannes,

Unterm 9. April gab Iffland seine acht Punkte um-

fassenden Bedingungen an den in Cxotha weilenden

Mannheimer Theaterkassierer Sartori, den Bevollmäch-

tigten des Freiherrn von Dalberg (40, 29), schriftlich ab

(Koffka S. 32 f., Pichler S. 41). Aber die Schwierig-

keiten, die Iffland bei dem abzuschliessenden Kontrakte

machte, erzürnten die die Unterhandlungen vermittelnde

Geheimrätin von Lichtenstein (40, 21) in so hohem Grade,

dass sie sich in einem Briefe an Dalberg (29. April) zu

dem Satze verstieg :
' Ce miserable est un bon acteur,

mais tres mauvais citoyen.' Und Dalberg sah sich

genötigt, durch Seyler an Iffland unterm 3.- Mai schreiben

zu lassen, er rate ihm. sich und seine Kunst durch keine

Niederträchtigkeit verächtlich zu machen, weil er schon

Mittel finden werde, ihn zu zwingen, sein Wort zu

halten (Koffka S. 34).

Iffland stellt (40, 19 ff.) die Sache anders dar. Nament-

lich erwähnt er von einer bereits gemachten Zusage

nichts; er will vielmehr die wiederholten Anträge aus-

geschlagen und erst ein mit seinen Freunden Beil und
Beck unternommener Ausflug nach der Wartburg soll

in dieser Sache entschieden haben. Indessen 'fallen

doch die Äusserung der Frau von Lichtenstein, Ifflands

eigenes detailliertes Anerbieten und Dalbergs Schreiben

zu sehr ins Gewiclit, um in Ifflands Schilderung mehr als

eine günstige Färbung einer minder günstigen Sache

erkennen zu lassen, wenn nicht etwa angenommen werden
darf, dass der neuuunddreissigj ährige Mann — so alt

war er, als er seine 'Theatralische Laufbahn' nieder-

schrieb — sich nicht genau an das erinnerte, was der

zwanzigjährige Jüngling getlian" (Koffka S. 37).

Von Ostern 1779 ab wurden in Gotha wegen der

bevorstehenden Auflösung des Hoftheaters nur wenige
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Vorstellungen gegeben. Der Melu'zahl der Schauspieler

wui'de ein Urlaub bewilligt. Iffland benutzte denselben

zu einer Reise nach Hannover. Er ging über Göttingen,

wohin er einen Brief Gotters vom 25. März 1779 an

F. L. W. Meyer überbringen sollte, in welchem dieser

gebeten wurde, 'den jungen Nachfolger Eckhofs' 'unserm

Dieze' vorzustellen (Zur Erinnerung an F, L. W. Meyer

1, 133), und mit einem Briefe Gotters an seine Eltern

versehen, erschien der 'verirrte Sohn' bei den Seinigeu.

Es war der erste Besuch, seitdem er das väterliche Haus

verlassen hatte. ^) Bei seinem Abschied schrieb ihm der

ehrwürdige Vater, dessen Segen ihn einweihte, nach

Mannheim zu wandeln (41, 31), diese beherzigenswerten

Worte des frommen Geliert in sein Stammbuch:

So sei Dein liebstes Gut ein weises, frommes Herz,

Dies mehre Deine Lust, dies mindre Deinen Schmerz!

Dies sei Dein Stolz, Dein Sehatz, Dein Höchstes hier auf Erden,

Sonst Alles — nur nicht dies kann Dir entrissen werden.

Zu wissen, es sei Dein, zu fühlen, dass Du's hast.

Dies (iliick erkaufst Du nicht um aller Güter Last.

Wer ohne dieses Herz schmeckt noch so viel Vergnügen,
Es ist ein Rausch, und bald, bald wird der Rausch verfliegen

!

Hieran erinnert Dich Dein Vater Christian Rudolf Iftland.

Am 9. September unterzeichnete Iffland den Kontrakt

mit der Mannheimer Bühne. Gotter zahlte an die neu

engagierten Mitglieder die erbetenen Vorschüsse. Iffland

erhielt 720 Gulden. Bald darauf traf ihn die er-

schütternde Xaclii-icht von dem am 11. September 1779

erfolgten Tode seiner geliebten Mutter. Kindliche, dank-

bare Gesinnung, tiefe Betrübnis über den Tod der

Mutter und ängstliche Sorge um den geliebten, seiner

treuen Stütze beraubten Vater sprechen sich in einem

Briefe Ifflands an seinen Bruder Philipp aus, den er von

Mannheim aus am 29. Oktober schrieb. '. . . Wie viele

Ursache habe ich nicht', heisst es da, 'froh zu sein.

^) Iffland setzt 41, 26 diese Reise an das Ende des

Sommers 1779.



xvu

dass ich bei meiner Reise den ganzen Cirkel so gesund

traf, aus welchem meine gnte Mutter nun herausgerissen

worden ist. So zufällig es auch war. so widrig war
doch die Wirkung, die es auf mich that, dass ich in

eben dem Augenblicke, da meine Mutter , die. die mich

gebar — mit dem Tode rang, ich eine der lustigsten

Rollen probieren musste. die ich je gespielt habe. . . .

Bei all den vielfachen Gründen, die mich über den Tod
unserer Mutter beruhigen konnten, versichere ich Dich,

er that mir sehr- weh. Ich weiss die Einrichtung nicht,

die Papa getroffen hat; aber sollte es nicht einen üblen

Einfluss auf ihn haben, dass er so ganz ohne Familie

ist? Ich weiss, dass Du und Luise mit ihrem braven

Manne , wie immer , also vorzüglich bei diesem Falle,

alles thun werden, um ihm Gemächlichkeit und Heiter-

keit zu verschaffen; aber Du wirst es meiner zärtlichen

Besorgnis vergeben . dass ich Dich bitte , Deine Auf-

merksamkeit bei einer Sache zu verdoppeln . die Du
gewiss so fein empfindest als irgend jemand. Du glaubst

es nicht, wie sehr es mich beunruhigt hat. dass ich. der

ich mir keine grössere Glückseligkeit denken könnte,

als meinem Vater jede Viertelstunde zu widmen, um
ihm Freude zu machen, dass ich nichts thun kann, als

für ihn beten und denen danken . welche die doppelte

Last meiner Schuldigkeit auf sich nehmen, das thue ich

von ganzer Seele. Mein Vorsatz . mein heiliges Ver-

sprechen, ein ordentliches Leben zu führen, geschah nicht

im starken Enthusiasmus . um desto stärker gebrochen

zu werden . sondern es war kalte, starke Überzeugung,

dass ich so zu nichts taugte. Sei so gut, beruhige

Papa über meine Lebensait. Ich bitte Gott nur. dass

er mich gesund lasse. Geschieht das. so hoffe ich, die

Früchte der Ordnung und des Fleisses werden mich
dereinst vor den Unannehmlichkeiten schützen . welche

mein Stand füi- die späteren Jahre etwa haben möchte.'

Noch einmal waren die befi-eundeten Künstler, welche

Gotha in kurzem verlassen mussten . am Abende des

LiUeraturdenkmale des 18. u. 19. .Jahrh. 24. b
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24. September im gastfreien Hause des Buclihändlers

Karl Willi. Ettinger versammelt. Eben war die Bühne
mit ''Medea' und ' Rache für Rache ' geschlossen worden.

Alle Erinnerungen der vergangenen schönen Zeit wurden
wieder wachgerufen, man reichte sich die Hand, und es

ward feierlich und still. Da erhob sich Gotter und
sprach 'mit wahrhaft verklärter Stirn' das Wort des

Abscliieds , wie er es in diesem Augenblicke empfand
und dichtete

:

Dank Euch für die vielen frohen Stunden,
Liebe Wandrer, die Ihr uns gemacht!

mit Lohn war unser Dank verbunden,
Stände Lohn für Euch in unsrer Macht.
Sind die süssen Träume gleich verschwunden,
Die wir unvergänglich einst geglaubt,

Ei so habt Ihr Freunde doch gefunden,
Die Euch weder Zeit noch Laune raubt.

(Ifflands Almanach auf 1808 S. 162.)

Nachdem am 27. September noch eine Benefiz-

vorstellung mit 'Romeo und .Julia', einem Singspiele,

stattgefunden hatte , begaben sich die Künstler auf die

Reise und langten am 3. Oktober, an einem Sonntage

(43, 8). in Mannheim an. Am 7. Oktober fand die Er-

öffnung des neuen Nationaltheaters mit dem 43, 39 ge-

nannten Lustspiele statt, in welchem Iffland die Rolle des

Hieronymus Billerbeck gab. Die Freunde des Schau-

spielers Borchers, in dessen Händen diese Rolle bisher

gewesen war, beabsichtigten Iffland bei seinem Auftreten

auszupfeifen. Dieser aber war glücklich genug . sie

dahin zu bekehren , dass sie ihm gleich in der ersten

Scene Bravo zuriefen und so anhaltend Beifall klatschten,

dass er wohl drei Minuten innehalten musste (Ifflands

Brief an seinen Bruder Philipp vom 29. Oktober 1779).

Die Vorstellung fand den Beifall des Kurfürsten Karl

Theodor, der nach Beendigung derselben den Schau-

spielern ein Geschenk von lüO rheinischen Gulden

machen Hess (Koffka S. 59).

Herr v. Dalberg erkannte selu* bald Ifflands aus-
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gezeichnetes Talent und schon nach wenigen Wochen
stellte er ihm — es war nach der Darstellung- des

Lorenzo Medicis in den 'ilediceern" von Brandes —
bei Gelegenheit der Verlängerung des Kontraktes eine

Aufbesserung seines Gehaltes in Aussicht.

Am 21. Dezember 1779 erschien Karl August von

"Weimar mit Goethe auf der Rückkehr von der Schweizer-

reise zum Besuche des Mannheimer Hofes. Gleich am
Tage der Ankunft sahen sie im Theater den "Ehe-

scheuen' von Gotter. Am folgenden Tage war zu Ehren

Goethes freier Eintritt für jedermann zur Vorstellung

des 'Clavigo'. Welchen günstigen Eindruck Ilfland

schon nach der ersten Vorstellung auf Goethe gemacht.

beschreibt dieser in den -Biographischen Einzelheiten"

(27. 306). Auch von Itfland besitzen wir eine eingehende

Schilderung seines Zusammentreffens mit Goethe in

einem am Tage nach der Abreise des Herzogs an

seinen Bruder Philipp gerichteten Briefe (24. Dezember
1779). in welchem es heisst: 'Goethe liess um 4 IJkr

vor der Komödie (Auffühi'ung des -Clavigo') mich zu

.sich bitten. -Liegt Ihnen etwas daran', sagte er. 'so

versichere ich Ihnen meine ganze Be\ntnderung. Mit

soviel Wahrheit und Delikatesse sah ich seit Ekhof nicht

spielen. Folgen Sie meinem Rat: Spielen Sie entweder
— oder : immer das Äusserste . das Xiedrigstkomische

und das Höchsttragische. Es ist ein odieuser Kerl, der

einmal Zeug zu etwas Ausserordentlichem hat und bleibt

im Mittel. Uff! — und dabei spannte er jede Xerve
— hinauf! hinauf! oder ganz im Dreck. Bei Gott, ich

wundere mich, dass Sie so jung sind und Resignation

genug haben. Alte zu spielen. Wenn ich vierzehn Tage
da bliebe, so woUte ich Ihretwegen den 'Cid' von

Corneille umarbeiten, so gefallen Sie mir. Adieu, ich

empfehle Ihnen den Carlos.' Ich sprach ihn den Tag
nach • Clavigo ' bei Herrn v. Dalberg . und er war mit

meinem Carlos sehr zufiieden. Ein bisschen zu geschwind
wäre ich gewesen, meinte er. Den 23. sah er den

b*
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Baron Abslut in den 'Nebenbuhlern' von mir. Nach
der Vorstellung kam der Herzog und Goethe auf das

Theater. Der Herzog sagte mii- sowie Goethe viel

Schönes. 'Gehen Sie stracks fort auf Ihrer Bahn, Sie

sind des Beifalls wert, den Sie überall erhalten müssen.

Adieu!' Hier gab er mir die Hand. 'Leben Sie glück-

lich, denken Sie zuweilen an Goethe, er hat Sie lieb.'

— Dass ich mir vor Freude hätte einen Rausch trinken

mögen , kannst Du denken. Goethe , Goethe sagte mir

das I — Eine andere Sache. Es war eine Seitenthür

auf dem Theater, durch die der Herzog und sein Gefolge

vom Theater ging. Goethe, als ob er mechanisch überall

Original wäre
,
ging schneller hinein und kam eher als

der Herzog. In der Art, mit der ers that, steckte das

Sonderbare. — Goethe hat einen Adlerblick, der nicht

zu ertragen ist. Wenn er die Augenbrauen in die

Höhe zieht, so ist es als ginge der Hii-nknochen mit.'

Im September 1780 erschienen die von der kur-

fürstlichen Theaterintendanz bestätigten ' Theatergesetze

der Mannheimer Nationalbühne' (abgedruckt bei Koft'ka

S. 534—538 und Pichler S. 321—323), welche bei

dem Seyler-Toscanischen Streite (47, 22 ff., Koffka S. 538

bis 545) zum erstenmale ihre strenge Anwendung fanden.

Dieser Streit und das Zerwürfnis zwischen dem Sej'ler-

schen und dem Brandesschen Ehepaare , welches beson-

ders duich die Rivalität der beiden Frauen genährt

wurde , hatten den Austritt beider Ehepaare aus dem

Verbände des Mannheimer Theaterpersonals ziu- Folge

:

am 7. März 1781 verliessen der Direktor Seyler und

Sophie Friederike Seyler, geb. Hensel, Mannheim: am
7. April desselben Jakres folgten ihnen Johann Christian

Brandes und seine Frau Charlotte; mit ihnen schied

auch ihi'e Tochter Minna Brandes, die musikalisch durch-

gebildete Sängerin und Schauspielerin, eine Schülerin

der Mara und Concialinis, die Lessing aus der Taufe

gehoben hatte, von der Mannheimer Bühne (46, 32 ff.).

Das Gastspiel Fr. Ludw. Schröders (49. 32), der da-
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mals in der Vollkraft seines Genius stand, wählte vom
16. Juni bis zum 2. .Juli und vom 1. bis zum 6. August

178U. Das erstemal trat er in neun, das zweitemal

in vier Rollen auf, darunter waren Hamlet. Lear und
Odoardo (Pichler S. 55—57). Mit unbeschreiblicliem

Beifall wurde der grosse Künstler aufgenommen. Unter

ihm an seiner Ausbildung weiter arbeiten zu können,

war auch jetzt noch Ifflands sehnlichster Wunsch. In

der That wurden ihm im Laufe des Sommers neue Aner-

bietungen für Hamburg gemacht. Er schreibt an seinen

Bruder (11. September 1780): "Man hat mir von Hamburg
Engagement anbieten lassen mit einer sehr vorteilhaften

Gage, nach liiesigem Gelde 1250 Gulden. Es ist aber

dort so teuer, auch ist mir Schröder im Wege. Die

Sonne im Mittag versengt alles, was sonst blühen könnte.

Ich achte daher wenig darauf. Indessen kann die Vor-

zeigung dieses Briefes mir bei Schliessung eines Kon-
traktes grosse Dienste thun.

'

Zu Fr. Ludw. Sckröder (52, 37 und 61. 31) vergleiche

man F. L. W. Meyer. F. L. Schröder. Beiti-ag zur Kunde
des Menschen und des Künstlers. 2 Bde. Hamburg 1819.

1822. Seine dramatischen Werke gab E. von Bülow
mit einer Einleitung von L. Tieck in 4 Bänden heraus

(Berlin 1831).

Das .Jahr 1781 bezeichnet einen Wendepunkt in

Ifflands Entwickelung. In dieses Jahr fallen seine

ersten litterarischen Versuche. Schon in Gotha hatte er

seine Mussestunden zu kleinen 'Theaterarbeiten' benutzt,

die ihn, wie er seinem Bruder (20. Januar 1778) schreibt,

so sehr beschäftigten, dass er an 'nichts Übles denken,

viel weniger es ausführen' konnte. Für die "Eheinischen

und pfalzbairischen Beiträge zur Gelelirsamkeit', in denen

er Lorenz Westenrieders 'Leben des guten Jünglings

Engelhof' fand (51. 16), verfasste er einige Briefe

über die Schauspielkunst, deren Grundzüge er schon in

einem Briefe an seinen Bruder (24. Dezember 1779)
niedergelegt hatte. Er betonte es hier besonders , dass
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ein guter komischer Schauspieler auch ein guter tragischer

Schauspieler sein könne, und wies dies an dem Beispiele

Schröders nach, der, wie Ekhof ehemals, heute Harpagon
und morgen König Lear spielen könne ; denn der gute

natürliche Schauspieler müsse jedem Publikum gefallen.

Auch von den Herausgebern anderer Zeitschriften erhielt

er Aufforderungen zur Mitarbeit. Dem Professor Strobel

in München versprach er infolge einer im November
17 S 2 an ihn gerichteten Aufforderung für seine Wochen-
schrift 'Der dramatische Censor' einen Abriss über die

Entstehung und den Fortgang des Mannheimer Theaters

liefern zu wollen. Aber er scheint sein Versprechen

nicht erfüllt zu haben , denn in den sechs vorhandenen

Heften dieser Zeitsckrift (Oktober 17S2 bis März 17S3)

findet sich kein von Iffland herrührender Aufsatz. Dem
Herausgeber der 'Allgemeinen Literaturzeitung', Professor

Schütz in Jena, erklärte er (26. September 1786). er

übernehme mit Vergnügen ein Geschäft , das ihn für

die ihm so schätzbare Schauspielkunst thätig mache,

(C. Gr. Schütz, Darstellung seines Lebens, Halle 1835,

2, 191). Auch von Schiller war er zur Mitarbeit an

den 'Hören' durch die vom 13. Juni 1794 datierte

Privatanzeige aufgefordert worden, die jener für die zur

Mitarbeit ausersehenen Schriftsteller verfasst hatte : er

sagte in einem Briefe vom 26. .Januar 1795 (ürlichs,

Briefe an Schiller Nr. 116) zu, aber er lieferte nichts.

Wie Iffland dramatischer Dichter wurde , erzählt er

ausführlich (52, 15 ff.). Zu Anfang des Jahres 1781 war
Wielands 'Alceste' mit der Musik von Schweitzer gegeben

worden, eine Kunstthat, auf die man den Beginn der

neueren Oper zurückzuführen pflegt. In das Jahr 1781
fällt auch die Abfassung seines ersten Dramas, das er

zuerst 'Liebe und Pflicht im Streit'^), nachher aber

'Albert von Thurneisen' nannte (52, 30). Er hatte es

^) So nennt er es in einem Briefe vom 15. Mai 1781. —
Pichler S. 61 gibt ihm den Titel 'Natur und Liebe im Streit'.
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in der vonDalwigk und anderen gestifteten 'kurfürstlichen

deutschen Gesellschaft' vorgelesen und deren Beifall

geerntet. 'Ich bin der Wii'knng auf das Herz gewiss',

schi'eibt er seinem Bruder am 15. Mai. wenige Tage

vor der ersten Aufführung, die am 27. Mai stattfand,

'das besticht dann schon für das Urteil des Verstandes,

muss bestechen : denn wer beschuldigte sich gern einer

Überraschung?'

Mit seinem 'Albert von Thurneisen'. einem bürgerlichen

Trauerspiel in fünf Aufzügen (Lritümlich nennen es

Gervinus ein ritterliches Spiel, Prutz ein Eitterstück im

Geschmack der Babo . Gemmingen . Maier u. s. w.) , hat

Iffland die Bahn des dramatischen Scliriftstellers betreten,

auf der er glänzende Erfolge errang ; ihm folgte eine

Eeihe anderer Dramen , die eine Zeitlang die Bühnen
Deutschlands beherrscht haben und von denen viele in

die englische . französische , holländische und dänische

Sprache übersetzt wurden. Diu'ch sie ist Iffland ein

Hauptvertreter des bürgerlichen Dramas geworden. Viele,

wohl die meisten , sind auf der Bühne , weil sie als

Familien- und Sittengemälde die grösste Wii-kung hervor-

brachten, mit gTOSsem Beifall aufgenommen worden, viele

haben vor dem Fonim der Kritik als Erzeugnisse der

dramatischen Litteratur nicht bestanden. Selbst Ifflands

erstes Stück erfühl- in einer der bedeutendsten Zeit-

schiiften . der 'Allgemeinen Deutschen Bibliothek' (52,

1, 140) eine abfällige Kritik: der Referent fand in

der Handlung zuviel Unwalu'scheinlichkeit , den Dialog

feierlich kalt, und sprach dem Stücke die "Wirkung auf

Leser ab . die an die Allgewalt der Liebe durchaus

nicht glauben.

Dem ersten Drama folgten bald zwei 'übel geratene

Versuche von Schauspielen' (55, 7), das Schauspiel

'Wühelm von Schenk' und das Lustspiel "Wie man's

treibt, so geht"s'. die am 12. September und 3. Xovember

17S1 über die Bühne gingen, aber durch den Druck

nicht veröffentlicht worden sind. Über die Auffükrung
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des zuerst genannten Stückes belehrt uns ein Brief

Ifflands an seinen Bruder vom 18. September 1781

(Sonntagsbeilage zur Vossischen Zeitung 1884, Nr. 11).

Der Kammerrat Jakob Maier (geb. 1739 zu Mann-

heim, gest. daselbst 17^4) Vert'asste ausser den 53. 3

und 53, T genannten beiden Ritterschauspielen noch ein

Singspiel "Die Weinlese'.

Auf das glänzendste bewiihrte sich Iftlands künst-

lerische Begabung, als er dazu berufen wurde, die er-

habenen Gestalten, welche Schillers dichterische Muse
schuf, zur Darstellung zu bringen. Ift'land war es vor-

behalten, die Rolle des Franz Moor auf dem deutschen

Theater nicht nur zuerst zu spielen , sondern förmlich

zu schaffen. Nach der ersten Aufführung der "Räuber',

die am 13. Januar 17S2 stattfand (53, lo. Franz

Dingelstedt, Litterarisches Bilderbuch. Berlin 1878,

S. 83—108. Rud. V. Gottschall in der 'Gartenlaube'

1882, S. 47), gestand Sdiiller, der heimlich nach

Mannheim gereist war. um ihr beizuwohnen , dem Frei-

henn v. Dalberg in einem Briefe vom 17. Januar 1782
(Schillers Briefe an Dalberg S. 49), dass die Rolle des

Franz , die er für die schwerste erkenne . als solche

über seine Erwartung, welche nicht gering gewesen,

in den wichtigsten Punkten vortrefflich gelungen sei.

Die lebhafte Schilderung Sti-eichers von der ersten Auf-

führung der 'Räuber' (Schillers Flacht aus Stuttgart

S. 40) , in welcher er auch der wirkungsvollen Dar-

stellung Ifflands gedenkt, scheint auf Schillers eigener

Beurteilung der ersten Vorstellung zu ruhen , die er

in einem fingierten Briefe (Worms, den 15. Jenner 1782)
im • Wiitembergischen Repertorium der Litteratur' (1782,

1. 167,. wieder gedruckt bei Pichler S. 68— 70) gab.

Unterm 13. Februar 1781 hatte die Intendanz nach
Seylers Abgang eine 'Anordnung der neuen Mannheimer
Theater-Regie' (Kofflia S. 81 f.) erlassen, welche von
sämtlichen Mitgliedern unterschrieben wurde. Der zum
ersten Ausschuss ernannte Schauspieler W. Ch. D. Meyer
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(53. 35) starb am 2. September 17^3. Die Versamm-
lung-en des gn'ossen Ausschusses . denen auch Schiller

während seiner Tliätisrkeit als Th^-aterdichter (1. Sep-

tember 17^3 1)is Apiil 17S5) zeitweise beiwohnte, dauerten

vom 2S. Mai 17S1 bis Mai 1789. nicht wie Ifflaud

(54. 32) ssigt, von Ostern 1782 bis Michaelis 1785.

Auch befinden sich nicht vier . sondern nur drei Folio-

bände Akten desselben im Theatei*archiv. Auszüpre aus

den Protokollen desTheaterausscliusses pribtKuffka (S. 317
bis 421). darunter einen Bericht Ifflands über Schillei-s

^Fiesko'. eine Kritik Dalberjys über die erste Vorstellung

desselben am 11. .Januar 17S4. der bekanntlich der

durchschlagende ErtV»lg fehlte, den der Dichter envartet

hatte, weil man sich tur eine republikanische Ver-

schwörung nicht erwärmen konnte. Irtland hatte , ^ie

Dalberg in der Sitzung vom 14. .lanuar bemerkte, auf

die Rolle des Verrina einen ausserordentlichen Wert
gesetzt, die äussersten Leibes- und Seelenkräfte darauf

verwandt und ihr einen hohen Schwung in der Dar-

stellung gegeben; aber es wurde das übertriebene

Studium, die zu genaue Berechnung gewisser Töne, ein

zu starkes Anstrengen und zu überspannte Kraft getadelt,

wodurch der Charakter des Vennna an einigen Stellen

ausserhalb der Grenzen der Wahrheit und Wahrscheinlich-

keit gebracht worden sei. In der 19. Sitzung (28. Mai

1784) verlas Iffland einen vun ihm verfassten Aufsatz

zur Gescliichte der Mannheimer Büline vom Anfang des

Dezember 1783 bis April 1784 (Koffka S. 367—371).
Auch an den Antworten auf dramaturgische Fragen,

welche Dalberg stellte . um den besten Köpfen der

Mannheimer Bühne Gelegenheit zu geben . sich über

verschiedene Materien der Schauspielkunst eingehend

zu äussern, beteiligte sich Iffland. Koffka teilt (S. 422
bis 526) deren sechs nebst ilu-en Beantwortungen mit.

Ifflands dramaturgische Arbeiten zeichnen sich vor den

übrigen durch Schärfe des UiteUs aus : er fuhi* fort, sich

mit derartigen Aufgaben zu beschäftigen und so ent-
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standen seine 'Fragmente über Menschendarstellungen

auf deutschen Bühnen', deren erste Sammlung 1785 zu

Gotha erschien und der ' kiu'pfälzisch-bairischen gelehrten

Deutschen Gesellschaft' ge\^idmet war, die ihn mit Beck
1786 auf Dalbergs Vorschlag endlich zum Mitglied

ernannte (Seuffert im Anzeiger f. deutsches Altertum

und deutsche Litteratur 6, 293). Im 'Almanach für

Theater und Theaterfreunde' auf die Jahre 1808, 1809,

1811 und 1812 hat er sodann die Frucht seiner Mann-
heimer dramaturgischen Studien in Aufsätzen 'über die

Bildung der Künstler zur Menschendarstellung auf der

Bühne' niedergelegt. Diese Almanache , von denen die

Jahrgänge 1807— 1809 auch in französischer Über-

setzung erschienen, enthalten noch andere beachtens-

werte Aufsätze , wie ' über Darstellung boshafter und
intriganter Charaktere auf der Bühne' (1807), 'über

den Vortrag in der höheren Tragödie' (1807), 'über

den Hang. Schauspieler zu werden' (1808), 'über körper-

liche Beredsamkeit' (1808), 'undankbare Rollen' (1809).i)

Nach seinem Tode wurden seine lehi'reichen und geist-

vollen Aufsätze in einer zweibändigen Schrift 'Ifflands

Theorie der Schauspielkunst für ausübende Schauspieler

und Kunstfreunde' (Berlin 1815) vereinigt.

Gebührend würdigt Itfland Dalbergs Verdienste um
das Mannheimer Theater, insbesondere seine Thätigkeit

als Vorsitzender des Theaterausschusses (54, 3 ff.). Man
thut uni'echt, wenn man Dalberg zu einem Doktrinär

der Schauspielkunst und die von ihm geleitete deutsche

Gesellschaft zum Schöppenstuhl macht, 'vor dem jeder

selbständige, das Herkömmliche überschreitende Schrift-

stellerversuch sich zu rechtfertigen hatte' (Speidel und

Wittmann, Bilder aus der Schillerzeit S. 152). Dal-

bergs Verdienste glänzen in der deutschen Theater-

^) Goethe schrieb eine unvollendet gebliebene, wahr-
scheinlich für die Jenaer Literaturzeitimg bestimmte Eezension
des'Almanachs auf 1807' (28, 700—703). — Auf ISIO erschien

kein Almanach.
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geschiclite ebenso hell, wie die des Kurfürsten Karl

Theodor, des Stifters der 1763 emchteten pfälzischen

Akademie der Wissenschaften, deren Abhandlungen durch

den Druck veröffentlicht wurden (44, 24), des Begründers

des ersten deutschen Xationaltheaters (44, 20. Seuffeit in

der Literarischen Beilage zur Karlsruher Zeitung 1S79.

Xr. 27— 31). Kein geringerer als Lessing war dazu aus-

ersehen, sich an dem neuen Theater zu beteiligen : aber das

Projekt scheiterte infolge des Intriguenspieles der Pfälzer,

besonders des Finanzministers v. Hompesch. der Lessing

ntir als Aushängeschild für das Theater benutzen wollte,

nicht aber durch Lessings Schuld . wie Iffland 44. IT

anzunehmen scheint : denn Lessing hatte während eines

sechswöchentlichen Aufenthaltes in Mannheim (ilitte Jan.

1777) bereits einen ausführlichen Plan ausgearbeitet und

suchte den Direktor Seyler mit seiner Gesellschaft zu ge-

winnen (Danzel-Guhrauer. Lessing 2-, 550—562. vgl.

Eieger. Klinger S. 224 &.).

Während sich Schiller mit den von Dalberg ge-

wünschten Änderungen der •Luise ilillerin' beschäftigte,

trat Iffland mit einem neuen Drama "Verbrechen aus

Ehrsucht", einem •ernsthaften Familiengemälde in fünf

Aufzügen", hervor (55, 10). Der Verfasser erzielte mit

demselben einen grossartigen Erfolg. Nach Streichers

Darstellung (Schillers Flucht aus Stuttgart S. 174) war
Inland so artig, es Schiller vor der Aufführtmg, die am
9. März 17S4 stattfand, einzuhändigen und üim zu über-

lassen, welche Benennung dieses Familienstück führen

sollte. Schiller gab ihm den bezeichnenden Xamen "Ver-

brechen aus Ehrsucht". Der ausserordentliche BeifaU,

den dieses Stück erhielt, sagt Streicher, habe die Freunde

Schillers nicht wenig besorgt gemacht . dass dadurch

seine 'Luise Millerin' in Schatten gestellt werden möchte;

denn niemand habe sich erinnert . dass ein bürgerliches

Schauspiel jemals so grossen Eindruck hervorgebracht

hätte. Der kunstverständige Dalberg nannte das Stück

in seiner im. Ausschuss gegebenen Kritik (Koffka S. 362)
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ein vortreÄ'liches Schauspiel, das seinem Verfasser und
der Mannheimer Bülme Ehi^e maclie. Die kurpfälzisch-

deutsche G-esellschaft sandte dem Dichter 'mit besonderer

Rücksicht auf den sittlichen Wert des Stückes und zur

ferneren Aufmunterung im dramatischen Fache' eine

goldene Denkmünze im Werte von 25 Dukaten. Das
wirkliche Verbrechen fand Schiller (10, 212) veeit

weniger in Widerspruch mit den G-esetzen und For-

derungen der Kunst als das vermeintliche in Schröders

'Fähndrich', denn das Niedrige werde durch die Kunst
versteckt. Später erschienen auch Nachahmungen jenes

Schauspieles, und zwar 'Verbrechen aus Liebe', ein

dramatisches Gremälde in drei Aufzügen von B. J. Koller

(Basel 1793) und 'Verbrechen aus Unschuld', ein länd-

liches Sittengemälde in vier Aufzügen von J. C. W. Palm
(Halle 1796).

Am 15. April 1784 wurde in Mannheim zum erstenmale

Schillers 'Luise Millerin' gegeben. Schiller hatte Ifflands

Artigkeit erwidert, indem er ihm sein Drama zur Durch-

sicht gab , und Iflfland versah es mit dem Namen, den es

heute trägt. 'Kabale und Liebe'. Zwei Tage vor der Mann-
heimer Darstellung war 'Kabale und Liebe' von der Gross-

mannschen Gesellschaft in Frankfurt a. M. aufgeführt

worden (Frankfurter Zeitung 1884, Nr. 104 nach einer

Nachricht des 'Frankfurter Staats-ßistretto ' vom 10. April

1784). Eine Wiederholung fand am 3. Mai statt und
zwar in Gegenwart Schillers und unter Mitwii'kung von

Beil und Iffland, welche sich auf Grossmanns Einladung

Ende April zu einem Gastspiele nach Frankfurt begeben
hatten. Die beiden Künstler ragten unter den Frankfurter

Schauspielern hervor wie der Jupiter des Pliidias unter

Tüncherarbeiten ; überhaupt beweise man , so schrieb

Schiller an Dalberg. wo sie hinkämen, dem Mannheimer
Theater die entschiedenste Achtung (Schillers Briefe

an Dalberg S. 97 f.). Gegen den Regisseur Rennschüb
äusserte sich Schiller (1. Mai 1784) über die gross-

artigen Erfolge Beils und Ifflands, dessen Stück 'Ver-
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brechen ans Ehi'snclit' mit einer seit der Kaiserkröuung

noch nie erhörten Stille gegeben worden sei (ebenda

S. 102). Und Ifiland schrieb von Frankfurt aus an Dal-

berg (1. Mai): "Grösseren Triumph kann die gute Schau-

spielkunst nicht erleben. Grabesstille — das Haus zum
brechen voU und Enthusiasmus für das Stück, dass man
am Ende uns rief. Grossmann verschmerzt es nicht als

Direktor, Dichter und Mensch' ('Bär' 1S76. Nr. 9 S. 85).

Unter den Schauspielerinnen der Mannheimer Bühne
erwähnt Ittland zunächst Katharina Baumann (55, 34j.

Nach dem ungedruckten Tagebuche des Schauspielers

Backhaus war Iffland neben Schiller ein Verelu-er dieser

als tragische und zärtliche Liebhaberin durch hohe

künstlerische Leistungen hervorragenden Schauspielerin,

welche sich 17 ST mit dem Violoncellisten, nachherigen

Kapellmeister Peter Bitter verheiratete. Bekanntlich

liess sie sich durch Schillers saloppe Erscheinung zurück-

halten , des Dichters Gefühle zu erwidern. Wie sich

Iffland zu ihr gestellt hat. ist nicht bekannt. Backhaus
berichtet . sie habe sich mit Bitter vermählt .

• nachdem
sie vorher den berühmten Iffland und Schiller aus-

geschlagen . die sich beide um ihre Hand beworben'

(Koffka S. 175). Vorzüglich war sie als Mariane in

Gotters gleichnamigem, nach der "Melanie' des De la

Harpe bearbeitetem Trauerspiele und als Imoinde in

Dalbergs nach dem Englischen des Southern bearbeitetem

Schauspiele "Oronoko' (55, 37).

Karoline Ziegler (56. 4j, die Tochter des Hofgerichts-

registrators Franz Ziegler und der Eva Kobell . einer

Schwester der bekannten Maler Ferdinand und Franz
KobeU. hatte sich im Oktober 17S1 vnäer den WiUen der

Eltern zur Bühne gewandt und wurde selu" bald die

gefeierteste Tragödin des Mannheimer Theaters. Am
8. Januar 1784 verband sie sich mit dem Schauspieler

Beck, dem sich Scliiller eng angeschlossen hatte. Fa.st

jeden Abend waren Schiller und Iffland in Becks Hause.

Auch Beil hat sich ötter eingefunden. 'Schiller war da-
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mals', so schi'eibtiffland später (Almanach auf 1808 S. 96).

' mehrenteils von innig frolier Laune, und da er auch zu-

gleich an dem Ergehen beider Künstler herzlichen Anteil

nahm, so lebten sie in den Gresprächen über Kunst,

Charakter. Lebensplan und Menschenschicksale unvergess-

liche Tage.' Schon nach wenigen Monaten wurde Karoline

Beck dem Freundeskreise und ihrem Manne durch einen

frühen Tod entrissen. Das Lebensbild, das Iffland mit

inniger Rührung von ihi- entwarf. schUesst mit diesen warm
empfundenen ^Vorten: 'Karoline Beck stehe in unver-

gänglichen Buchstaben über dem Eingang unserer Bühne,

und jeder Patriot trauere um sie und um das Schicksal

deutscher Kunst' (Deutsches Museum 17S5. 1, 176).

'Es ist geschehen', schrieb er an Dalberg am Tage
ihres Begräbnisses. 'Sie ist von uns genommen. Jetzt

will man den Engel begraben. 0, die Kunst leidet wie

die Liebe ! So ein Weib, und sie ist hin' ('Bär' 1876,

Nr. 9 S. 85). Nach einem Falle in 'Emilia Gralotti'

(22. .Juni) erholte sie sich anscheinend %vieder und .spielte

am 20. Juli aus Freundschaft für den in Mannheim zur

Zeit weilenden Professor Knud Lyno Eahbeck aus Kopen-

hagen in dessen Lustspiele 'Der Vertraute' eine in

drei Tagen gelernte Rolle, Am 24. Juli starb sie am
Hirnschlage.

Manon Boudet (56, IT), seit 1782 an der Mann-

heimer Bühne, heiratete anfangs November 1787 den

Schauspieler Karl Müller , der bis dahin Mitglied des

Orchesters gewesen war und im April 17S7 einen

theatralischen Versuch als Odoardo in 'Emilia Galotti'

und als Obrist in 'Henriette' gemacht hatte. Aus dieser

Ehe entspross die berühmte Sopliie Müller.

Josepha Scheeffer (56. 24), welche am 16. Juni 17S2

als Zemire in der Oper 'Zemire und Azor' die Bühne
betrat, blieb seitdem eine Hauptstütze der Oper. Sie

vermählte sich am 1. Februar 1788 mit Beck.

Christine Henriette Withoeft (57, 1"), die, von

Gotter empfohlen, am 7. Februar 1785 als Rutland im
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•Essex' debütierte, wm-de eine der grussten Zierden der

Mannheimer Bühne. Im .Jahi-e 1790 erhielt sie von

Brockmann einen Engagementsantrag nach Wien und

Zusicherung ihres Gehaltes im Betrage von 1600 G-ulden

als Pension. Durch Zustellung eines Dekrets jedoch

fesselte sie Dalberg dauernd an Mannheim (Picliler

S. 108). Eine ihrer grössten Kunstleistungen war die

Elise von Valberg in Ifflands gleichnamigem Schauspiele.

das zum erstenmale am 17. Mai 1791 über die Bühne

ging und das Meyer das feinste und gelungenste Sitten-

gemälde eines scharfsinnigen Beobachters (Meyer. F. L.

Schröder 2. 55) und Ludw. Tieck in einem Briefe an

W. H. Wackenroder ein Meisterstück nennen (C. v.

Holtei. Dreihundert Briefe aus zwei Jahrhunderten. Han-

nover 1872. 4. 63). Iffland war von der ersten Dar-

stellung der "Withoeft so entzückt . dass er ihr am
andern Tage mit gerührtem Herzen in einem Briefe

dankte (Brief vom 18. Mai 1791 bei Pichler S. 112).

Der an Meyers Stelle 1783 als erster Ausschuss

gewählte Schauspieler Joh. Ludwig Eennschüb (57, 9).

der eigentlich Büchner hiess. versah sein Amt mit Ge-

schick und Umsicht bis Anfang 1791,. wo er Oberregisseur

an dem neuerrichteten Xationaltheater zu Frankfurt

a. M. wurde. Die Akten des unter Eennschübs Regie

von Frau Wallenstein 1784 verursachten Streites teilt

Koöka (S. 545—555) mit.

Von der 1782 allgemein herrschenden Epidemie —
Itfland nennt sie Influenza (57, 12) — wurden auch

Schiller, Iffland und Beck erfasst, Schiller sagt in einem

Briefe an Dalberg (Stuttgart. 4. Juni 1782). er habe das

Vergnügen , das er zu Mannheim in vollen Zügen ge-

nossen , seit seiner Rückkehr durch die epidemische

Krankheit gebüsst, welche ihn zu seinem unaussprech-

lichen Verdrusse bis heute gänzlich unfähig gemacht

habe . Dalberg zu danken (Schillers Briefe an Dalberg

S. 59;. Und Iffland schi-eibt am 17. September 1782

seiner Schwester Luise: "Ich bin noch krank, obwohl
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zugerichtet. Ich habe Wartung , Pflege , Freundschaft

von allen Seiten , Gott sei Dank. Beck wäre mir fast

daraufgegangen. Er wohnt bei mir, und was ich für

seine Erleichterung thun konnte , das that ich. Er ist

ja der Einzige , auf den ich es legen kann . wenn es

mir zu viel wii'd' (C. v. Holtei, a. a. 0. 2, 66).

Der eben erwähnte Brief Ifflands an seine Schwester,

von dem der erste Teil in den 'Blättern für Handel,

Gewerbe und sociales Leben' (1884, Nr. 5. Beiblatt

zur Magdebiu'gischen Zeitung), der zweite an der oben

bezeichneten Stelle veröffentlicht ist, gewährt interessante

Einblicke in das Seelenleben des Briefschi-eibers. Seine

Familie hatte sich seit Jahren wieder fast ganz von ihm

zurückgezogen, und doch wäre der Tod des Vaters, der

am 11. März 1780 erfolgt war, für die Geschwister

der beste Anlass gewesen , sich enger aneinander zu

scliliessen und fest zusammenzuhalten ; aber immer wieder

drängt sich durch Ifflands Briefe der Ton der Miss-

stimmung über das Verhalten der Geschwister gegen

ihn. Seinen Versprechungen, sparsamer zu wirtschaften,

glaubte man nicht mehr , und doch wurde er von Zeit

zu Zeit duich ansehnliche Geldsendungen erfreut. Glück-

licherweise hörte nach und nach die Spannung auf.

Die Geschwister nahmen den von seinen Verirrungen

geheilten Bruder gern und freudig in ihi'en Kreis auf.

So verlebte er gegen Ende des Sommers 1785, ehe er

sich zum Gastspiele nach Hamburg begab, mehi'ere Wochen
im Kreise der Seinigeu. Es waren glückliche Tage.

'Sollte ich auch alles in Hamburg gewinnen,' so schrieb

er von Hannover aus an Herrn von Dalberg (20. Aug.

1785), *so wird der Rausch erworbener Elu'e und Freunde

bei weitem nicht auf mich so wirken , als mein Glück

in Hannover. Diese stillen Freuden, dieses gütige

Zuvorkommen , diese heisse Liebe der Meinigen , die

weibliche Bekümmernis einer Schwester, die mich er-

zog — diese Dinge habe ich nicht in Mannheim, diese
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maclien das Glück des Lebens ans" CBär' 1876. Xr. 10

S. 98).

Am 24. Oktober 1784 wurde Ifflands Schauspiel

'Die Mündel' (57. 24) zum erstenmale gegeben. Das-

selbe brachte ihm folgendes im • Pfälzischen iluseum

'

(1784, S. 526) erschienene Stachelgedicht ein:

'Die Mündel' sind nicht zu verzeihen: 'Das Terbrechen
Aus Ehrsucht" glänzt als Erstling nach der Kenner Sprechen;
Drum als sie auf der Bülme jüngst zusammenkamen,
Top! schlugen sie gleich ein und wechselten die Namen.

Zu gleicher Zeit erschienen daselbst zwei Epigramme auf

Anton T. Klein und Scliiller. auf den ersteren deshalb,

weil er sich mit Iffland zm- Mitarbeit an der von Schiller

in Aussicht gestellten " Rheinischen Thalia' erboten hatte.

Das Stachelgedicht auf Schiller s. bei Palleske. Schillers

Leben und Werke (Stuttgart 1877. 1, 516).

Ln folgenden Jahre trat Iffland mit dem ländlichen

Sittengemälde "Die Jäger' ( 57, 25). einem Stücke, das

ihm den Xamen eines dramatischen Dichters verlieh,

hervor. Ludw. Tieck rechnete es unter die Zahl der-

jenigen Dramen, die den Stempel des deutschen Geistes

tragen (Tiecks Leben und Schriften von Köpke 2. 198).

Trierweilers "Mannheimer Schaubühne' sprach sich sehr

günstig aus und erteilte dem Verfasser das Lob : er sei

Schauspieler und Schiiftsteller zugleich und besässe feine

Erziehung. Bekanntschaft mit den Sitten aller Stände und

einen scharfen beobachtenden Blick in die Seele des

Menschen. Es stehe zu er^vaiten, dass die Mannheimer

Bühne ihm einst sehr viel werde zu danken haben.

Schon einige Tage vor der ersten Aufführung in Mann-
heim , die am 15. März 1785 erfolgte, waren 'Die

.Jäger' auf dem fürstlich Leiningenschen Liebhabertheater

in Dürkheim von Dilettanten der vornehmen Gesellschaft

gegeben worden (die EoUenverteilung bei dieser Vor-

stellung vom 9. März 1785 s. bei Pichler S. 84). Iff-

land erhielt vom Fürsten Wagen und Pferde zum Ge-

schenk. Das Stück, das noch heute den lebendigsten

Litteratardenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 24. C
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falls, dass das unter Goethes Leitung gestellte Hoftheater

zu Weimar am 7. Mai 1791 mit demselben eröffnet

wurde ; Goethe dichtete dazu den Prolog ' Der Anfang

ist in allen Sachen schwer.' 'In dem Oberförster schuf

Iffland eine der vollendetsten Leistungen , mit welcher

er später überall , wo er auftrat , den nachhaltigsten

Eindruck hervorbrachte' (Koffka S. 148).') Eine Fort-

setzung der 'Jäger' lieferte 1795 der Mitdirektor der

Schuchschen Schauspielergesellschaft Karl Steinberg unter

dem Titel 'Die Hand des Rächers', ein Familiengemälde

in fünf Aufzügen, und Iffland selbst in dem fünfaktigen

Schauspiel 'Das Vaterhaus' ISOO.

Von Shakespeares Dramen waren schon 'Hamlet'

und 'Lear' auf deutschen Bühnen heimisch geworden.

Dui'ch die Rolle des König Lear hatte Iffland sein Reper-

toire erweitert , sie wurde in der Folge eine seiner

besten Darstellungen. Zum erstenmale trat er am
19. August 1784 als Lear auf. Es war die erste Auf-

führung seit Schröders kunstvoller Darstellung und

Dalberg hatte dieselbe veranlasst, obgleich die ereten

Schauspieler der Mannheimer Bühne nach Schröder den

Lear nicht zu spielen wagten. Als dann das Los zwischen

Iffland , Meyer und Beil geworfen werden sollte , ver-

zichteten die letzteren zu Ifflands Gunsten auf die Rolle.

Dieser erwarb sich in der ersten Vorstellung den unge-

teiltesten Beifall des Publikums, so dass Dalberg in der

Sitzung des Theaterausschusses vom 7. September erklärte,

jener Beifall entkräfte die über diese Rolle zu fällende

Kritik (Koffka S. 371). Charlotte v. Kalb, die der Vor-

stellung beiwohnte, erzählt, dass sie, von Offizieren be-

gleitet, im überfüllten Hause Schiller getroffen und, mit

') Den Franzosen sind ' Die Jäger ' unter dem Titel ' Les

Gardes forestiers' bekannt, aber Herr Dumas Sohn, der sie

unter jenem Titel als Schauspiel und als Roman bearbeitete,

hat es vorgezogen, das von ihm benutzte Original nicht zu

nennen.
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ihm zusammensitzend. Beils und Ifflands Spiel bewundert

habe. Schiller bemerkte in Göckingks •Journal von

nnd für Deutschland' (17S4, 2. 263). dass diese Dar-

stellung ein Ganzes sei , dass keine Grimasse . keine

Bewegung des unbedeutendsten Muskels die andere Lügen
strafe. 'Nichts erinnert uns', so schliesst der Bericht,

•dass dieser Lear der Franz Moor sei. den wir zwei

Monate vorher mit schaudernder Bewunderung anstaunten.'

Über eine andere Vorstellung des "Lear' vom 27. Februar

17S5 urteilte er in seiner •Rheinischen Thalia' (17S5.

1 . 1 90) :
' In dieser grossen Eolle erscheint Herr

Iffland im ganzen Umfange seiner Kunst. Ich behalte

mii- die Freiheit vor . über das . was ich an seinem

Spiele be^smndere und was ich nicht bewundere , ein

andermal weitläufiger zu werden.' Gewaltig war der

Eindruck . den Ifilands Lear auf F. L. Schmidt . den

späteren Direktor des Hamburger Stadttheaters, machte

(Schmidts Denkwürdigkeiten 1. 147).

Nach "Lear' wurde Shakespeares •Julius Cäsar'

i5S. 19) in der von Dalberg nach Wielands Übersetzung

besorgten Bearbeitung auf die Bühne gebracht. Die

erste Vorstellung fand am 24. April 17S5 statt. Die

prächtigen Dekorationen waren von dem Maler und
Architekten Julius Quaglio (vgl. 75, T) ausgeführt (Pichler

S. S5). Bald darauf (3. Mai) wurde Beaumarchais' fünf-

aktiges Lustspiel 'Figaros Hochzeit' in der von Dal-

berg nach der Kehler Originalausgabe veranstalteten

Übersetzung 'mit Präcision und grosser Eleganz' gegeben

(59, 2T).

Über Ifflands Gastspiel in Hamburg und Lübeck

(61, 17). wo er im September 17S5 auftiat . sind wir

durch Ifflands Briefe an Dalberg (Koffka S. 152— 158,

'Bär' 1S76, Nr. 10 S. 9S). durch eine Kritik des

Kriegsrates Kranz ('Hamburger Korrespondent" vom
23. September 17S5) und durch den Chi'onisten des ham-

burgischen Theaterwesens Job. Friedr. Schütze (Hambur-

gische Theatergeschichte, Hamburg 1794, S. 554) ziemlich
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genau imtenichtet. Vgl. 'Iflflands Gastspiele' in 'Blätter

für Handel, Gewerbe und sociales Leben ' 1884, Xr. 39.

Die Festvorstellung, die zu Ehren der Anwesenheit

des Herzogs und der Herzogin von Zweibrücken, der

Darmstädtischen Herrschaften und des neuvermählten

Paares , des Pfalzgrafen Maximilian von Zweibrücken

(des nachherigen Königs Max I von Bayern) und der

Prinzessin Auguste von Darmstadt am 20. November

1785 stattfand, begann mit dem von Iffland verfassten

einaktigen ländlichen Schauspiele 'Liebe um Liebe'

(64, 9), das als Vorspiel zu Paisiellos 'Barbier von

Sevilla' gegeben wurde. Dasselbe fand einen so glän-

zenden Beifall, dass Iffland von den hohen Herrschaften

nicht nur eine reiche, in 200 Louisd'or bestehende Geld-

spende, sondern auch noch drei goldene Uhren mit

Ketten , eine goldene Tabatiere und ein goldenes Etui

als Zeichen des Dankes erhielt. Ausserdem musste er

der Kurfürstin Elisabeth Auguste das Versprechen geben,

der Mannheimer Bühne seine Kräfte zu widmen , so

lange sie lebe (68, 10). Dalberg hatte ihm schon beim

Vorlesen des Stückes mit Freudenthi'änen gedankt.

Der Preis, welchen die kurfürstliche deutsche Gesell-

schaft 1785 laut einer Bekanntmachung (Pichler S. 90)

für das beste Lustspiel ausgesetzt hatte (70, 16), betrug

fünfzig Dukaten. Da von den zehn eingesandten Stücken

keines des Preises würdig erachtet wurde, so wurde

das Aussclireiben unter Erhöhung des Preises auf fünf-

undsiebzig Dukaten für das Jalu' 1786 erneuert: von

den acht eingesandten wurden drei zur Aufführung be-

stimmt, aber das erste, 'Der Schlaftrunk', missfiel, das

zweite, 'Elise oder Einfalt und Bosheit', wurde (am

20. August) ausgepfiffen, das dritte, 'Die Erbschleicher"

von Gotter, das erst nach zwei Jahi'en zur Aufführung

kam, vom Verfasser zurückgezogen (Pichler S. 91,

Seuffeit im Anzeiger 6, 294 f.).

Dalbergs in lamben geschriebenes Trauerspiel 'Der

Mönch vom Karmel', eine Bearbeitung von Cumber-
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lands 'Carmelite'. gelangte am 10. September 1786
in treffliclier Darstellung zur Auffükrung (75. 4) ; im

Dezember folgte die Wintersche Oper "Helena und

Paris' (75, 19).

Der Tadel einiger Kunstrichter, dass liflands junger

Euhberg im •Verbrechen aus Ehi'sucht' bei so grossen

und schweren Verbrechen ein viel zu glückliches Los

ziehe, sowie der Ausspruch des Kaisers Joseph 11: 'Ich

würde nicht so gelinde mit dem Ruhberg umgehen, wie

der Verfasser', veranlassten Iffland. in zwei Schauspielen
• Bewusstsein ' (75. 2S), das am 12. Dezember 17S6 die

erste Aufführung erlebte, und 'Eeue versöhnt' (76, 32),

das unter dem Titel 'Mittelweg ist Tugendprobe' am
15. Januar 1788 zum erstenmale über die Bühne ging,

Fortsetzungen des Schauspieles 'Verbrechen aus Ehi'-

sucht' zu liefern. Mit dem Schauspiel "Bewusstsein'.

das von der Kritik zu den vorzüglichsten Erzeugnissen

der dramatischen Litteratur gezählt wurde ('Allgem.

Literaturzeitung' 1788, St. 3, Sp. 629). wurde die

weimarische Hofbühne unter Bellomo am S. November
17S7 eröffnet. Der "\'orstellung ging ein, wie man sagt,

von Schiller gedichteter Prolog voran.

In Karlsruhe, wo Iffland mehrere Gastvorstellungen

gab, erfreute er sich des Umgangs des Geheimen Hof-

rats .Joh. Georg Sclilosser (77, 23). des .Jugendfreundes

und verwitweten Schwagers Goethes.

Im Juni 1790 wurde das Schwesternpaar Keilholz

(79, 34), bisher am Theater zu Bonn . engagiert. Die

ältere , Christiane Magdalena Elisabeth . bekundete ein

seltenes Talent für das hohe Trauerspiel . während die

jüngere, Dorothea, im Fache der Soubretten nur mittel-

mässige Leistungen aufwies.

Der litterarische und künstlerische Ruf Iff'lands hatte

sich über ganz Deutschland verbreitet. Wien und Berlin

suchten ihn zu gewinnen. Der Antrag für das "Wiener

Burgtheater, den Brockmann bei Gelegenheit eines Gast-

spieles (78, 2) im -Juli 17S9 brachte, wurde 1790 erneuert
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(81. 25), aber ebenfalls abgelehnt, wie wir aus einem

Briefe Ifflands an Stephanie den jüngeren vom 18. Juli

1790 erfahren (Lemberts Taschenbuch für Schauspieler

und Schauspielfreunde, 1823, S. 52). An Dalberg

schrieb er von Frankfmt aus (16. Oktober): 'Ich hatte

harte— schöne Versuchungen von Wien, der Gedanke an

Ruhe und Hiren Edelmut, an das Wort, das ich Ihnen

und mir gab, blieb Herr.' Kurz vorher (1. September

1790) hatten die ersten Mitglieder der Mannheimer
Bühne vom Kurfürsten ein Dekret auf lebenslängliche

Anstellung erhalten (83, 10; ; Ifflands Gehalt belief sich

auf 1300, die PensionsVersicherung auf 700 Gulden

(Pichler S. 109).

Zu Anfang des Jahres 1790 hatte Iffland einen

ehrenvollen Ruf zur Übernahme der Direktion des Ber-

liner Xationaltheaters erhalten (81, 5). aber die Schi'itte,

welche König Friedrich Wilhelm II direkt durch den

Geheimen Kämmerer Ritz thun liess, wurden rückgängig

gemacht, weil man fürchtete, dass Iffland auf den König
einen zu grossen, gewissen Leuten — Iffland meint vor

allen die Gräfin von Lichtenau (81, 10)— unbequemen Ein-

fluss gewinnen möchte. Einen Teil der nunmehr unter-

nommenen Rheinreise machte er mit Georg Forster. da-

mals Bibliothekar in Mainz , und dessen Reisebegleiter,

dem jungen genialen Alexander von Humboldt. Ihr

gemeinsames Verweilen im Dom zu Köln schildert

G. Forster (81, 15), in seinen "Ansichten vom Nieder-

rhein, von Brabant, Flandern. Holland. England und
Frankreich.' Berlin 1793, 1. 48 f.

Die Krönungsfeier des Kaisers Leopold II , zu

welcher Iffland 'Friedrich von (isterreich', ein vater-

ländisches Schauspiel in fünf Akten . schrieb . fand zu

Frankfurt a. M. im September 1790 statt (81, IS,

84, 12). In demselben Jalu-e schiieb Iffland zur Feier

der näheren Vereinigung des Landes mit dem Filrsten

Ludwig von Saarbrücken den einaktigen Prolog 'Luassan,

Fürst von Garisene' (85, 34): im Jalu-e 1792 zur Er-
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Öffnung der Frankfurter Nationalbülme bei der Krönungs-

feier des Kaisers Franz 11 den Dialog "Der Eiclien-

kranz' (94, IT): und das zum fünfzigjährigen Eegierungs-

jubiläum des Kurfürsten Karl Theodor verfasste ein-

aktige Schauspiel 'Die Verbrüderung', eine sinnreiche

Allegorie auf die Vereinigung von Pfalzbayern und

Rheinpfalz . eröffnete die Reihe der Vorstellungen des

Jahres 1793 (95, 20). Das im Auftrage des Kaisers

Leopold n gedichtete fünfaktige Trauerspiel 'Die

Kokarden" (90, 26) entstand bereits 1791 und nicht

erst, wie man nach Ifflands Darstellung (90, 4 ff.) an-

nehmen muss , nach der Demonstration der Emigi'anten

bei der zweiten Vorstellung von Gretrys Oper "Richard

Löwenherz' am 4. Oktober 1791. Auch erscliien das

Stück bereits 1791 und wurde nicht erst im September

1792 gedruckt, wie Iffland (91, 2) sagt Die Gefangen-

nahme Lud\Aigs XVI zu Varennes hatte am 20. Juni

1791 stattgefunden; jene Rheinfahit, auf welcher

Iffland den Gedanken fasste, 'Die Kokarden' dem helden-

mütigen Schwedenkönige Gustav EI zu widmen, wuide

im Frühjahr* 1791 unternommen. \ne aus einem Briefe

Ifflands an den Schauspieler Friedr. Aug. "Werdy vom
14. April 1791 (0. Deviient, Ifflands und Schi-öders

Briefe an Werdy S. 13) hervorgeht. In Koblenz, wo-

lün sich Iffland begab , zog der Graf von Artois unter

dem Schutze des Kurfürsten von Trier eine Heeres-

abteilung französischer Emigi'anten zusammen, von denen

im Laufe des Sommers eine grosse Zahl nach Mannheim
kam. Schon im Mai 1791 hatte Schröder bei einem

Besuche in Mannheim Die Kokarden' gelesen und be-

zeichnete es als ein treffliches Stück, das aber sicherlich

auf keinem Theater Deutschlands eine Aufführung er-

leben würde (Meyer, F. L. Sclu-öder 2, 72). Der

'bedeutende Schauspieler' (89, 10), dessen Freundschaft

Iffland durch das Sympathisieren mit den Emigranten

für einige Zeit entzogen wurde, ist Beil, der als

Gegner der EoyaUsten die Gunst des Publikums zu
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lich genug war . so musste ihn die ungünstige Beur-

teilung, welche 'Die Kokarden' erfulu'en, noch empfind-

licher berühren. Der Referent der 'Allgemeinen deut-

schen Bibliothek' (1791, 1, 126) sprach dieser 'Tragi-

komödie' als dramatischem Produkt fast alle Verdienste

ab; die •Allgemeine Literaturzeitung' (1798, St. 4,

Sp. 189) nannte es ein ganz missratenes Stück. Andere

warfen dem Verfasser vor, dass er die ser\ilsten Grund-

sätze predige. In seinem 'Blick in die Schweiz' (Leipzig

1793), der Beschreibung einer Eeise, die Iffland vom
18. März bis 4. April 1793 machte, versuchte er ver-

geblich diesen Angriffen zu begegnen (S. 78, 107).

In das Jahr 1791 fällt die Abfassung von zwei

seiner besten Dramen: 'Elise von Valberg', (in Mann-

heim zuerst am 17. Mai aufgefülu-t) und 'Die Hage-

stolzen' (am 3. November zuerst aufgeführt, 90, 2— 3).

Das letztgenannte Lustspiel . auch jetzt noch gern ge-

sehen, ist ein Stück von unvergänglicher Frische; in

ihm regt sich nach Sclüllers Urteil (Z. Funck, a. a. 0.

S. 102) die wahre Poesie und ihr Licht dringt an mehi'e-

ren Stellen glücklich durch. Unter den Personen ragt

besonders die wahrhaft dichterische Gestalt der Marga-

rethe hervor. Noch im Jalii-e 1821 erinnerte sich Goethe

dieses Lustspieles, indem er Ähnlichkeiten zwischen ihm

und einem eben erschienenen chinesischen Drama fand

(29, 812), und 1824 äusserte er: 'Die Hagestolzen"

sind ohne Zweifel Ifflauds bestes Stück ; es ist das einzige,

in dem er aus der Prosa ins Ideelle geht' (Gespräche

mit Eckermann, Leipzig 1876, 4. Aufl., 1, 98). Eduard

Devi'ient hat das Verdienst, 'Die Hagestolzen' für die

deutsche Bühne wiedererobert zu haben.

Am 21. Januar 1792 wurde Iffland von den Mit-

gliedern der Mannheimer Bühne einstimmig zum ersten

Ausschuss und Regisseur gewählt (91, 22). Schon

wälu-end Rennschübs längerer Abwesenheit hatte er die

Regie stellvertretend gefülut. Dalbergs Bericht an den
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Kurfürsten lautete selu- günstig (Pichler S. 120), die

Bestätigung des Kuifüisten wurde am 7. März durch

den Minister Graf v. Oberndorf an die Intendanz ab-

gegeben und am S. März erliielt Dalberg den von

Iffland ausgearbeiteten "Plan den Eegisseur betreffend'

(92, 9, Koffka S. 202 ff.)- Die einzige Klagesaclie,

welche wälirend Iff'lands Eegieführung vorgefallen ist

(93, 20). bezieht sich auf die an den Intendanten gerichtete

Klageschi^ft der Madame Müller, welche gegen die von

Iffland gleich nach Antritt seines Amtes mit Genehmigung

Dalbergs vom 17. Juli 1792 erlassene 'Kleiderordnung"

(Pichler S. 331—338) im Interesse ilu-er schönen Gestalt

Protest erhob.

Boeck starb am 2S. Juli 1793 (96, 1). Er war

zum letztenmale am 14. Juli in 'Otto der Schütz' auf-

getreten. Am 16. erkrankte er, ein Schlagfluss endete

sein Leben. Die ehrende Grabrede des Stadtdechanten

Spielberger (96, 5) veranlasste Iffland zu einem Dank-

schi'eiben an den würdigen Herrn ')•

Als König Friedrich "Wilhelm II im April 1793 zum
Besuche des Hofes in Mannheim weilte , wünschte er

die Vorstellung der "Ehelichen Probe' von Dalberg, um
Iffland in dcx* Rolle des Treumund zu sehen. Die Vor-

stellung fand am 10. April statt und erlangte des Königs

vollen Beifall. Zugleich wurde 'Die Entfülu'ung aus

dem Serail" gegeben (95, 31). Am 29. April \nirde in

Gegenwart des Königs die Haydusche Oper "Ritter Ro-

land' und am 30. 'Das Räuschchen' und 'Drei Freier

auf einmal' gegeben. Der König, der inzwischen den

Franzosen die Feste Mainz wieder entrissen hatte, er-

schien im August zu einem zweiten Besuche des Hofes.

Iffland feierte den hohen Gast in 'Der Genius', einem

zu Ehren der Einnahme von Mainz gedichteten Festspiele,

für die Vorstellung des 3. August . des Namenstages

^) Beides abgedruckt in der Zeitung für Theater und
andere schöne Künste 1793, S. "3—77. Morgenblatt ISll,

S. 7S1. Koffka S. 213—216.
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'Die heimliche Ehe' in Scene ging. Der König war

also nicht, wie Iffland sagt, im August und September

zum Besuche des Hofes in Mannheim, sondern im ApiH
und August.

Infolge der zunehmenden Kriegsbedrängnisse erging

am 1. Februar 1794 der Befehl des Kurfürsten, es solle

wegen der Stockung der Finanzen das Schauspiel gänz-

lich unterbleiben (97. 21, Koffka S. 263) ; indessen auf

die dringenden Vorstellungen Ifflands (Pichler S. 138

bis 140), der Mannheimer Gastwiite und Dalbergs wurde

derselbe zurückgezogen. Am 2. März wurde die Bühne

mit der 'Entfülirung aus dem Serail' wieder eröffnet

und die erste Vorstellung mit einem von Dalberg ver-

fassten, von Iffland gesprochenen Prologe eingeleitet

(100, 24; der Prolog bei Koffka S. 220—222).
Beil starb am 13. August 1794 an der Rulu- in der

Blüte seiner Jahre (101, 10). Am 29. Juli war er zum
letztenmal in der Rolle des Kunz in ' Jurist und Bauer

'

aufgetreten. Mit seiner Frau Luise, geb. Ziegler, der

älteren Schwester der frühverstorbenen Karoline Beck,

geb. Ziegler, hatte er sich 17S7 vermählt. Er hinter-

liess einen Sohn , Karl , im Alter von sechs Jahren

;

dieser wurde später Professor der Geschichte in Mann-

heim. Iffland widmet seinem Freunde einen tiefempfun-

denen Nachruf (101, 20 ff.). Der Freundschaftsbund der

drei Knnstgenossen war nun zerrissen. Beck, der dritte

im Bunde, der nach Ifflands Abgang 1796 die Regie

des Mannheimer Theaters und 1799 die Direktion des

Münchener Hoftheaters erhielt, nach zwei Jahren aber

nacli Mannheim zurückkehrte, starb am 6. Mai 1803.

•Der Tod Ilu-es alten Freundes in Mannheim wii-d auch

Sie lebhaft betroffen haben', schrieb Schiller mehrere

Tage nachher (23. Mai) an Iffland. 'Er dauert mich

sehr, seine Laufbahn so bald beschlossen zu haben, die

anfangs so viel versprach. Beil ist ihm längst sowie

Boeck vorangegangen. "Wir beide wollen uns freuen.
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dass wir noch leben, gemessen und wiiken' (Teichmanns

Litteraiischer Xachlass Xr. 22).

Beil liess seine Familie in der grössten Not zurück.

Die vom Hofe zur Erziehung des Knaben bestimmte

Summe war nur gering. Da trat der menschenft-eund-

liche Iffland helfend ein und zeigte eine Handlungsweise,

die seinem Herzen ebensoviel Ehre macht als seinem

Scharfsinn. Er unteri-ichtete die "Witwe, deren künst-

lerische Begabung er erkannte . in der Schauspielkunst

und schrieb ein einaktiges Lustspiel 'Die Geflüchteten*

(107, IS), in welchem er, das Andenken an ihren

geliebten und geschätzten Gatten erneuernd, unter Hin-

weis auf die Beweggründe . die junge Künstlerin dem
Publikum auf die feinste Weise vorstellte und ihi* zu

erwartendes Auftreten vorbereitete. Das Publikum fühlte

und verstand den "Wink und benahm sich ebenso warm
als edel; nicht leicht wurde eine reinere Absicht voll-

ständiger erreicht als diese. Als Luise Beil am 5. März
1795 auf der Bühne in dem für sie geschriebenen

Stücke iliren ersten theatralischen "S'ersuch machte, zeigte

das Publikum durch laute Beifallszeichen die vollständige

Übereinstimmung mit den Absichten Ifflands , und da

ilire schöne Gestalt und der reine Ton ihrer Stimme

gefiel, so wurde sie dauernd engagiert.

Wegen des am 17. August 1794 erfolgten Todes der

Kurfürstin, der Gemahlin Karl Theodors. (102. 2) blieb

die Bühne bis zum 2S. September geschlossen.

Am 23. Dezember hatte die Auffülu'ung zweier

Stücke 'Die Eifersüchtigen' und "Die beiden Billets'

stattgefunden (104. 9. 10). In der Xacht vom 23. zum 24.

beschossen die Franzosen die Stadt so lange , bis die

Rheinschanze in ihren Händen war.

Von Anträgen . aus Warschau an Iffland gerichtet,

zur Übernahme der Direktion des Xationaltheaters in

Berlin (105, 12). ist nichts bekannt, vielmehr bestätigen

seine Bewerbung zwei an den Generaladjutanten des

Königs, Generalmajor Joh. Rudolf v. Bischoffswerder,



gerichtete Gesuche vom 13. Februar und vom 28. August

1794 (Koffka S. 301, 302), von denen er das erstere

absandte, obwohl ihm Dalberg zwei Tage vorher schiift-

lich versichert hatte, dass es nicht des Kurfürsten Ab-

sicht sei, die Mannheimer Engagementsreskripte aufzu-

lösen. In dem zweiten durch Engels Abgang veran-

lassten Gresuche liatte lifland erklärt , dass er , um von

Mannheim abgehen zu können, eines Vorschusses von

5000 Thalern bedürfe. Seinen Befürchtungen, die er

in einem Schreiben vom 3. September aussprach, dass

bei den traurigen Zeitläuften die Dekrete in Zukunft

nicht gehalten und seine Lage nach Dalbergs etwaigem

Rücktritt von der Theaterleitung bedenklich werden

möchte, begegnete letzterer schon zwei Tage nachher in

einem von Bensheim aus gesandten Schreiben durch die

Erklärung, dass er mit dem 1 . Oktober Ifflands Schuld,

die sich auf 2400 Gulden belief, übernehmen werde.

Dem Schreiben lag ein Dokument (datiert Mannheim,

den 5. September 1794) bei, durch welches sich Dalberg

mit Siegel und Unterschrift verpflichtete , falls das

Mannheimer Nationaltheater aufgehoben werde, an Itfland

auf Lebenszeit 800 Gulden jälu'lich aus seiner Kellerei

Bensheim auszahlen zu lassen (Koffka S. 303—305).

Dieser Edelmut des Freiherrn rührte Iffland so sehr,

dass er sofort alle Unterhandlungen mit Berlin abbrach

(1 05, 32). Durch kurfürstliches Reskript vom 26. November

1 794 wurde darauf die kontraktliche Verbindlichkeit, selbst

im Falle eines Bombardements Mannheims , für alle

Mitglieder von neuem ausgesprochen (106. 29, Pichler

S. 143).

Die Vorstellungen erfolgten nunmehr meder in

ununterbrochener Reihe und nach sorgfältiger Vorberei-

tung: am 9. Januar 1795 wurde Ifflands Schauspiel

'Dienstpflicht' (107. 13) aufgefülu-t und fand eine so bei-

fällige Aufnahme, dass Iffland als Dichter und Darsteller des

Kriegsrats Dallner dreimal bei offner Bühne gerufen wurde.

Das mit Beginn der Kanonade am 29. Oktober 1795
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geschlossene Theater wmde am sechsten Tage nach der

Einnahme der Stadt durch den Feldmarschall Wurmser
(113. 11), am 6. Dezember, mit C. H. Spiess' Ritterschau-

spiele 'Klara von Hoheneichen' wieder eröffnet.

Islands erstes Gastspiel an der Hofbühne zu Weimar
währte vom 2S. März bis zum 25. April 1796 und

umfasste vierzehn Vorstellungen. Schon für den Dezember

1795 erwartete Schiller Mlands Ankunft (Briefwechsel

zwischen Schüler und Goethe Nr. 125), aber Goethe

wusste genauer, dass der Künstler gegen Ostern oder

nach Ostern zu kommen hoffte (ebendas. Nr. 128). Das

Gastspiel war so bedeutend, dass Goethe von Ifflands

erstem Erscheinen eine neue Periode des weimarischen

Hoftheaters datiert (28 , 674). Iffland trat in sechs

eigenen und sieben fremden Stücken auf. ') Mit der

Titelrolle in Goethes zu diesem Zwecke redigiertem

'Egmont' endeten die Vorstellungen bedeutender Stücke,

welche 'ausser einem solchen belehrenden, liini'eissenden,

unschätzbaren Beispiele' 'Grund eines dauerhaften Eeper-

toriums und ein Anlass wurden , das Wünschenswerte

näher zu kennen' (Goethe 27, 38 f.\ Über die Dar-

stellung des Egmont spricht Weber . Zur Geschichte

des W^eimarischen Theaters (^Veimar 1865, S. 37). An
Körner schi'ieb Schiller, 'Egmont' könne, wenn Iffland

fort sei, nicht wieder gegeben werden, und bat ihn

wiederholt, als er erfulu-, dass Iffland Mittel gefunden

habe, sein Gastspiel noch um zwei Tage zu verlängern,

sich den grossen theatralischen Genuss nicht zu ver-

sagen (Schillers Briefwechsel mit Körner 2, 197). Es
hatte eine fünfstündige Leseprobe des 'Egmont' statt-

gefunden , die Goethe mit einer anfeuernden Rede er-

öff"nete (Genast , Aus dem Leben eines alten Schau-

spielers. Leipzig 1862, 1, 96). Diese Gastvorstel-

lungen Ifflands in Weimar wurden von K. A. Böttiger

(120. 16) in einem umfangreichen Buche ('Entvvicklung

Das Verzeichnis der Rollen s. bei Pasque 2, 321 f.



XLVI

des Iflflandisclien Spiels in vierzehn Darstellungen auf dem
"Weimarisclien Hoftlieater im Aprilmonate 1796'. Leipzig

bei Gösclien 1796. XVI u. 407 S.) gefeiert und ver-

breiteten den Ruhm des Künstlers über die Grenzen des

Vaterlandes hinaus. Böttiger war. wie er (13. Mai

1796) an Fr. Schulz schreibt (Goethe-Jahrbuch 1, 318),

durch die Herzogin und durch Goethe veranlasst worden,

über Ifflands Gastspiel sich zu äussern. Der Künstler

selbst urteilte später, dass ihm bei seinen Darstellungen

nichts mehr geschadet habe, als die BiJttigersche Ent-

wickelung seines Spieles; viele Bemerkungen stimmten

nicht mit der Walu'heit überein, sondern seien gewaltsam

hineingezwängt (H. Schmidt, Erinnerungen eines weima-

rischen Veteranen. Leipzig 1856, S. 92). Eine glänzende

Beurteilung des Gastspieles brachte das 'Journal des

Luxus und der Moden" (1796, S. 268 f.). ' Die Rheinischen

Musen' und die * Theater-Annalen ' bezeichneten Ifflands

Erscheinen als eine schöne Periode in der Geschichte

der Bühne.

Aber nicht nur Ifflands künstlerische Grösse war ein

Gegenstand der Bewunderung , auch der Adel seiner

Gesinnung, seine feine gesellschaftliche Bildung, die

Liebenswürdigkeit seines Charakters machten ihn bewun-

dernswert und erwarben ihm die Zuneigung der edelsten

Geister Weimars. Mit der Rühi-ung der innigsten Dank-

barkeit gedenkt er selbst (120. 21) jener schönen Zeit,

die er dort gelebt, und der vielen edlen, guten Menschen,

die ihn mit Wohlwollen überhäuften. Um ihm einen

geselligen Kreis zu eröffnen, war Schiller, der bei Goethe

Wohnung genommen hatte, auf Goethes Bitten diesem be-

hilflich. Au W. V. Humboldt berichtet Schiller, wie ein

Teil des Societäts-Arraugements auf seinen Namen über-

gegangen sei (Briefwechsel zwischen Schiller und W. v.

Humboldt S. 295). Urlichs (Briefe an Schiller Nr.

148—150) teilt einige Billete Ifflands an Schiller mit,

die während des Gastspieles geschiieben sind. Aus jener

Zeit stammt auch das Urteil, das Iffland über Goethe fällte
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und das Böttiger (Literarische Zustände und Zeitgenossen

1, 56) aufbewahrt hat. Ferner haben sich aus Ifflands

weimarischem Aufenthalte einige Stammbuchblätter er-

halten. Groethe schrieb ihm am 24. April 1796 in sein

Stammbuch

:

Viel von Künsten und Künstlern wird immer in Deutschland
gesprochen

:

Angeschaut haben wir nun Künstler und Künste zugleich.

Auch Herder und Wieland zeichneten sich ein (Duncker,

a. a. 0. S. 3).

x\m 26. April reiste der gefeierte Künstler nach

Leipzig, von dort über Kassel und Frankfurt a. il.

zurück nach Mannheim, wo er am 13. Mai eintraf. Als

er am 16. Mai wieder auftrat, wurde er stürmisch

empfangen. Drei Tage später, am 19. Mai. wurde er

mit Luise Margarethe Greuhm . Tochter des fürstlich

Leiningenschen Hofrates Johann Ludwig G-reuhm. vermählt.

Das Kii'chenbuch der evangelisch-lutherischen Kirche zu

Mannheim hat zum Jahre 1796 folgende Einzeichnung:

'Am 19. Mai kopuliert: August Wilhelm Iffland, Mit-

glied der kurfürstlichen Xationalschaubühne allliier. ledigen

Standes, und .Jungfer Luise Margarethe Greuhm, gewesene

Kammerdienerin bei weiland der Frau Herzogin von

Zweybrücken Marie Wilhelmine Augusta.' Iffland berührt

dies Ereignis mit wenigen Worten (121. 24). nachdem er

an einer anderen Stelle (107. 2) von seiner Bewerbung
um die Hand seiner 'guten, innigst geliebten Frau'

gesprochen.

Ifflands Ehe scheint unter eigentümlichen Verhält-

nissen geschlossen zu sein. Einer Familienüberlieferung

zufolge war die Heirat wahi'scheinlich durch die Kur-

fürstin vermittelt. Der Einzige, der darüber Mitteilungen

macht, ist der Iffland befi'eundete F. L. Schmidt in

Hamburg (Denkwürdigkeiten 2. 90). Sonst finden wir

über Ifflands Frau nur einige wenige Xachilchten. An
den Schauspieler Fr. Aug. Werdy schreibt er über sie

am 15. August 1796 (0. Devrient. a. a. 0. S. 29).



ebenso an Kirms in Weimar am 17. April 1798 (Pasque

1, 270) und Scliiller erinnert er bei dessen Aufenthalt

in Berlin in einem Billet vom 3. Mai 1804 daran, dass

Frau von Schiller die Freude hatte, sie kennen zu

lernen , die Freude im eigentlichen Sinne (Charlotte v.

Schiller und ihre Freunde 1, 307). In einer Biographie

Ifflands (Lebensbeschi^eibungen berülimter und merk-

würdiger Personen unserer Zeit. Quedlinburg u. Leipzig

1823, 1, 321) wird diese Verbindung als durchaus nicht

spekulativ, nicht genial, sondern als das Erzeugnis einer

rein geistigen Verschwisterung bezeichnet. Ohne Schwär-

merei , ohne Eigennutz sei sie vollzogen worden und

daher auch für immer in den gemässigten Verhältnissen

geblieben. Übrigens verstand es Frau lifland, ihrem

Gemahl eine angenehme Häuslichkeit zu schaffen. Seine

im Tiergarten zu Berlin befindliche Wohnung, welche

Frau von Schiller ein 'Ideal von Gartenwohnung' nennt,

war mit dem feinsten Geschmack erbaut und eingerichtet;

sie führte mit Recht in goldenen Buchstaben die Inschrift

'Tranquillitati' am Frontispiz. F. L. Schmidt fand bei

einem Besuch, den er Iffland im Jahi-e 1802 machte,

an seiner "liebenswürdigen, gütigen Frau eine fein-

gebildete Dame', an ihm selbst den offensten, echt lands-

männischen Freund und Berufsgenossen , soTsie einen

trefflichen Wirt (Denkwürdigkeiten 1, 103). Ifflands

Ehe blieb kinderlos. Es schmerze ihn , hat er gegen

einige vertraute Freunde geäussert, nicht im Orient des

Sohnes aufzuerstehen.

Die Akten, aus denen die Anlässe zu Ifflands Scheiden

von Mannheim, 'dem Stolze der dramatischen Muse', von

einer von ihm geliebten Stätte, erhellen, liegen Jetzt vor.

Auf den edlen Dalberg fällt kein Schein von Unrecht,

vielmehr brachte Iffland seinem persönlichen Interesse

— nicht lediglich seinem finanziellen, sondern auch

^) Eine Abbildung von 'Ifflands Gartenhaus bei Berlin'

enthält G. W. Beckers Taschenbuch, Leipzig 1822.
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seinem künstlerischen — die Verpflichtungen gegen

Dalberg zum Opfer. 'Die fortwährende Unsicherheit

der Mannheimer Verhältnisse, das häufige Sclüiessen der

Bühne, der Mangel jeder Euhe für die schauspielerische

Produktivität mussten es Iffland zur Notwendigkeit

machen, einen für seine Wirksamkeit günstigeren Ort

zu suchen' (Koffka 8. 305).

"Während des Gastspieles in Weimar war Iffland

veranlasst worden, bei der dortigen Hofbühne einzutreten.

Die von ihm am 8. April mitgeteilten Wünsche und

Bedingungen eines abzuschliessenden Engagements (121, 15,

Pasque 1, 258—260) wurden von Goethe geprüft, als

annehmbar befürwortet und vom Herzog Karl August

am 15. April genehmigt. Für den Fall, dass Iffland

sich von Mannheim lossagen konnte , war er also in

Weimar gebunden. Aber als er Mannheim am 11. Juli

verliess (123, 30), ging er nicht über Weimar, um sich

nicht selbst zu einem Schi-itte gegen Mannheim zu ver-

leiten (124, 10). Goethe hielt es für unbillig, auf eine

Entscheidung der vSache zu dringen (Brief Goethes an

Böttiger vom 12. Augu.st 1796 in Böttiger, Literar.

Zustände u. Zeitgenossen 2, 142); als endlich Iffland

sich für Berlin entschied , war Goethe edel genug , auf

die früher gegebenen Zusagen desselben zu verzichten.

Das Hamburger Gastspiel währte vom 2. September

bis zum 7. Oktober (124, 15). Iffland trat an zehn

Abenden in zehn Rollen auf, von denen zwei zweimal

und eine (die des Hofrats im 'Hausfrieden') dreimal

wiederholt wurden, und rief mit seinem Spiele einen so

lebhaften Beifallssturm hervor, dass Schröder ernstlich

daran dachte . den Künstler zu seinem Nachfolger zu

gewinnen; 'aber Iffland fand sich nicht aufgelegt, es

denen recht zu machen , welche ein solcher Vorgänger
nicht hatte befiiedigen können' (Meyer, F. L. Schi'öder

2, 133).

Von Hamburg begab sich Iffland nach Berlin (124, 30).

Hier wurde er mit grosser Freude aufgenommen. 'Das

Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 24. d



Entgegenkommen, die Ehi-e, Wärme und Liebe, die liier

mir begegnen', so schrieb er an Werdy am 21. Oktober,

'ist zu gross, als dass ich ohne Eitelsinn davon reden

könnte' (0. Devrient, a. a. 0. S. 31). Am 18. Oktober

war er dem König Friedrich Wilhelm 11 in Potsdam

vorgestellt worden. Das Gastspiel, das für ihn so ent-

scheidend werden sollte, begann am 26. Oktober. Er

trat als Vater Dominique ('Der Essighändler'), als

Treumund ('Die eheliche Probe'), als Franz Moor, ferner

im 'Deutschen Hausvater' und in den 'Malern' auf. Jedes-

mal mussten die in Potsdam gegebenen Vorstellungen in

Berlin wiederholt werden. Den ausserordentlichen Ein-

druck , den liflands Spiel machte , bezeugt eine gleich-

zeitige Kritik (Teichmann, a. a. 0. S. 56). Das Gast-

spiel endete mit seiner Anstellung als Direktor der

Nationalbühne, die ihm am 14. November durch eine

königliche Kabinetsordre bekannt gemacht wurde (1 26, 14).

Es ward ihm eine jährliche Besoldung von 3000 Thalern,

ein jährliches Benefiz und bei eintretender Dienstunfäliig-

keit eine jährliche Pension von 1200 Thalern in Aus-

sicht gestellt. Ausserdem erhielt er ein Gnadengeschenk

von 14000 Gulden zur Bezahlung seiner Mannheimer

Schulden. Die königliche Bestätigung erfolgte am
15. Dezember.

Es hatte Iffland einen schweren Kampf gekostet,

seine alten und seine neuen Verpflichtungen zu lösen;

er fühlte es selbst, dass er sich in einem unangenehmen

Zwiespalt befand. 'Der Entschluss von Mannheim weg-

zugehen, muss Iffland sehr hart gefallen sein, denn er

hing von ganzer Seele an Mannheim', so sollte Werdy
an Dalberg schreiben, wenn er den Gegenstand berührte

(0. Devrient, a. a. 0. S. 35). Er M^äre lieber der Stimme

des Herzens gefolgt, als dem, was man Klugheit nennt, so

äusserte er gegen den Hofkammerrat Kirms in Weimar
in einem Briefe vom 21. Oktober (Pasque 1, 265). Die

Verpflichtungen, die er gegen Weimar eingegangen war,

hatten nicht die Schwere und Bedeutung der Mannheimer
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Verpflichtungen ; denn dort war er nui- bedingungsweise ge-

bunden, aber wie sollte er sich in Mannheim losmachen?

Die Theaterakten gewähren einen Einblick in die

Verhandlungen , welche zwischen Dalberg und Iffland

gepflogen sind. Am 20. November berichtete er Dalberg

ausfükrlich über die Berliner Vorgänge und fügte die

Bitte hinzu , ihm Gerechtigkeit widerfalu'en zu lassen

und die Verbindung nicht aufzugeben, die er selbst nie

aufgehoben denken könne (Pichler S. 155). Dalberg

musste den Eechtsstandpunkt wahren und warf ihm in

seinem Schi'eiben vom 27. Xovember (Pichler S. 156 f.)

Kontraktsbruch vor, indem er bemerkte, er habe bisher

geglaubt, ihn auch als festen, rechtschaffenen Mann
schätzen zu dürfen. Zugleich erinnerte er ihn an seinen

an Beck gerichteten Brief vom 13. November, worin

Iffland erklärt hatte , dass er nach Mannheim zurück-

gehen würde, wenn man in BerUn seine Schulden nicht

bezahle. 'So schrieb und handelte ein Iffland', schi-eibt

Dalberg, 'Deutschlands dramatischer Sitten- und Tugend-

prediger!' (Pichler S. 156.) Erst auf wiederholte

Schi'eiben Ifflands vom 10. und 14. Dezember antwortete

Dalberg in versöhnlichem Tone , indem er seinen Ver-

lust für die Mannheimer Bühne persönlich bedauerte,

denn ' Herr Iffland war die Zierde eines Werkes, welches

ich gestiftet habe und welches als ein Monument deut-

scher Kunst so lange bestand' (Pichler S. 158). Als

der Kurfürst 'zur Schadloshaltung für den Verlust

des schleunigen Abgangs Ifflands' — Dalberg hatte

den Kontraktsbruch verschwiegen — von diesem die

Zahlung von 3000 Grulden an die Theaterkasse ver-

langte , erwirkte Dalberg höheren Orts den Erlass der

Strafsumme. Weiterhin erfolgte eine vollständige Aus-

söhnung der beiden Männer, die eine lange Reihe von
Jahi'en in herzlichem Einvernehmen neben einander für

die Erhebung der Mannheimer Bühne ^u einem klassi-

schen Kunstinstitut gewirkt hatten. Der letzte Brief,

den Iffland in dieser Angelegenheit an Dalberg schrieb,

d*



ist uns nicht erhalten ; Iffland hatte Dalbergs Wort,

dass niemals jemand den Inhalt desselben erfahren werde.

Mit der Übernahme der Leitung des Berliner Natio-

naltheaters schliesst Ifflands 'Theatralische Laufbahn';

mit wenigen Worten gedenkt er noch der bevorzugten

Stellung, die er durch des Königs Gnade erlangt, und

der Unterstützung, die ihm durch die Mitglieder des

Berliner Theaters, namentlich durch Fleck, zuteil wurde.

Die Schilderung, welche Ed. Devrient (Gesch. d.

Schauspielkunst 3, 274 ff.) und Teichmann (Litterarischer

Nachlass S. 57 ff.) von Ifflands Direktionsthätigkeit ge-

geben haben, lässt sich noch mannigfach ergänzen, nach-

dem durch Briefe und andere Zeugnisse die Forschung

über den letzten und bedeutungsvollen Lebensabschnitt

Ifflands wesentliche Unterstützung gefunden hat.

Nicht mit Unrecht nimmt man drei Perioden der

Ifflandschen Theaterverwaltung an. Die erste reicht

von 1796— 1801. Die Vorstellungen fanden in dem
ehemaligen französischen Schauspielhause am Gendarmen-

markte statt, in das seit dem 14. Oktober 1786 Döbbelin

eingezogen war und das am 31. Dezember 1801 mit

einer glänzenden Aufführung der 'Jungfrau von Orleans'

geschlossen wurde. Die zweite Periode beginnt mit der

Eröffnung des neuen Schauspielhauses und reicht bis

zum Jahre 1806. Iffland hatte den Neubau veranlasst

und bereits am 10. Juli 1798 eine Eingabe an den

König gerichtet, der er einen Bauplan des Geheimen

Oberbaurats Langhans und des königlichen Dekorateurs

Verona beifügte. Die Eingabe schloss mit den Worten :

'Geruhen Eure Majestät für die Schönheit Hii-er Resi-

denz, das Bedürfnis Ihres Volkes und zum Besten der

vaterländischen Kunst einen gnädigen Entschluss zu

fassen. Berlin wird dann das beste deutsche Theater

haben, und durch königliche Milde, redlichen Fleiss, frei

von Unersättlichkeit, wii'd ein Werk dastehen, das seine

Künstler nährt und ehrt bis in den Tod' CA. Heinrich,

Almanach für Freunde der Schauspielkunst auf 1853,



S. lOS— 110). Die dritte Periode umfasst den Zeit-

raum von 1S07— IS 14. Dem Historiograplien des

Berliner Xationaltheaters wüi'den die diese Perioden

abgrenzenden Jalu'e sichere Anhaltspunkte für seine Dar-

stellung bieten ; da es jedoch nicht unsere Absicht ist,

die Geschichte jenes Theaters unter Ifflands Direktion zu

schi'eiben, sondern vielmehr das Lebensbild, das Iffland in

seiner Selbsibiogi*aphie zu zeichnen begonnen hat . mit

wenigen Strichen zum Abschluss zu bringen, so verzichten

wir auf die chi'onologische Darstellung und beschränken

uns auf eine Hervorhebung charakteristischer Züge und

ilomente , welche die künstlerische Bedeutung Iflflands

und seinen Einfluss auf die Ent\^-ickelung der deutschen

Schauspielkunst an das Licht treten lassen.

Es ist kein Zweifel . dass mit dem Eintritt Ifilands

in die Leitung des Berliner Xationaltheaters eine neue

Epoche der Theatergeschichte begann. Überall zeigte

sich die lebhafteste Begeisterung für die Kunst. Das

Theater^ so berichten die Theaterkalender jener Zeit,

war täglich in allen Eäumen besetzt, das Orchester war

geräumt und die Zwischenakte wurden durch Instru-

mentalmusik auf der Bühne ausgefüllt. Trotzdem mussten

jedesmal mehrere hundert Zuschauer wegen ilangels an

Raum umkehi-en. Der König Hess jeden Mittwoch von

den Mitgliedern des Xationaltheaters in den Frühlings-

und Herbstmonaten atif dem neuerbauten Theater am
Berliner Thor in Potsdam mehrere Vorstellungen auf-

führen, zu denen freier Eintritt gestattet war. Die Mit-

glieder des Theaters wurden in königlichen Wagen nach

Potsdam gefalii'en und erhielten für jeden Tag drei

Thaler Diäten. Iffland genoss die besondere Gnade,

die Rollen , in denen er als Gast aufgetreten war, vor

dem Könige spielen und dann auf dem Xationaltheater

wiederholen zu dürfen.

Die Hoffnungen, welche man in Iffland bei seiner

Berufung nach Berlin setzte . hat er glänzend erfüllt.

Er war zur Übernahme eines so wichtigen Amtes dui'ch



die langjährige Regieführung in Mannheim wohl vorbe-

reitet. Nun kamen noch die Direktionsgeschäfte hinzu,

welche einen grossen Teil seiner Zeit in Anspruch nahmen.

Dabei hatte er eine ausgedehnte Korrespondenz, zu der

ihn sein Amt nötigte , wohnte unzähligen Proben der

Schauspieler bei, übte junge Schauspieler selbst ein, trat

selbst in jeder Woche mehreremale in bedeutenden Rollen

auf, war als dramatischer Schriftsteller überaus thätig

und lieferte dramaturgische Arbeiten. Wahrlich, er ent-

wickelte eine grosse Arbeitskraft und unterzog sich einer

aufreibenden Thätigkeit, in der er nie ermüdete. Fast

ausnahmslos ging er früh 5 Uhr an seine Berufsge-

schäfte und war dann ununterbrochen thätig : es blieb

ihm oft kaum Zeit zum Essen und in den letzten Jahren

musste er sich damit begnügen, seine Rollen im Wagen,
während er von seiner W^ohnung nach der Stadt fuhr,

sich vorlesen zu lassen und so zu lernen. 'Er war in

\'ielfachster Weise ein Vorbild des unermüdlichsten

Fleisses bis zum kaum Begreiflichen in der Zeiteinteilung,

und in betreff der Pflichterfüllung streng gegen sich

selbst, war es auch, wo er sie von anderen zu fordern

hatte', so urteilt F. W. Gubitz (Erlebnisse 1, 312),

der mit ihm jahrelang in nahem Verkehre stand. 'Ich

fahre', schreibt Iffland an L. Achim v. Arnim (31 . Dezember

1810), 'um acht Uhr herein, um zwei Uhr hinaus, ein

Viertel auf fünf bin ich im Theater, halb zehn bin ich

draussen , elf Uhr itn Bette und lese Manuskripte bis

ein ülir. So erfordert die Direktion einen Mann, und

dies Leben — wobei eine regbare Phantasie erhalten

bleiben sollte — ist nicht leicht' (Der Gesellschafter,

1818, Bl. 57).

Iffland hat stets mit Liebe die Interessen des Schau-

spielerstandes wahrgenommen , er hat demselben eine

angesehene Stellung in der Gesellschaft eiTungen. Von
den Zeitgenossen ist er wie jeder grosse Mann hoch be-

wundert, aber auch stark verurteilt und. wie auf seinem

Standpunkte nicht anders zu erwarten war. vielfach ver-
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kannt und angefochten . ja geschmäht worden. Aber

wenn auch seine Dü'ektionsthätigkeit nicht immer das

verdiente Lob erfuhr . sondern heftigen Angriffen aus-

gesetzt war, so hat er sich doch unstreitig grosse Ver-

dienste um die Hebung des Berliner Nationaltheaters er-

worben, das er vielleicht mit mehr durchgreifender

Selbständigkeit noch höher gebracht haben wiii^de. wenn
er nicht selbst ausübender Künstler gewesen wäre. Wie
es jedoch unrecht ist . seiner scliriftstellerischen . einer

bestimmten Eichtung zugewandten Thätigkeit den Ver-

fall des deutschen Theaters zuzuschreiben . ebenso un-

recht ist es . von einem diu'ch seine Direktion herbei-

geführten Verfalle der Berliner Bühne zu reden.

Für seine ernsteste und heiligste Aufgabe hielt es

Iffland, das Vertrauen, das der König in ihn setzte, zu

rechtfertigen. Er selbst war von echter, walii-er Liebe

zum Königshause erfüllt und betrachtete die Bühne als

ein wirksames Mittel zur Belebung eines edlen Patrio-

tismus. Zur Huldigungsfeier Friedrich Wilhelms HI
schi'ieb er das einaktige Schauspiel 'Der Veteran', das

am 6. Juli 1798 nebst dem nach Shakespeares 'Sturm'

von Götter bearbeiteten Singspiele 'Die Geisterinsel ' zur

Aufführung gelangte. Das Iff'landsche Schauspiel ward
mit warmem, innigem Gefühle aufgenommen. Publikum

und Schauspieler, so berichtet der Theaterkalender von

1799, schienen eine Familie zu sein. Iffland wurde

als Verfasser und Darsteller des Veteranen herausgerufen,

mit frohem Jubel empfangen und begleitet. Statt einer

Anrede wiederholte er die Schlussworte des Stückes

:

Gott segne den König und das Vaterland ! Das ganze

Auditorium wiederholte dieselben frohmütig. Obgleich

das Stück nur dem feierlichen Tage der Huldigung ge-

widmet war, so musste es dennoch auf dringendes Ver-

langen wiederholt werden. Mehrere hundert Zuschauer

fanden wegen Mangels an Raum an beiden Tagen keinen

Platz im Schauspielhause. Die Königin Luise , der

Iffland ein Exemplar des Stückes übersandte, beehrte ihn



niit folgendem huldvollen Schi-eiben: 'An Herrn Iffland.

Grott segne Sie , ehrlicher Mann ! Ich habe das Stück,

welches Sie auf den gestrigen Tag gemacht haben, ge-

lesen und mit welcher Eührung ! Die Tlu-änen, die ich

dabei vergoss , sind der beste Dank , den ich Ihnen

bringen kann ; denn sie entstanden aus den Gefühlen,

die, wenn sie sich beschreiben Hessen, Sie stolz machen

würden. Nicht unnützes Gepränge der Worte belästigt

die Ohren der Zuhörer, aber einfach, so wie der AVille

meines Mannes ist, sagen Sie laut : Der König will das

Glück seines Volkes. Dahingegen geben Sie jedem red-

liche Lehren , die nur Segen nach sich ziehen können,

und indem Sie dem Volke seinen eigenen Wert vor

Augen legen , bewirken Sie oder wollen Sie einen Ge-

meingeist bewirken, der zu allen Zeiten nötig ist, be-

sonders aber jetzt, wo wir so traurige Beispiele des

Selbstvergessens haben. Empfangen Sie meinen Dank,

ehrlicher Mann ! Fahimen Sie fort , durch öffentliche

Lehren das Publikum zu veredeln und Sie werden die

schönste Belohnung in dem Bewusstsein, Gutes gestiftet

zu haben, nie verfehlen. Luise.'

Bald sollten schwere Tage über das Königshaus und
das preussische Land kommen. Am Tage vor dem Aus-

zuge der Berliner Garnison, am 16. Oktober 1805,

liess Iffland ' Wallensteins Lager' aufführen und verband

mit dieser Aufführung eine echt patriotische Feier. Von
jeder Kompagnie hatten vierundzwanzig Mann fi*eien

Eintritt in das Theater erhalten; die Soldaten verfolgten

die klassische Dichtung mit gespannter Aufmerksamkeit.

Als am Ende der Gesang begann

:

Frisch auf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd,

Ins Feld, in die Freiheit gezogen —

,

hierauf ein eingelegtes Lied zur Verherrlichung des

Krieges einfiel und 'Heil Dir im Siegerkranz' zumSchluss

ertönte, da wurde der Jubel allgemein : Schwerter blitzten,

Hüte und Mützen flogen in die Luft; 'Gott erhalte den

Könia:!' tönte es ununterbrochen. 'Nie zuvor hatte ich'.



sagt der Augenzeuge, der dies erzählt (F. L. Schmidt,

Denkwürdigkeiten 1, 148), 'patriotische Gefühle so in

Masse entzündet gesehen ; nur der Bühnenkunst ist eine

solche EiTegung möglich. Was könnte das Theater auf

die Menge wirken I

'

Nun kamen die unglücklichen Jahre der Fremdherr-

schaft. Itfland wui'de in seinen Bestrebungen in mehi'-

facher Hinsicht gehemmt. Die staatliche Unterstützung,

welche das Theater bisher erhalten hatte, fiel aus. Die

durch die unglücklichen politischen Verhältnisse stark

beunruhigten Einwohner mieden den Besuch des Theaters

und den despotischen Anforderungen der französischen

Behörden vermochte Iflfland kaum zu genügen. Er musste

nicht aUein die deutschen Anschlagzettel in französischer

Übersetzung geben, sondern auch auf Befehl des fremden

Machthabers die Bezeichnung 'Königliches Xational-

theater' entfernen. Mit Entsetzen erfüllte es ihn, wenn

er die königliche Loge mit Franzosen und mitunter mit

Menschen besetzt sah, die, wie er einst im Kreise ver-

trauter Freunde sagte, vielleicht früher bei einem Theater

auf den Boulevards Portiers gewesen waren. Am Tage des

Einzugs Napoleons wurde Kotzebues 'Abbe de l'Epee' ge-

geben ; die Ankündigung lautete : La societe dramatique

et lyrique Allemande de S. M. le Eoi donnera aujourdhui

Lundi le 27. Octobre 1806 u. s.w. (Teichmann S. 86.)

Als man die Drohung aussprach, französische Schau-

spieler auf Kosten der Stadt kommen zu lassen . und

diese Angelegenheit bereits eifrig betrieb, wandte Ifiland

durch persönliche Anstrengung das drohende Ungewitter

ab und sicherte das Bestehen des Theaters. Dem Ver-

langen der französischen Behörden, die damals in Paris

beliebten kleinen Lustspiele von Picard , Duval u. a.

schnell auf die Bühne zu bringen , kam er bereitwillig

nach, indem er die Übertragung der verlangten Stücke

selbst übernahm. Aber er musste zu dieser Arbeit die

Nächte verwenden, da ilim sonst die Zeit dazu fehlte. Die

deutsche Übersetzung, die er sofort wähi'end des Lesens



des Ori^nales machte, diktierte er seinem Sekretär in die

Feder. So entstanden die Lustspiele 'Die Nachbarscliaft',

'Rückwirkungen', 'Die erwachsenen Töchter', 'Heinrichs V
Jugendjahre', 'Der Taufschein' und 'Der Vergleichskon-

trakt', welche 1807 und ISüSzur Auffiihi-ung gelangten.
i)

In jener trüben Zeit schi'ieb Iffland das fünfaktige

Schauspiel 'Wohin?', in welchem er die unglücklichen

politischen Zeitverhältnisse , den Druck der Fremdherr-

schaft treu abspiegelt und seinen Helden, Thomas Grer-

manus , in seiner Unzufriedenheit mit der politischen

Lage des Vaterlandes und mit der Unentschlossenheit

derer, die an das Staatsruder gestellt sind, die Heimat

verlassen und nach Lappland auswandern lässt. Obwohl

das Stück bei strenger Censur wegen seines demonstra-

tiven Charakters dem Verfasser leicht zu dem Schicksal

des Buchhändlers Palm hätte verhelfen können, so wurde

es doch noch wälirend der Anwesenheit der Franzosen in

Berlin an mehreren Orten unter Ifflands Namen aufgeführt.

Die Übernalime der Direktion der Wiener Theater,

die ihm damals angeboten wurde, hätte ihn aller Müh-

seligkeiten, die ihm der französische Druck bereitete,

tiberhoben. Aber wie in Mannheim , wo er bei einem

Gastspiele im Jalu-e 1804 einer Deputation von Mann-

heimer Bürgern, die ihn bat, an den Ort seiner früheren

schönen Wirksamkeit zurückzukehren , dankend er-

widerte :
' Eine starke innige Empfindung der Dankbar-

keit und Liebe verbindet mich an den sehr gütigen

König, der mich aufgenommen hat' (Koffka S. 310),

ebenso lehnte er die Berufung nach Wien mit der Er-

klärung ab, dass er seinem König treu bleiben wolle.

'Der König ist mein so überaus wohlwollender HeiT',

schrieb er an F. K. J. Schütz in Halle (7. März 1807),

'er hat in zehn Jahren nie seine Gesinnung gegen mich

geändert , hat (er allein !) gegen so manche Fälle der

^) Sie sind vereinigt in ' Beiträge für die deutsche Schau-

bühne in Übersetzungen und Bearbeitimgen ausländischer

Schauspieldichter.' Berlin 1807— S. 2 Bde.



Plattheit micli, oft mir unbewusst. rnliig und fest ge-

halten,, dass ich es. was ich auch auf das Spiel zu setzen

habe . nicht möglich machen kann , über unglückliche

Monate die schönen Jahre, die er, so viel an ihm lag,

mir gegeben hat, zu vergessen' (C. Gr. Schütz, a. a. 0.

2, 196). Und als der Direktor des fürstlich Ester-

hazyschen Theaters in Eisenstadt. H. Schmidt, im Auf-

trage des zum Präses der Wiener Theatergesellschaft

erwählten Fürsten Esterhazy nach Berlin kam , um
Iffland für die Direktion der drei neuvereinigten Theater,

der beiden Hoftheater und des Theaters an der Wien,

zu gewinnen . da schlug dieser den glänzenden Antrag

aus, nur um das Berliner Theater zu erhalten. 'Ich

würde', so schrieb er Schmidt (15. Februar 1807), 'das

hiesige Theater dadurch trennen und zerstören und vielen

Leuten Unglück bereiten ... In der ITnteilbarkeit meiner

Grundgefühle liegt die Konsequenz meiner Handlungen.

und diese werden Sie vom ersten Blatt, das Sie empfingen,

bis zum letzten , das Sie empfangen werden
,

getreu

finden. Wien ist das beste Verhältnis, das sich nur

darbietet. Aber keines in der Welt kann mich ver-

mögen, gegen das Dankgefühl für den König und gegen

die Pflicht meiner Stelle zu handeln.' Nachdem die

erbetene zweimonatliche Bedenkzeit verstrichen war.

schrieb er entschlossen (9. September 1807) : 'Ich bleibe

zu Berlin , meinem wohlwollenden . nicht glücklichen

Könige treu, und Sie werden das billigen.' Im April

1808 wollte er zu einem Gastspiel in Wien eintreffen,

aber die französischen Autoritäten erklärten ihm, dass

sie, wenn er reise, dem französischen Theater in Hamburg
gestatten würden, in Berlin zu spielen. So brachte er,

um diese vernichtende Last nicht zu veranlassen . ein

neues Opfer und reiste erst im September nach Wien.

Hier wurden ihm neue, noch glänzendere Anträge ge-

macht. Man bot ihm 6000 Thaler Gehalt, ein jährliches

Benefiz , einen Anteil an der Einnahme , ein Geschenk

von 4000 Thalern, freie Wohnung, für drei Pferde
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Fourage, 3600 Gulden Pension , auf die Witwe über-

gehend. Er erbat sich wieder eine zweimonatliche Bedenk-

zeit, da er alles von der Entscheidung des Königs abhängig

machen wollte. 'Dir bekenne ich oflfen', so schrieb er

aus Berlin seinem Bruder Philipp (29. Oktober 180S),

'meine Neigung hält mich hier, hier, wo ich Freunde

und das Geleistete für mich habe und wo der Wieder-

schein der herzlichsten Dankbarkeit von allen Gesichtern

mii' entgegenkommt. Ich kann den ehrlichen König
ja nicht vergessen. Ich darf nicht vergessen, dass die

geängstete Stadt, bloss weil ich geblieben bin, zui- Er-

haltung des Theaters monatlich 3000 Thaler gegeben

hat. Gottlob dass es mir gelang, diese nur in den

Sommermonaten zu gebrauchen. Und nun, da der König
kommt, sollte ich gehen? um Geld gehen?' Bei seinem

Scheiden aus Wien, am 27. September, sprach man in

einem Gedichte deutlich die Hoffnung aus, dass er dem
an ihn ergangenen Rufe folgen werde

:

Du scheidest nun von uns mit bangen Wehen!
Doch aus der Hoffnung zartem Blumenkranze
Winkt freundlich eine Blut' in voller Schöne,
Sie sei's, die uns mit unserm Los versöhne —
Sie nahet in der Hören flücht'gem Tanze
Und duftet Trost — ihr Nam' ist Wiedersehen!

Noch immer nicht war die Entscheidung erfolgt.

Ende 1808 reiste H. Schmidt abermals nach Berlin und

brachte Engagementsanerbietungen, die von grosser Be-

deutung waren. Die Summe des jährlichen Gehaltes

belief sich auf 30,000 Gulden W. W., ausserdem Hess

ihm Fürst Esterhazy noch besonders freie Equipage und

Befreiung von den Mautabgaben für fremde Weine,

die der Fürst übernehmen wollte , anbieten. Iffland

wui'de dadurch in seinem Entsclüusse, die Entscheidung

dem Könige zu überlassen , nicht wankend gemacht,

und so sandte er denn seinen Schwager . den Hofrat

Greuhm, und den Hofrat Jacobi nach Königsberg, um
dem Könige die Sache vortragen zu lassen. Die Ent-
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Scheidung teilte Iffland seinem Freunde Schmidt schon

vor der Rückkehr der beiden Abgesandten am 6. Mai

1SU9 mit: 'Aus dem Wenigen, was die beiden Reisenden

mir berichten, sehe ich, dass der König das Theater zu

Berlin zu erhalten wünscht, dass er in seiner Rechtlich-

keit das Mögliche thun will, dass er dabei in mich Ver-

trauen setzt. Kann ich dem Vertrauen mich und meine

Dienste entziehen ? Nein ! Und wenn morgen die Welt
untergeht und ich den Stab ergreifen müsste — ich

folge der Empfindung, und Leute von Empfindung werden

mich begreifen . . . Sehi- möglich , dass mein Entschluss

in dieser kritischen Zeit mein Schicksal verdirbt. Wie
die höhere Waltung will ! — loh werde nie bereuen,

ein ehrlicher Mann gewesen zu sein. Es hängt das

Schicksal mehrerer davon ab.' Und am 9. Mai schreibt

er :
' Ich stehe mit freier Brust unter Gottes Augen da

!

Werde da mein Los. was es wolle. Ich that redlich!'

(H. Schmidt, Erinnerungen eines weimarischen Veteranen

S. 184 ff.). Es hatte ihn einen harten Kampf gekostet;

aber da der König das Theater zu Berlin zu erhalten

entschlossen war, so blieb der edelmütige Künstler, um
den W^ünschen seines geliebten Königs zu folgen.

Der Friede zu Tilsit brachte die Hoffnung auf die

Rückkehr der hochverehrten Königsfamilie. Zweimal,

am 16. Juli und 11. Dezember 1807, das zweitemal

namens des Nationaltheaters , hat Iffland dem hohen

Königspaare die besten Wünsche für eine glückliche

Rückkehr in die Hauptstadt nach Merael übersandt. In

dem Rufe : Gott erhalte den König , die Königin und

das Haus ! tönen diese Ergüsse patriotischer Begeisterung

aus. An dem nächsten Geburtstage der Königin , am
10. März 1808, brachte er der hohen Frau dadurch

seine Huldigung, dass er in seiner Loge mit einer Rose

auf der Brust erschien. Ihm gegenüber nahm Friederike

Bethmann, die erste tragische Schauspielerin des Ber-

liner Theaters, Platz , ebenfalls mit einem prachtvollen

Rosenstrauss am Busen. Als nun das gesamte Ballet-
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korps, jedes einzelne Mitglied mit einer Rose geschmückt,

auf der Büline erschien, wo Konrad Lewezows ' Iphigenie

in Aulis' gegeben wurde, da erscholl im Publikum ein

lauter Jubelruf, der die einzige Bewegung aller kund-

gab. Noch in der nämlichen Nacht wurde Iffland ver-

haftet und unter Bedeckung in das Grefängnis gebracht.

Am andern Tage jedoch wusste er in dem Verhöre,

welchem er durch den Kommandanten von Berlin,

General St. Hilaire , unterworfen wurde , durch sein

ebenso kluges als männliches und festes Benehmen es

dahin zu bringen , dass man ihn unter Auferlegung

eines zweitägigen Hausarrestes wieder entliess (H. Schmidt,

Erinnerungen S. 143).

Eine grössere Gefahr drohte ihm, als er in demselben

Jahre bei einem Gastspiele in Pressburg, wohin er von

Wien aus gereist war, am Schlüsse der Vorstellung ge-

rufen, die unerschütterliche Anhänglichkeit des ungari-

schen Volkes an das angestammte Fürstenhaus rühmte

und gleich nach seiner Rückkehr nach Berlin vor Davoust

gefordert wurde, der ihm erklärte, er könne ihn wegen
seiner politischen Anrede in Pressburg sofort auf offener

Strasse vom Leben zum Tode bringen , aber er wolle

sein Auftreten diesmal für einen Theatercoup ansehen;

er rate ihm jedoch wohlmeinend, ein anderesmal klüger

zu handeln (H. Schmidt, a. a. 0. S. 168).

Am 3. Dezember 1808 verliess die französische

Besatzung die Stadt. Am 6. erschien die Ankündigung
der Oper 'Axui-' auf deutschem Komödienzettel, und
es wurde bei dieser Gelegenheit der neue Gouverneur

von Berlin , General v. Lestocq , der zum erstenmale

in die Loge trat, mit grossem Jubel empfangen. Als

dann das preussische Militär einige Tage später ein-

rückte , nahm Iffland die lange entbehi'ten Stücke, in

denen der preussische Volksgeist sein gekränktes Ehr-

gefühl und seine treue Anhänglichkeit an das ange-

stammte Königshaus kundgeben konnte, wieder auf (Teich-

mann S. 87). Die ersehnte Rückkehr" des Königspaares
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fand am 23. Dezember 1809 statt. Zwei Tage später

wurde dies freudige Ereignis im Opernhause mit Grlucks

zui' ersten Aufführung gelangender Oper "Iphigenie in

Aulis', im Schauspielhause mit dem ebenfalls zur ersten

Aufführung gelangenden einaktigen Schauspiele Ifflands

'Der Verein' gefeiert. Das königliche Paar wurde beim

Eintritt in die Loge mit dem lebhaftesten Jubel em-

pfangen. Im Schauspielhause , in welchem die hohen

Gefeierten nach Beendigung des ersten Aktes der Opern-

vorstellung erschienen, schloss die Vorstellung mit dem
Liede 'Eine feste Burg ist unser Gott.' Iffland wurde
in die königliche Loge gerufen und mit den gnädigsten

Worten der Anerkennung beehrt (Teichmann S. 89).

Am 17. Januar 1810 wurde er durch eine Einladung

erfreut, für den folgenden Tag der Gast des Königs im
königlichen Schlosse zu sein. Der hohen Einladung

folgend fand er daselbst am festgesetzten Tage eine

aus den Spitzen der Militär- und Civilbeamtenwelt Ber-

lins zusammengesetzte Versammlung. Darunter befanden

sich der Grosskanzler v. Beyme, der General v. York,

der Justizminister v. Küxheisen, Alexander v. Humboldt

u. a. Die Eingeladenen wurden nun durch die Säle

des Königsschlosses geführt bis in das Gemach, in welchem
sich die Büdnisse sämtlicher Könige befinden. Hier

verkündete der General v. Dierke, dass der König die

Absicht habe, in Anerkennung des Wertes, welchen das

Nationalverdienst jeder Art für ihn und den Staat habe,

es auch allgemein durch öffentliche Auszeichnung zu

ehi'en und zu belohnen. Dann wurde die Liste der

Anwesenden verlesen und jedem ein Etui mit dem ihm
zuerkannten Ordenszeichen überreicht. Iffland erhielt

den Roten Adlerorden 3. Klasse, eine Auszeichnung,

mit welcher seine ebenso geschickte als aufopfernde

patriotische Verwaltung des königlichen Theaters aner-

kannt wurde, durch die er der Krone endlose Verlegen-

heiten und Kosten erspart hatte ; eine Auszeichnung,

die auch deshalb so ehrenvoll war, weil Iffland der



erste Schauspieler war, dessen Brust mit einem Ordens-

zeichen geschmückt worden ist. Glaubte doch selbst

Napoleon seinem Freunde Talma das Kreuz der Ehren-

legion verweigern zu müssen. 'Diese Verleihung war

ein Bruch mit der Tradition, ein Hinüberleiten in neue

Verhältnisse, in denen nicht Rang noch Stand, sondern

nur Thätigkeit und Verdienst massgebend seien' (Hörn,

Das Buch von der Königin Luise S. 191). Ed. Devrient

(Gesch. d- deutsch. Schauspielkunst 4, 243) bemerkt,

scheinbar verletzt durch die Thatsache, dass die Fürsten

trotz ihrer Teilnahme an den Bestrebungen des Schau-

spielerstandes diesen eines öffentlichen Zeichens ihrer

Gunst oder der Anerkennung seines Verdienstes doch

nicht für würdig hielten , dass Iffland der erste und

einzige gewesen, dem ein Ordenszeichen zu teil geworden

sei, während er noch aktiver Schauspieler war.

Drei Tage nach der Ordensverleihung wurden die

neuen Ordensritter zur königlichen Tafel befohlen , bei

welcher das hohe Königspaar seinen Platz in der Bilder-

gallerie hatte. Es war das erste preussische Ordens-

fest, an welchem Iffland teilnehmen durfte.

Folgendes Sonett, das sich in Ifflands Nachlass findet,

feierte den neuen Ritter :

Du, dessen Muse längst in heiterm Ton
Der Lebensweisheit Sinnspruch zart erklärte,

Nur Glück der Tugend sei das Wünschenswerte
Und so das Edelste des Schönen Lohn;

Du, den die Kunst als ihren Lieblingssohn

Durch ihren reichsten Lorbeerkranz bewährte,

Heil Dir! Du stehst, der Würdigsten Gefährte,

Im Ritterschmuck vor Preussens Herrscherthron.

Berichtigt sind die Grenzen des Gebiets

Der Ehre! Sie versagts, dem Wahn zu fröhnen,

Verdienst sei Erbteil adligen Geblüts.

Sie kränzt, entzückt, ihr Unrecht auszusöhnen,

Dich, Freund der Tugend, der Natur, des Schönen,

Als Edleren durch Adel des Gemüts.
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Ein Jahr später erfuhr Iffland die höchste könig-

liche Auszeichnung, indem er durch Kabinetsordre vom
18. Juni 1811 zum Generaldirektor sämtlicher könig-

licher Schauspiele in Berlin ernannt wurde. 'Indem

ich Ihnen', heisst es in der Kabinetsordre, 'hiermit

Meine Zufriedenheit über Ihre auf das Beste dieser An-
stalten gerichteten unablässigen Bemühungen zu erkennen

gebe, übertrage ich Ihnen nunmehr als einen Beweis

derselben und Meines Vertrauens, Meiner früheren

Intention gemäss , die Direktion jener Schauspiele und
zugleich der Kapelle und Musik , des Ballets und aller

hierzu gehörigen Gegenstände als Generaldirektor' (Teich-

mann S. 95). Die vielmonatlichen Urlaubsreisen der

Schauspieler wurden beschränkt, die Benefizvorstellungen

hörten auf. Der zu den Schauspielen erforderliche jähr-

liche Zuschuss von 57 776 Thalern wurde auf den Etat

der Generalstaatskasse übernommen. Der ganze Etat

wurde auf 190 000 Thaler gebracht.

Es versteht sich von selbst, dass der Geschäftskreis

IflElands von nun an eine bedeutende Erweiterung erfühl",

da auch Kapelle und Ballet ihm unterstellt waren und
der Oper eine grössere Sorgfalt zugewendet werden

sollte. Schon im Jahre 1812 war eine Abnahme seiner

Körperkräfte wahrzunehmen. Aber nicht nm* von physi-

scher , sondern auch von moralischer Schwäche redet

in wenig schonender Weise Graf Brühl, der Nachfolger

Ifflands in der Leitung der öffentlichen Schauspiele, in

einem Briefe an Goethe vom 23. September 1812; ja

nicht nur diese, auch 'Einseitigkeit und eine sehr

prosaische Leitung' macht er ihm zum Vorwurf, bei

der das eigentliche Studium der Kunst sinke und das

Theater selbst von Jahr zu Jahr schlechter werde

(Pasque 2, 203). Graf Brühl konnte aus den ange-

gebenen Gründen dem jungen Dui'and nicht raten, seine

Laufbahn auf dem Berliner Theater zu beginnen —
und doch danken Hunderte von Kunstjüngern der auf-

opfernden Thätigkeit Ifflands ihre künstlerische Ausbildung.

Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 24. e



Freilich bei zunehmender Kränklichkeit steigerte sich

die ihm angeborene Gutmütigkeit, die Grundtriebfeder

seiner Handlungen, welche von dem ihm untergebenen

Schauspielerpersonal nicht selten in zu ausgiebiger Weise

benutzt wiu'de. Daneben war er nicht frei von Empfind-

lichkeit, die sich in den letzten Jahren infolge seiner

Kränklichkeit zu lebhafter Gereiztheit wandelte, mit der

aber neben seiner Friedensliebe er jedenfalls mehr sich,

als anderen geschadet hat.

Übrigens hatte sich IflPland seine Stellung als General-

direktor der öffentlichen Schauspiele erst erkämpfen

müssen. Der dem königlichen Hause in naher Ver-

wandtschaft angehörende Fürst Anton Heinrich Eadzi-

will, der hochbegabte Musiker, der erste Komponist von

Goethes 'Faust', hatte sich sehr eifrig bemüht, Intendant

der grossen Oper zu werden. 'Einige lose Kammer-
herren, die die Sache bloss für eine partie de plaisir

hielten, wollten gern', so sclireibt der Theater-Sekretär

Esperstedt an Ifflands Nefi"en (Berlin, den 11. Mai 1811),

'unter den Fittigen jener hohen Person auch die Hände
darin haben ; indessen Iffland that wenige, aber gewichtige

Schritte und warf alles das um, was sich ihm in den

Weg stellte, und das alles ohne Lärm, aber sekr männ-

lich und fest.' Fürst Eadziwill wurde 1815 zum Statt-

halter des Grossherzogtums Posen ernannt. Aus dem-

selben Briefe Esperstedts erfalu-en wii' auch, dass Iffland

aus dem Nachlasse der verstorbenen Königin Luise vom
Könige durch seinen Geheimen Kämmerer mit einigen

herzlichen Worten ein porzellanenes Thee-Service als

Geschenk erhielt.

Von Ifflands aufopferndem Patriotismus zeugt auch

die Thatsache, dass er im Jahre 1813. ti'otzdem er da-

mals schon sehr leidend war, im Verein mit Fichte und

Schleiermacher im Tiergarten militärische Übungen vor-

nahm und dieselben mit solchem Eifer ausführte, dass

ihm oft der Schweiss von der Stirn lief. Denn er wollte,

als sich alles in vaterländischer Begeisterung zum Kampfe
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g-egen den Erbfeind der deutschen Nation erhob . nicht

zurückbleiben . und wenn er auch nur dem Landsturm

seine Dienste widmen könnte.

Der edle Patriot hatte den sehnlichen Wunsch, den

Befreitingskrieg dui'ch ein glänzendes Festspiel auf der

Bühne verherrlicht zu sehen. Er hatte deshalb bei dem
Geheimen Hofrat Kirms in Weimar (7. ilai 1S14) an-

gefi-agt, ob Goethe sich entschliessen würde, zur Be-

grtissung des Königs von Preussen und des Kaisers von

Russland ein Festspiel zu dichten, in welchem auch Kaiser

Franz und der Kronprinz von Schweden zu erwähnen

seien. Goethe befand sich damals in Berka a. d. Um
und schrieb an Kirms (18. Mai), er könne ihm nicht

verbergen, dass der freundliche und ehi-envolle Auftrag

des Herrn Generaldirektor Iffland ihn in eine peinliche

Lage versetze. Vier Wochen seien ein gar zu kurzer

Termin, die Aufgabe für Berlin sei gross und er erkenne

in ihrem ganzen Werte die Ehre, die man ihm erzeige,

zu glauben, dass er sie zu lösen im stände sei (Goethe-

Jahrbuch 2. 273). Schon am 24. Mai sandte Goethe

einen Entwui'f zu dem Vorspiel 'Des Epimenides Er-

wachen' und am 15. Juni erfolgte die Übersendung des

vollendeten Stückes. Da aber nach der Bestimmung des

Königs die beabsichtigte Auffühi'ung bis nach dem Wiener
Kongresse ausgesetzt bleiben sollte , so gelangte das

Goethesche Festspiel mit der Musik von B. A. Weber
erst am 30. März 1815 zur Darstellung, als Iffland

schon nicht mehi' zu den Lebenden zählte. Von der

bedeutenden Wirkung des Festspieles, das wie eine

prophetische Vision und zugleich wie eine Pi'obe des

Exempels erschien , berichtete Zelter an Goethe schon

am folgenden Tage (Briefwechsel zwischen Goethe und

Zelter 2, 150).

Ein bleibendes Verdienst hat sich Iffland dadurch

erworben, dass er, der idealen Sichtung der weimarischen

Schule folgend, die Meisterwerke unserer beiden klas-

sischen Dichter auf die Bühne brachte und daneben
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Shakespeare in seiner vollkommeneren Gestalt einführte.

Vor allem glänzt seine Theaterverwaltung dui'ch seine

liebevolle Pflege der Schillerschen Dichtungen. Unter-

stützt wurde er dabei von einer Anzahl trefflicher Künstler,

welche 'von der Natur selbst für die grossartigen idealen

Charaktere der Schillerschen Tragödien bestimmt zu sein

schienen,' an ihrer Spitze und als einer der grössten

Schauspieler, welchen die deutsche Bühne jemals besessen

hat, Ferdinand Fleck, daneben Franz Mattausch, Friede-

rike Unzelmann, später verehelichte Bethmann u. a. m.

Mit grossem Eifer di'ängte Iffland zur Aufführung

des 'Wallenstein' und bewarb sich lebhaft um das neue

dramatische Werk. 'Das Publikum verlangt mit Sehn-

sucht danach,' schrieb er (5. Oktober 1798); 'von mir*

rede ich nicht' (Teichmann Nr. 1), und am 4. Dezember
bittet er dringend um die Absendung der Schauspiele.

'Ausschi'eiben, Dekorationen, Garderobe etc. nehmen Zeit

und mehr als alles ist es mir Pflicht, die Ungeduld

des Publikums zu befriedigen' (ürlichs Nr. 198). Am
10. Februar 1799 schrieb Iffland an Schiller: 'Den

18. d. M. werden 'Die Piccolomini,' wie ich hoffe, gut,

mit Anstand , wenigstens gewiss mit all dem Aufwände
gegeben , den wir diesem Meisterwerke mit Freuden

widmen' (Teichmann Nr. 8). In der That fand die

Aufführung der 'Piccolomini' an dem genannten Tage
statt, am 17. Mai folgte ' Wallensteins Tod'. In beiden

Vorstellungen hatte Iffland eine ausgesuchte Sorgfalt

bewiesen. Fleck brachte die Hauptrolle, dui'ch deren

Studium er sein reifes Mannesalter verherrlichte . zu

meisterhafter Darstellung ; seine geniale Wallenstein-

schöpfung ist von keinem Späteren wieder erreicht worden.

Iffland gab den Octa^^o trefflich. Nach Flecks Tode (er

starb den 20. Dezember 1801) spielte Iffland den Wallen-

stein selbst. Als Ifflands Auffassung des Octavio in

einer von einem Herrn Ehode herausgegebenen Berliner

Zeitschrift als unrichtig bezeichnet und dabei hervor-

gehoben worden war, dass diese Person als ein Schleicher,

1
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ein Bösewicht dargestellt werden müsse, erwiderte Iffland

in einem Briefe vom 20. August 1799 dem Kritiker,

für die Übersendung der Zeitschrift dankend, dass er

an seiner Auffassung festhalten müsse (Westermanns

Monatshefte 1884. S. 833). Friederike Unger. die

Gattin des mit Iffland befreundeten Buchhändlers Unger,

spricht in einem Briefe an F. L. W. Meyer (März 1799)

von dem ersten frischen Eindruck, den die Vorstellung

des neuen Schillerschen Dramas auf sie gemacht, und

lobt Iffland, der die Rolle des älteren Piccolomini ver-

herrliche und die lamben meisterhaft spreche ([E. Campe]

Zui' Erinnerung an F. L. W. Meyer 2. 43). 'Wallen-

steins Lager' gelangte erst am 28. November 1803 zur

Aufführung, da Iffland früher Bedenken trug, dies Stück

zu geben. Er wurde durch eine zu ängstliche Rück-

sichtnahme auf den ' militärischen Staat' geleitet und
sprach sich offenherzig gegen Schiller darüber aus (Teich-

mann Nr. 8).

Wegen der 'Maria Stuart' war Iffland schon vor

der ersten Aufführung in Weimar, die am 14. .Juni 1800
stattfand, mit dem Dichter in Verbindung getreten ; schon

am 22. Juni übersandte ihm Schiller das Manuskript

(Teichmann Nr. 11). Aber Misshelligkeiten, welche wegen
der Besetzung der beiden Hauptrollen zwischen Frau

Fleck und Frau Unzelmann entstanden waren, verzögerten

die Auffülu'ung, so dass diese erst am 8. .Januar 1801

stattfand. "Ich bin sehi- geplagt,' schi-eibt Iffland an

Schiller (8. November 1800), "und vermisse den Frieden,

worin ich einst unter empfänglichen Menschen wandelte

;

wenn sie auch nicht genug gebildet waren , so waren
sie doch nicht verbildet' (Urlichs Nr. 277). Frau Unzel-

mann trat als Maria auf, Frau Böheini spielte die Elisa-

beth, Iffland gab den Melville. übernahm jedoch bei

der ersten Wiederholung wegen Flecks Erkrankung den

Leicester.

Statt der erwarteten 'Malteser' traf am 2. September

1801 der erste Akt der 'Jungfrau von Orleans' ein. Die
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Sendungen endeten mit dem November. Am 23. November

1801 fand die Auffülu'ung nach dem für die Darstellung-

bearbeiteten Manuskript zu Iflflands Benefiz statt. Der

Dichter, der zwar zur Vorstellung eingeladen war, aber

nicht erschien , feierte einen wahrhaft volkstümlichen

Erfolg. 'Es war der Thätigkeit Ififlands vorbehalten,'

sclu'eibt Goethe , der ' Die Jungfrau von Orleans ' die

künstlerisch vollendetste Dichtung Schillers nennt, 'bei

den reichen Mitteln, die ihm zu Gebote standen, durch

eine glänzende Darstellung dieses Meisterstückes sich

für alle Zeiten in den Theaterannalen einen bleibenden

Ruhm zu erwerben' (27, 72). Der Glanz der Dar-

stellung wurde dadurch erhöht, dass Iffland den Krönungs-

zug zu Rheims mit ausserordentlicher Pracht einrichtete

;

Zelter nannte die Wirkung so eklatant, dass das Audi-

torium jedesmal in Extase davon gerät (Briefwechsel

zwischen Goethe und Zelter 1, 84). Die Auffülu'ung

musste in den wenigen Tagen vor Jahresschluss noch

dreizehnmal wiederholt werden. Am 5. April 1802
folgte die Auffühi-ung von Schillers 'Turandot.' Iffland

schrieb dem Dichter (16. April), dass es Pflicht der

Ehi'furcht gewesen sei , das von seinem zaubernden

Genius ausgestattete Stück ganz mit der vorgeschriebenen

Pracht zu geben, und dass 'Turandot' mit jeder Sorg-

falt und mit einem Aufwände von 1500 Thalern ge-

geben worden sei (Urlichs Nr. 412). Am 14. und

16. Juni 1803 ward 'Die Braut von Messina', wie Iffland

an Schiller schineb, 'mit Würde, Pi'acht und Bestimmt-

heit' gegeben. ' Gegenfüssler ? etliche! Totaleffekt? Der

höchste, tiefste, elu-würdigste ! Die Chöre wurden meister-

haft gesprochen und senkten wie ein Wetter sich über

das Land ! Gott segne und erhalte Sie und Ilire ewig

blühende JugendfüUe!' (Urlichs Nr. 381.) Zu Anfang

des Jahres 1804 sandte Schiller den ersten Akt und

einen Teil des zweiten Aktes des 'Teil.' Voll Be-

geisterung schrieb Iffland (4. Februar) an Schiller: 'Ich

habe gelesen , verschlungen , meine Knie gebogen , und



mein Herz, meine Thi'änen , mein jagendes Blut liat

Ihrem Geiste , Ihrem Herzen mit Entzücken gehuldigt

!

bald . bald , bald mehr ! . . . Ich reiche Herz und
Hand Ilu'em Genius entgegen. Welch ein Werk ! Welche
Fülle, Kraft, Blüte und Allgewalt! Gott erhalte Sie —
x4men!' (UrUchs Nr. 403.) Im Laufe des Februar sandte

SchiUer die übrigen Teile , den Rest sollte Frau von

Stael bringen, die noch vor Ende des Monats in Berlin

eintreffen sollte — Scliiller gab ihr- ein Empfehlungs-

schi-eiben vom 29. Februar an Iffland mit (Teichmann

Nr. 34) — , am 20. Februar folgte der Schluss. Unter

unermesslichem Jubel beschritt Schillers Schwanengesang

am 4. Juli die Bühne. "Schülers 'Teil' ist mit selir

lebhaftem Beifall aufgenommen und seit acht Tagen
schon dreimal gespielt worden ; der Apfel schmeckt uns

nicht schlecht und die Kasse verspricht sich einen guten

Handel damit,' schrieb Zelter an Goethe am 12. Juli

(Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter 1. 115), und
Iffland berichtete am 17. Juli an Schiller: 'Ich eile Ihnen

zu melden, dass 'Teil' mit Entzücken aufgenommen
worden ist und einen gleichen Zulauf hat' (Teichmann

Nr. 37)1).

Neben der Pflege der Schillerschen Dichtungen Hess

sich Iffland auch die Pflege der Goetheschen Meister-

werke angelegen sein. Das Jahr 1801 brachte 'Egmont'

mit Eeichardts Musik (25. Februar). 'Tancred' (10. März)

und 'Jery und Bätely' (30. März). Wegen des 'Tancred'

schrieb Schiller an Iffland (18. Dezember 1800;: 'Goethe

ist jetzt sehi' pressiert, den 'Tancred' zu vollenden; Sie

haben uns dadurch, dass Sie ihn ein wenig drängen und
treiben , einen guten Dienst gethan , weil dieses Stück

ohne diesen neuen Sporn leicht auf die lange Bank hätte

^) Über Schillers Reise nach Berlin ün Mai 1804 und über
IflFlands Fürsorge für Schillers Hinterbliebene s. meinen Auf-
satz 'Schiller und Iffland' in der Sonntagsbeilage zur Vossi-

scben Zeitung 1SS4, Nr. 15.



geschoben werden können ; denn Goethe hat einmal den

Glauben, dass er Winters nichts Poetisches arbeiten könne,

und weil er es glaubte, so ist es bis jetzt auch wirklich

der Fall gewesen ' (Sonntagsbeilage zur Vossischen Zeitung

iS76, Nr. 129.) Ursprünglich sollte die Aufführung des

'Tancred' zur Feier des Krönungsfestes am 18. Januar

stattfinden (Teichmann Nr. 41). In das Jahi- 1802 fällt

die erste Auffühi'ung der 'Iphigenieauf Tauris' (27. Dezem-

ber), welche von da ab wegen der wunderbaren Schön-

heit und Harmonie der Form sich dauernd auf dem
Repertoire erhielt und gewöhnlich dann über die Bühne

ging, wenn die Eröffnung derselben nach einer längeren,

durch ein besonderes Ereignis veranlassten Pause erfolgte.

So wurde nach dem Tode der Königin Luise das Theater

am 6. August 1810 mit der "'Iphigenie' eröffnet. Das

Jahr 1803 brachte Goethes 'Natürliche Tochter', nach-

dem Iffland durch Schillers Vermittelung dieses Stück

erhalten hatte — die Aufführung fand am 12. Juli

statt — , das Jahr 1805 (4. September) den 'Götz' in

neuer Bearbeitung, die Goethe schon anfangs Dezember
1804 an Iffland hatte abgehen lassen; 'es ist nun aber

Ifflands Manier,' schreibt Goethe an Zelter (29. Januar

1805), 'in solchen Fällen stumm zu sein und das Wesen
bei sich zu cohibiereu und zu schmoren, bis er es endlich

gar genug glaubt, um damit hervorzukommen. . . . Einem

Manne von seinen Verdiensten muss man eine Eigenheit

schon nachsehen , um so mehr, da eine solche Handels-

weise in seiner Lage ^^elleicht nötig ist' (Briefwechsel

zwischen Goethe und Zelter 1, 162). Am 29. Dezember
1810 folgte Voltaires 'Mahomet' in Goethes Übersetzung,

am 25. November 1811 'Torquato Tasso', am S.Dezember

1813 'Die Laune des Verliebten'. Goethe war erfreut,

dass das letztgenannte Stück noch nach vierzig Jahi'en

die Berliner interessieren könne; dies gebe ihm die Ver-

mutung, dass in demselben etwas Frisches enthalten sein

müsse , welches der Zeit nicht unterliege (Briefwechsel

zwischen Goethe und Zelter 2, 96).
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Ebenso ist es das Verdienst Ifflands . Shakespeare

in A. W. Schlegels Übersetzung zuerst auf die Bühne

gebracht zu haben . die bis dahin von Schiöders u. a.

Übertragungen beherrscht war. •Hamlet" wurde am
15. Oktober 1799. 'Julius Cäsar' am 27. Februar 1S04.

•Der Kaufmann von Venedig' am 5. März 1810 gegeben.

Goethe machte am 27. Oktober 1S03 A. W. Schlegel

Vorschläge für die von Iffland projektierte Aufführung

(Goethe - Jahrbuch 5, 5). Shakespeares 'ilacbeth' tu

Schillers Bearbeitung wurde am 11. Dezember 1809.

•Othello" in J. H. Voss' Übersetzung am 28. Dezember

IS 12 gegeben. Goethes Bearbeitung von Shakespeares

•Eomeo und Julia" brachte Mland am 9. Apiil 1812

zur Atifführung. Unterm 14. Mai schiieb Goethe aus

Karlsbad an Iffland :
• Sie haben . verehiter Mann , Sich

bei jeder Gelegenheit und auch neuerlich wieder so

freundlich und teilnehmend gegen mich erwiesen . dass

ich sehr unrecht thäte . wenn ich nicht auch einmal

direkt dafür meinen Dank abstattete, zumal da ich mich

gegenwältig in Karlsbad, entfernt von unserem guten

Mittelsmann (Hofkammerrat Kü-ms). befinde' (Teichmann

Nr. 45). Dem letzteren hatte Goethe am 7. März ein

Exemplar gesandt i Goethe - Jahi'buch 2, 265).

Auch Schlegels -Ion' liess Iffland (15. Mai 1802)

aufführen , obwohl Uim die Richtung dieses Schauspieles

nicht zusagte. Überhaupt eröffnete er jedem Dichter,

der Berui" erkennen liess , die Bahn zui' Bühne . und

wenn er Heinrich von Kleists Dichtungen nicht zur Dar-

stellung brachte, obwohl ihm dieser sein •Käthchen von

Heübronn' zur erstmaligen Auffükrung anbot, so geschah

es nur deshalb, weil er sich durch die ungünstige Auf-

nahme des •Zerbrochenen Kruges' auf der weimarischen

Bühne abschrecken liess. "Wäre schon damals die Um-

arbeitung der Kleistschen Dichtungen vorhanden gewesen,

so würde er sich nicht gescheut haben , seine Dramen,

die noch heute in ihrer jugendlichen Frische erfreuen,

auf die Bühne zu bringen. Ebenso wies er L, Wielands
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Lustspiel 'Die Überraschung' zurück, das ihm der Vater

des jungen Dichters anbot. Dagegen wurde lifland ein

bewundernder Verehrer des phantastischen Dramatikers

Zacharias Werner, dessen Trauerspiel 'Martin Luther

oder die V^eihe der Kraft' die Berliner Bühne zuerst

am 11. Juni 1806 brachte. Ilfland hatte dies Drama
auf seinen Reisen zuerst durch Vorlesen bekannt gemacht,

dann aber trat er selbst in der Titelrolle auf. Es war

ein Sensationsstück, das oft wiederholt wurde, obgleich

der Charakter Luthers, wie alle Wernerschen Figuren,

verzerrt ist. In der ersten Zeit wurde dasselbe in

Berlin wöchentlich dreimal wiederholt, aber nachdem es

am 23. Juli nach der fünfzehnten Vorstellung durch

eine von Offizieren der Grendarmerie unter Fackelbe-

gleitung veranstaltete abendliche maskierte Schlittenfahrt

karikiert war, erlitten die weiteren Vorstellungen eine

Unterbrechung und erst das Jahr 1810 brachte das

Stück wieder auf die Bretter. Iffland hatte damals die

Sache sehr übel genommen und durch persönliche Klage

beim Könige die Versetzung eines Offiziers und die Be-

strafung der übrigen mit Arrest bewirkt i). Auch Werners
'Söhne des Thaies' fanden Ifflands Billigung — er führte

sie am 10. März 1807 auf — , und in den letzten Jahren

seiner Wirksamkeit hiess er F. W. Gubitz und Adolf

Müllner als dramatische Schriftsteller willkommen, indem

er ihre Dramen 'Ein Tag des Schicksals' und 'Die

Schuld' am 5. Januar und 14. Februar 1814 zur Auf-

führung brachte. Dem ersteren hatte er von Reinerz

aus (23. Juli 1813) geschrieben: 'Die dramatische Kunst

ist Treibhausgewächs. Ein warmer Hauch kann sie nur

im Leben erhalten. Abschösslinge weggenommen, nicht

herabgerissen, befördern den stolzen Wuchs im Gedeihen.

Sonne und Schatten, gerecht verteilt, erhalten den Schmelz

^) Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter l, 238, Teich-

mann S. 85 nach einer Notiz aus dem Tagebuche des Schau-

spielers Ferd. Rüthling.



der Farben, denen der Eauhfrost ein Gift ist' (F. W.
Giibitz, Erlebnisse 1, 293).

Von litterarischen Anfeindungen ist Iffland nicht

verschont geblieben. Indessen bezogen sich dieselben

meist nur auf seine Leistungen als di'amatischer Schrift-

steller, weniger auf seine Thätigkeit als ausübender

Künstler. Das grosse epigrammatische Strafgericht,

welches in den im Musenalmanach auf 1797 veröffent-

lichten 'Xenien' die zeitgenössische Litteratur traf, brachte

Iffland nur lobende Anerkennung

:

Was nur einer vermag, das sollte nur einer uns schildern,

Voss nur den Pfarrer und nur Iflfland den Förster allein.

Hier waren Ifflands 'Jäger' würdig neben Voss'

'Luise' gestellt, ohne dass beiden ii'gend ein Tadel

zugesprochen wurde. Aber die ganze Richtung der

bürgerlichen Dramatik, die neben Iffland noch Schi-öder,

Kotzebue u. a. verfolgten, durfte nicht leer ausgehen.

Um nun Iffland nicht wehe zu thun , wollte Scliiller

in dem 'Dialoge mit Shakespeare' lauter Schrödersche

und Kotzebuesche Stücke bezeichnen. Er bat daher

Goethe, ihm durch Spii'itus (Geist, Goethes Diener) das

Personal von fünf bis sechs Kotzebueschen Stücken ab-

schi"eiben zu lassen , damit er darauf anspielen könne

(Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe Nr, 201).

Und so heisst es denn in der Parodie 'Shakespeares

Schatten', dass man auf der Bühne jetzt nur Pfarrer.

Kommerzienräte , Fähndi'iche , Sekretärs oder Husaren-

majors sähe. Und um jeder Missdeutung zu begegnen,

schloss sich Schiller selbst nicht aus , sondern machte

eine nicht zu verkennende Anspielung auf sein eigenes

Drama 'Kabale und Liebe':

Was? Sie machen Kabale, sie leihen auf Pfänder, sie stecken
Silberne Löffel ein, wagen den Pranger und mehr.

Hier bezieht sich das Leihen auf Pfänder auf Ifflands

'Hagestolzen', das Einstecken der silbernen Löffel auf

Schröders 'Fähndrich', das Versuchen des Prangers und
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mehr auf Ifflands 'Verbrechen aus Ehrsucht' und Kotze-

bues "Kind der Liebe'. Die Gregenwehr, welche die

'Xenien' hervorriefen, fand in Bezug auf Iflfland nur

in zwei Epigrammen der 'Berlocken' einen Ausdruck.

Iflfland.

Einheit, das ist doch wahr, ist in Iflflands sämmtlicben
Stücken,

Einheit der Zeit und des Orts und der Personen dazu.
Nur der Handlung nicht, denn man siebet viel dumme

«. Streiche

In einem einzigen Stück, und sie sind alle sich gleich.

Als entschiedene Gegner der Ifflandschen Dramatik

traten die Romantiker Ludw. Tieck, A. W. Schlegel,

A. F. Bernhardi und Clemens Brentano auf; sie er-

öffneten einen hartnäckigen Kampf, der, weil er zugleich

Ifflands Stellung als Leiter der Berliner Nationalbühne

empfindlich berührte , diesen schliesslich zu energischer

Abwelu' nötigte , indem er H. Becks fünfaktiges Lust-

spiel 'Das Chamäleon' am 3. November ISOO auf die

Bühne brachte. Lidem ich in betreff dieses litterarischen

Streites auf meinen Aufsatz "Iffland und die Romantiker'

(Sonntagsbeilage zur Vossischen Zeitung 1884, Xr. 18,

19) verweise, bemerke ich, dass auch noch von anderen

Seiten Angriffe auf Ifflands Dramatik erfolgten. So

erschien 1799 in 'Germanien' ein "grosses Schauspiel

in Ifflandscher und Kotzebuescher Manier' unter dem
Titel 'Erscheinungen und Träume am Ende des 18. Jahr-

hunderts', worin die jüngsten europäischen Ereignisse

in schonungsloser Weise besprochen und deren Träger

unbarmherzig gegeisselt wurden. Der Prolog bietet eine

Scene vor dem Potsdamer Thore in Ifflands Garten.

Iffland und Kotzebue unterreden sich über ilu-e Familien-

gemälde und Ritterschauspiele. 'Ich schildere, sa^
Iffland, häusliches Glück, Journaltugenden, lasse lieder-

liche Rangen von reichen Vettern und groben Onkeln

züchtigen und teile hin und wieder derbe Hiebe aus.'

•Und ich, sagt Kotzebue, amüsiere mich mit Equivoken,
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Plattituden . genotzüchti^en Jungfrauen . geschändeten

Weibern, stelle Männer an den Pi^anger . wie weiland

Dr. Bahrdt sei. Andenkens , schreibe Kinder meiner

Launen und Töchter meiner Freude.' Iffland macht

ihm den Vorwurf der Genialität. 'Machen Sie es. wie

ich . sagt er ; ich heuchle Tugenden und jedermann

hält mich für tugendhaft. Schon Lessing sagt: "Man
spricht am meisten von der Tugend, die man nicht hat.'

Auf der grossen Chaussee des Welttheaters bin ich doch

der grosse IflFland.' In dem neuen im Manuskript vor-

handenen Stücke Ifflands "Erscheinungen', das nun auf-

geführt werden soll, übernimmt Iffland die Rolle Bona-

partes. •'Herrlich I sagt Kotzebue. Was gilts? Böttigerin

Weimar schreibt wieder ein Buch über die Entwicklung

der Schönheiten des IfEIandschen Spieles. schön! Da
bekommt man \neder einen 'Gestiefelten Kater' zu lesen!'

• Pereat dieser gestiefelte Kater !

' sagt Iffland.

Dass dergleichen Ausfälle nicht vorteilhaft auf Ifflands

Stimmung wirkten, wer sollte das bezweifeln ? In Briefen

an seine Freunde klingt oft genug die Erinnerung an

die schöne Mannheimer Zeit, die Sehnsucht nach den

Rheinlanden wieder. So schreibt er an den jungen

Schütz in Halle (7. März ISOT): 'Ich verliess das

Theater zu Gotha mit seinem Ende, das zu Mannheim
hat mein jugendliches Treiben und Dalbergs Beharren

erschaffen. Ich musste es dahinwelken sehen. Hier

(in Berlin) habe ich — ja. ich darf es sagen — her-

kulische Arbeit gethan. um eine Zunftbude in ein aka-

demisches Wesen zu verkehren. Das Werk war sicht-

bar geworden. Die es heben konnten . die Gelehrten,

haben mein Thun stets zertreten : weshalb V das weiss

ich nicht. Mein Mut ist geblieben. Nun hat der

Krieg die Saaten in den Boden gestampft' u. s. w.

(C. G. Schütz, a. a. 0. 2, 196). Aber auch persönliche

Ehi'enangriffe wurden wiederholt gegen ihn gerichtet.

Man machte ihm nicht nur zum Vorwurf, dass er seine

eigenen Stücke, in denen doch sein ausgezeichnetes



Schauspielertalent zur Geltung kommen konnte, und
andere diesen verwandte Stücke mit Vorliebe zur Dar-

stellung brachte, sondern auch dass die Dii'ektion mit

Geld und Freibilleten Urteile erkaufe , um ihre Thor-

heiten zu verdecken u. a. Iffland hat in der Eegel

nichts darauf erwidert noch dagegen geklagt. Dagegen
hielt er Beurteilungen der Direktionsführung und der

Darstellungen für nützlich und nötig, weil sie die Ein-

seitigkeit und Vernachlässigungen hemmten, und er hat

nie gewünscht oder veranlasst, dass diese nicht erschienen,

und liess sich auch in keinen Federkrieg ein. Nur
einmal, als er vor der Aufführung der Castellischen

Oper 'Die Schweizer Familie' (21. November 1810) die

Autoritäten auf Massregeln der Euhe des Publiktims

hinweisen musste, glaubte er auf die 'Missbehandlung'

seiner Person in Berliner und fremden Blättern auf-

merksam machen zu sollen. Die genannte Oper war
in der zweiten Vorstellung ausgepocht worden. 'Dass

eine Partei beredet war, ist erwiesen', schi'eibt er an

Achim von Arnim (31. Dezember 1810); 'dass sie mehr

als ekelhaft ihren Entschluss ausführte, ist bekannt.

Wenn man anerkennt wie in Paris , dann mag man
pochen wie in Paris. Wenn man aber düiftig anerkennt

und reichlich prostituiert, wo ist dann das Verhältnis?

Darum — nicht weil gepocht ist — bin ich ennüdet.

Weil alle Unbefangenheit zu wirken vergiftet wird, ist

nicht mehr zu wirken. Man hat gewünscht, dass ich

es noch versuchen möchte. Ich versuche es denn ferner

auf einige Zeit. Zeigt sich die Unthunlichkeit, so scheide

ich. weil ich noch Kräfte und auswärts noch den Kredit

habe, den man mir nicht hat rauben können. Ich weiss,

wie ich diese Bühne gefunden habe , wie ich sie ver-

lasse, und was sie gilt und was mich das kostet. Kommt
jemand nach mir. der es viel besser macht : um so mehi'

Gewinn für die gute Sache. Bei ähnlichem Willen

wünsche ich ihm mehi" Freude , als mii' ward * (Der

Gesellschafter 1818 Bl. 58).
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Wenn so dm*ch imangenehme Erfahrungen Ifflands

sonst so heitere Stimmung getrübt wurde , so fand er

auf seinen häufigen Gastspielreisen diejenige Erholung,

welche ihn die Berliner Verhältnisse vergessen Hess und
zu neuer angesti-engter Aibeit stählte. Dabei darf

jedoch nicht verschwiegen werden, dass er die Gast-

spielreisen sehr bald zugleich als eine Quelle des Er-

werbes ansah. Er schreibt einmal an Werdy :
' Die

Sache meiner Eeisen liegt so. dass, wenn mir eine Eeise

nicht 2000 Thaler reinen Überschuss einträgt, ich sie

gar nicht machen muss' (0. Devrient, a. a. 0. S. 97).

Als er eben seine 'Theatralische Laufbahn' am 17. April

179S geschlossen hatte, rüstete er sich zu einem Gast-

spiel in "Weimar, das Goethe 'von Direktionswegen'

bereits am 12. April angekündigt hatte (Pasque 1, 271).

Das Gastspiel begann am 24. Apiil mit dem ' Essig-

händler' und endete am 4. Mai mit der 'Aussteuer'.

Auch diesmal wurde der Künstler in Goethes Haus ge-

beten, das hier die Mitglieder der höchsten Gesellschafts-

kreise vereinigte. An dem ersten Frühstücke, das Goethe

zu Ehren des Künstlers in seinem Hause gab , nahm
auch Frau v. Stein mit allen weimarischen Fürstlich-

keiten, dem Erbprinzen vod Gotha und vielen ange-

sehenen Herren und Damen teil. Goethe pries in seinem

urteil über Ifilands Gastspiel den Einfluss seiner Gegen-

wart, 'denn jeder Mitspielende musste sich prüfen, in-

dem er mit ihm wetteiferte' (27. 47), tind um den

kranken Freund in Jena zu entschädigen
,

gab er aus-

fuhrliche Berichte über Ifflands anfrischenden Besuch

(Briefe vom 25.. 28. April und 2. Mai 1798 im Brief-

wechsel zwischen Schiller und Goethe Nr. 450, 452
und 454). Selbst die Darstellung des Pygmalion in dem
gleichnamigen Rousseauschen Melodrama , die Schiller

für bedenklich liielt , machte nach Goethes Urteil An-

spruch auf die höchste theatralische Würde und Fülle

und veranlasste August Wilhelm Schlegel zu folgendem

schönen Sonett:
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Der neue Pygmalion. An Iffland.

Sind's Träume, die dem Sinn voriiberwallten,

Und die ein Morgenlüftchen mit sich rafft?

Und seh ich wirklich, welch' ein Zauber schafft,

Dass Hellas' Wunder neu sich mir entfalten?

Er ist's, der Bildner redender Gestalten:
Sein Feuerblick, sein Gang, der Arme Kraft,

Die Denkerstirn, die tiefe Leidenschaft,

Die mächtig ringt, das Höchste festzuhalten.

Was zürnst Du noch dem Werke Deiner Hand,
Dem Spiegel Deiner schöpferischen Seele,

Als ob ihm Leben zur Vollendimg fehle?

Die hohe Kunst, der sich Dein Geist verband.
Schon fühlst Du sie von Deiner Glut erwarmen,
Sie steigt herab und ruht in Deinen Armen.

Ein bleibendes Andenken wurde der Erinnerung an

Ifflands zweites weimarisches Grastspiel gestiftet, als zur

Eröffnung des neu ausgebauten Schauspielhauses am
12. Oktober 1798 'Wallensteins Lager' zur Darstellung

gelangte, dessen Prolog folgende Iffland hoch ehi'ende

Worte enthält:

Ein edler Meister stand auf diesem Platz,

Euch in die heitern Höhen seiner Kunst
Durch seinen Schöpfergenius entzückend.

Eine gleich hohe Anerkennung widerfuhi* Iffland,

indem er in dem Vorspiel 'Was wir bringen', das

Goethe zur Eröffnung des neuen Schauspielhauses in

Lauchstädt (am 26. Juni 1802) verfasst hatte, als der

Schöpfer des bürgerlichen Dramas mit folgenden Worten
Merkurs gefeiert wurde

:

Ich rede wahr, denn mannigfaltig sind des Manns
Bemühungen, ihr wisst es wohl, in manchem Fach

:

Doch heute stellt er euch das biedre Schauspiel dar,

Das euch des bürgerlichen Lebens Innern Gang
Mit wahrer Form und Farbe vor das Auge bringt.

Ihr wisst, wem dies die deutsche Bühne gern verdankt.

(11, 1, 65.)
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In diesem Vorspiele stellte Goethe, wie er selbst sagt

(27, 81), auf symbolische und allegorische Weise das-

jenige dar, was in der letzten Zeit auf dem deutschen

Theater überhaupt, besonders auf dem weimarischen

geschehen war.

Als in Weimar die Vorbereitungen zur säkularischen

Feier getroffen wui'den , war auch Iffland zur aktiven

Beteiligung ausersehen. Auf Befehl des Herzogs unter-

blieb die Feier; man beschränkte sich auf die Auf-

fühi'ung von Haydns "Schöpfung' und Glucks 'Iphigenie

auf Tauris' am Neujahrsabend 1801 (Briefwechsel zwischen

Schiller und Körner 2, 363). Iffland hatte bereits zu-

gesagt; nun sollte er im Mai 1801 kommen. Fast in

jedem Jahre fragte Schiller bei ihm wegen eines Gast-

spieles an. Noch in seinem letzten Briefe — er ist

vom 12, April 1805 — äusserte er sein Bedauern, dass

sie um die Hoffnung kämen, ihn in diesem Monat zu

sehen. Künftig möge er ja nicht vorher anfragen, son-

dern gleich selbst in eigener Macht der Person und des

Talents erscheinen. 'Dann wird man sich glücklich

schätzen, Sie zu haben. Wir sind hier arme Teufel,

die man überraschen muss. Es geht uns wie den Schönen,

die man im Sturm erobern muss' (Teichmann Nr. 39).

Noch zweimal ist Iffland als Gast in Weimar auf-

getreten: im September 1810 und im Dezember 1812.

Das erste Gastspiel feierte Johannes Schulze in einem

panegyrischen Aufsatze 'Über Ifflands Spiel auf dem
Weimarischen Hoftheater im September 1810' (^Veimar

1811), das zweite würdigte Ludwig Wieland, der Solm

des Dichters, in einer umfassenden Kritik, welche nebst

einer Tafel mit Abbildungen im 'Journal des Luxus

und der Moden' (Februar 1813), dann als selbständige

Broschüre erschien. Goethe, der sich sehi- darauf freute,

Iffland nach so langer Zeit einmal wieder zu sehen und

die grosse konsequente Ausführung zu bewundern, durch

die er jede Rolle zu adeln wisse (Brief an Zelter vom
12. Dezember im Briefw. zw. G. u. Z. 2, 56), war

Litteraturdeukmale des 18. u. 19. Jahrh. 24. f



voller Bewunderung über Ifflands vollendete Kunst-

leistuiigen (27 , 208) und äusserte gegen Zelter in

einem ausführlichen Briefe vom 15. Januar 1813. welche

grosse Freude ihm Ifflands Gegenwart gegeben habe

(Briefw. zw. G. u. Z. 2, 66, 68). Auch Genast rühmt

die enthusiastische Aufnahme Ifflands seitens des Publi-

kums ; er bemerkt aber dazu, Iffland habe absichtlich

weder ein Schillersches noch ein Goethesches Drama
gewählt, obwohl man gewünscht habe, den Wallenstein

von ihm zu sehen. 'Er fühlte selbst am besten, dass

er in den jetzigen Eahmen unserer Tragödie weder in

Rhetorik noch in Plastik passte, was er auch in Freundes-

kreisen und gegen Goethe unumwunden aussprach'

(Genast, a. a. 0. 1, 185).

Neben Weimar gehörte Wien zu denjenigen Kunst-

stätten , in denen Iffland wiederholt in Gastrollen auf-

trat, von der ungeteilten Bewunderung der Würdigsten

und Besten begleitet. Bei seinem Auftreten auf dem
Theater am Kärnthnerthor, wo er im Juni 1801 zwanzig

Gastrollen mit ausserordentlichem Beifall gab, feierte ihn

Karolina Pichler, geb. v. Greiner, die Freundin Goethes,

bei seinem Abschied am 29. Juni, als er zum letztenmale

im "Leichten Sinn' auftrat, mit einem Gedichte. Von
demselben Tage datiert folgendes lateinische Gedicht:

Epigramma de Ifflando comico et comoedo theatri regii Beroli-

nensis directore varias in iirbe personas Viennae agente.

Quid tristis queritiir populiis nunc arcta theatra?

Spectandique ardens nascitur unde sitis?

Rosoius elysiiim doctus, sapiensne Menander
Mirandiisve Garick deseruere suum?

Iffland clarus agit, Berolini gloria, scenae

Grande decus, gestu, voce stiloque potens.

Lumine nascentem placido spectasse Thalia

Traditur et dulces edocuisse modos.
Densa hinc turba, sonat toto plaususque theatro

Quivis et exclusus tristis abire seiet.

Sic cunctis est grata' bonis 'Ifflande' Vienna,

Sic tribuit meritis munera insta tuis.

Vindobonae anno MDCCCI III. Kai. Jul. L. S.
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Aus dem Wiener Aufenthalt ist ein Albumblatt vor-

handen, das er am 29. Juni ISOl dem Schauspiel-

direktor Brockmann widmete: "An Brockmann. Ihnen

danke ich die schönsten Gefühle meiner Jugend : Sie

und Schröder schufen Flammen aus dem Funken, den

Ekhof in meine Brust geworfen, Urteilen Sie , mit

welcher Empfindung ich mich Ihnen nähere ! Friede

und Freude komme auf Birer Bahn Ihnen entgegen

!

Sehen Sie mit einigem GfefaUen auf das Andenken, das

in mir für Sie lebt ! Iflfland.'

Zu wiederholtenmalen. 1802. 1804. 1811 und 1S12,

erschien Iffland in Mannheim, das er nie vergessen hatte.

Jedesmal wui'de er mit Jubel empfangen, ja bei seinem

zweiten Gastspiele wünschte man ihn dauernd an Mann-

heim zu fesseln und dem Intendanten Herrn v. Ven-

ningen wurde ein mit 140 Unterschriften der ange-

sehensten Bürger bedecktes Gesuch überreicht, in welchem

die Übertragung der Leitung des Theaters an Iffland,

dessen Genie einst zu seiner Vollkommenheit so mächtig

mitgewirkt habe, erbeten wurde (Pichler S. 187). Als

bald darauf, am 7. Oktober 1804, das 25jährige Be-

stehen des Mannheimer Hof- und Nationaltheaters ge-

feiert wurde
,

gedachte der der FestvorsteUung von

Dalbergs 'Einsiedler oder der Mönch vom .CarmeU vor-

angehende Prolog in ehrender Weise Dalbergs und der

di"ei Freunde Beck, Beil und Iffland ; der letztere wurde

als der deutsche Roscius gepriesen.

In Nürnberg, wo Iffland 1802 gastierte, wurde sein

Spiel der Gegenstand einer besonderen Sclirift: 'Etwas

über Herrn Ifflands Kunstausstellungen auf der National-

bühne zu Nürnberg. In (7) freundschaftlichen Briefen'

(Nürnberg 1802 , welche mit diesen Worten schliesst

:

'Ifflands Name wird noch lange das Losungswort der

Freunde des Schönen in den hiesigen GesellschaftscLrkeln

bleiben und seine Muse wird uns künftig doppelt

heilig sein.'

Das Leipziger Gastspiel von 1804, in welchem er

f*
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in sieben EoUen auftrat, wurde von G. W. Becker in

(10) 'Briefen über Mlands Spiel in Leipzig zu Ende

des Junius 1804' (Leipzig 1804, 136 S.) besprochen

und in dem Aufsatze, welchen Wendt, der nachherige

Professor der Ästhetik in Gröttingen, über 'Iffland und

seine Darstellungen in Leipzig' aus Anlass seines Gast-

spieles von 1805 in der 'Zeitung für die elegante Welt'

(1805 S. 625 ff.) veröffentlichte, beglückwünschte der

Verfasser Deutschland , auch in der Sphäre der Schau-

spielkunst den Einzigen und Ersten seiner Zeit erzeugt

zu haben. Über sein Leipziger Gastspiel von 1808 und

1810 berichtete die 'Bibliothek der redenden und bil-

denden Künste' (5, 452—458 und 7, 453—470) in

der anerkennendsten Weise. Ihm zu Ehren war schon

1799 eine von Dan. Fr. Loos gravierte Schaumünze

geschlagen worden , die vorn sein von einem Lorbeer-

zweig umrahmtes Brustbild zeigt und auf der Rückseite

folgende Inschiift trägt :
' Qui fabulas scenicas scribendo

agendoque animos semper movit oblectavit perculit

Ifflando Musarum alumno istuc amoris monimentum Lip-

siae quos arte ac moribus sibi devinxit amicorum officiosa

voluntas offert'.

Über das Dresdener Gastspiel von 1805 berichtet

ein Brief Körners an Schiller vom 25. Februar (Brief-

wechsel zw. Seh. u. K. 2, 481). Der Graf Karl Hahn-

Neuhaus , der grösste Bühnenenthusiast seiner Zeit,

spendete dem Künstler, 'dem Könige der Schauspiel-

kunst', für eine Vorstellung des Balduin von Eichen-

horst in Kotzebues 'Kreuzfahrern' im Jahre 1805 eine

vollständige Ritterrüstung von gediegenem Silber, einen

kostbaren Brillantring, sowie Wagen nebst vier prächtigen

Hengsten zum Andenken an Schloss Remplin und de'ssen

Besitzer (F. A. Meyer, Charakterzüge aus dem Leben

des Grafen Karl Hahn-Neuhaus. Hamburg 1858, S. 8

bis 11). In Hamburg trat Iffland öfter als Gast auf.

Über das Gastspiel, das er im August und September

1805 daselbst gab, erschien ein 'Dramatisches Tag-e-
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buch' (Hamburg 1805, 143 S.). Eine zweite Kritik,

die sich aber nui- auf die fünf ersten EoUen — im

ganzen gab Iffland neunzehn Gastrollen — erstreckte,

erschien unter dem Titel: 'Iffland auf Hamburgs Bühne,

nebst einigen Bemerkungen über die Theaterdii^ektion

und das Schauspielwesen in Hamburg' (1805, 24 S.)-

Eine dritte Schrift ist betitelt: 'Iffland in Hamburg.

25. August bis 15. September 1805.' (52 S.) Im
folgenden Jahre eröffnete Iffland am 5. September ein

von ausserordentlichem Erfolge begleitetes Gastspiel mit

der Titelrolle des Schmidtschen 'Lorenz Stark oder die

deutsche Familie'. Dasselbe endete am 28. September

mit 'König Lear'. Sein Erscheinen war durch eine

besondere Broschüre :
' Vorläufiger Bericht der Ankunft

Ifflands im September 1806' (8 S.) angekündigt worden.

Die Einnahme war von nie geahnter Höhe gewesen.

F.L. Schmidt (Denkwürdigkeiten 1, 177) bemerkt, Iffland

habe zu Hamburg in drei verschiedenen Jahren im

ganzen 65 Vorstellungen mit einer Gesamteinnahme von

109113 Mk. 12 Schill, gegeben. Auch diesmal er-

schien eine Kritik von Ifflands Gastspiel :
' Iffland in

Hamburg. Aufnahme , Hiersein und Abschied , nebst

Zergliederung seiner hier gespielten Gastrollen' (Ham-

burg 1806). Zum letztenmale trat Iffland in Hamburg

im Jahre 1809 auf. Auch diesmal blieb ihm die Teil-

nahme der Hamburger treu (Schmidt, Denkwürdigkeiten

1, 285).

Über seine Gastspiele in Braunschweig von 1806

und 1809 berichten Aug. Klingemann (in einem Briefe

an F. L. Schmidt, Denkwürdigkeiten 1, 178) und Graser

(Geschichte des Theaters zu Braunschweig S. 78), über

ein solches in Bremen im Mai 1810 F. L. W. Meyer

von Bramstedt in seinem Tagebuche ([E. Campe] Zur

Erinnerung an F. L. W. Meyer 2, 113). Als Iffland Gotha,

die Stätte seiner ersten Wirksamkeit, im September 1810

besuchte , wurde die Erinnerung an Ekhof und sein

eigenes erstes Auftreten wachgerufen. Hier wurde er
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bei seinem Scheiden am 23. September mit folgendem

Gedichte begrüsst:

Ein Wort noch möchten wir Dir freundlich sagen
Von neuem Dank, von guter alter Zeit!

Die wir so lange in der Brust getragen,

Die alten Bilder sehen wir erneut.

Der Tempel Ekhofs ward in diesen Tagen
Durch seinen Meisterschüler neu geweiht,

Erinnerung hielt die Gegenwart umschlossen:
'Wir haben doppelt was Du gabst, genossen

!

Erinnerung möge Dich nun auch begleiten,

Erinnerung bleibt in unserer Brust zurück.

Gedachten wir von neuem Ekhofs Zeiten,

Sie haben sich verjüngt auch Deinem Blick.

Drum, was die dunkeln Mächte auch bereiten,

Wie auch sich kreisend wallte das Geschick:

Der Hochgenuss, den Du und wir erfahren.

In frohen Herzen lasst ihn uns bewahren!

Der bekannte Theaterliistoriker H. A. 0. Reichard

in Gotha, den wir für den Verfasser obiger Verse halten

möchten , schreibt in seiner Selbstbiographie (hg, v.

Herrn. Uhde, S. 110): 'Weit besseres Sühnopfer war
Ifflands Spiel, als dieser Ende September 1810 an der

Stätte seiner ersten Künstlerweihe uns Alte ganz in die

goldenen Zeiten der siebenziger Jahre zurückversetzte.

Der Meister selbst war innig von der Erinnerung an

jenes unvergessliche 'Sonst' durchdrungen; gerülu-t, mit

einem Händedruck sprach er nur noch: 'Die gute

alte Zeit!'

Im Jahre 1811 benutzte lifland einen dreimonatlichen

Urlaub zu einer Gastspielreise, die seine Gesundheit in

hohem Grade erschütterte. Er begann den Gastspiel-

cyklus in Breslau. Hier, wie überall, erweckte seine

dramatische Kunst den höchsten Enthusiasmus. Joh.

Kasp. Friedr. Manso, der gelelute Historiker, widmete

ihm ein tief empfundenes Gedicht (Fr. v. Matthissons

Lyrische Anthologie 15, 210) und zierte sein Stammbuch
mit folgenden Versen

:



Gütig gab Dir ein Gott die Gewalt, die Herzen zu lenken
Und mit frohem Genuss uns zu erfüllen die Brust,

Bald durch Thränen des Grams zu gleichen Thränen zu rühren,

Bald durch der Freude Gefühl gleiches Gefühl zu verleihn.

Möge der Genius Dich so wahr und innig beglücken.

Wie Du durch Deine Magie, die Dich verstehen, beglückst!

Aber eine schwermütige Stimmung bemächtigte sich

Ifflands , als beheiTsche ihn ein Vorgefühl dauernder

Leiden. In Breslau spielte er, von einem heftigen Brnst-

katarrh befallen, noch über die verabredete Zeit hinaus

und eilte krank nach Frankfurt a. M. , um den ein-

gegangenen Verpflichtungen nachzukommen. Nach Be-

endigung seiner Gastspiele in Darmstadt, Mannheim und

Braunschweig traf er am 13. Oktober krank in Berlin

ein. 'Ich fürchte,' schrieb Schröder an Werdy (10. Sep-

tember 1811), 'unser Freund Iffland untergräbt seine

Gresundheit. Etwas mehr Sparsamkeit . und er könnte

seine Neigung, ohne jener zu schaden, befiiedigen'

(0. Devrient, a. a. 0. S. 103). Die Hast, mit der Iffland

seine Gastspielreisen unternalim, und ein von ihm nicht

beachteter, mit Blutauswurf verbundener Brustkatarrh

hatten ein Übel vorbereitet , zu dessen Beseitigung er

wiederholt Badekuren in Reinerz versuchte. Zu diesem

Brustleiden gesellten sich im Sommer 1812 noch die

Folgen eines Fussübels, das er sich durch einen unvor-

sichtigen Schnitt in die Zehen zugezogen hatte. Es trat

sogar der Brand ein und leicht hätte er seinen Fuss

verlieren können. Seine Genesung von diesem Fussleiden

wurde von seinen Freunden festlich gefeiert und am
16. September ihm ein Gedicht 'Auf des Herrn General-

dii'ektors und Ritters Iffland Wiederherstellung ' überreicht.

Schon fühlte er sich gekräftigt, um nach dem Besuche

von Reinerz eine neue Gastspielreise zu unternehmen.

Er trat Ende des .lahres in Mannheim, Karlsruhe und
Weimar auf. Im folgenden Jahre war er wieder in

Reinerz , aber gleich nach Beendigung der Badekur
spielte er in Breslau und nie verliess ihn trotz seines

leidenden Zustandes die Hoffnung auf Genesung.
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Am 5. Dezember 1813 hat Iffland als Luther in

"Werners 'Weihe der Kraft' seine theatralische Laufbahn

geschlossen. Die Eolle, der er die ganze Tiefe seines

Studiums gewidmet, in der er die grössten Triumphe ge-

feiert hatte, war die letzte, in der er öffentlich auftrat.

Zur Feier der Rückkelu' der königlichen Familie schrieb

er noch ein Festspiel 'Liebe und Wille, ländliches Gre-

spräch in einem Akt', und später noch einen Prolog

zur Ankunft der Kaiserin von ßussland. 'Am Ende dieses

Prologs öffneten sich Wolken im Hintergrunde des

Theaters ; man sah eine schöne Gegend mit den Büsten

Friedrich Wilhelms und Alexanders, über welche Friedrich

der Grosse und Katharina die Grosse ihre Hände segnend

emporhoben. In diesem Prolog übernahm es Ift'land

noch , Friedrich den Grossen darzustellen , und betrat

zum letzten male in dieser die höchste Ehi-furcht gebieten-

den Gestalt die Bühne am 23. Januar 1814' (Formey,

A. W. Ifflands Krankheitsgeschichte, Berlin 1814, S. 14).

Im Sommer wurde Iffland wieder nach Reinerz ge-

schickt. Sein ihm so teures Landhaus im Tiergarten

hatte er verkauft und eine Wohnung in der Stadt be-

zogen, 'Meine Gesundheit geht langsam, aber dennoch

kann es gut werden,' so lautet der letzte Brief an Werdy
(22. Juli, 0. De\Tient, a. a. 0. S. 142). Leider soUte es

nicht so kommen, denn nach einem vierzehntägigen Auf-

enthalte musste er zurück und blieb längere Zeit in

Breslau in der Pflege des Geheimen Medizinakats Behi'ends.

Todesmatt kam er in Berlin an. Wohl in diesen Tagen

schi-ieb der treue Werdy an Schi'öder: 'Iffland werde

ich in diesem Leben wohl nicht wiedersehen. Er selbst

schreibt zwar Briefe voller Hoffnung des Besserwerdens,

aber alle übrigen Nachrichten, welche ich von dort er-

halte, geben ihn unwiederbringlich verloren. Ich ver-

liere an ilim den teilnehmendsten Freund' (0. Devrient,

a. a. 0. S. 144).

Noch in den letzten Tagen seines Lebens erhielt

Iffland einen Beweis der höchsten Gnade, indem der
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König sein von Anton Graff gemaltes Bild in der Dar-

stellung des Pygmalion für die Berliner Bildergallerie

ankaufen liess. Innig gerührt dankte der so hochgeehi-te

Künstler. Die Hoffnung auf G-enesung, die er noch zwei

Tage vor seinem Tode in einem herzlichen Briefe an

seine Schwester Luise aussprach, ging nicht in Erfüllung.

In der Nacht zum 22. September 1814, gegen 5 Uhr
morgens, endete ein sanfter Tod Ifflands irdische Laufbahn.

Gan^ Berlin betrauerte den edlen Menschen, den un-

vergesslichen Künstler, und sein Leichenbegängnis, das

am 25. September in der siebenten Morgenstunde statt-

fand , war höchst feierlich und ehrenvoll. Eine grosse

Zahl von Freunden des Verstorbenen folgte dem Sarge.

Alle Strassen, durch welche der Zug ging, waren mit

Menschen angefüllt, alle Fenster mit Leidtragenden

beiderlei Geschlechts in Trauer besetzt. Im ersten Gliede

des Zuges befand sich der königliche Staatsrat und

Polizeipräsident Le Coq und der erste der zahlreich

folgenden Wagen war der des Staatskanzlers Fürsten

von Hardenberg. Der Zug ging vom Trauerhause aus

'Unter den Linden' entlang, die Friedrichsstrasse hinab

bis zum Halleschen Thore nach dem Friedhofe der

Jerusalemer Gemeinde , den der Verstorbene besonders

liebte und der auch die feuern Überreste seines Schwester-

sohnes, des zu Anfang September 1807 als Opfer seines

Patriotismus gefallenen Assessors August Eisendecher

barg, Wälu'end der Beisetzung in das Totengewölbe

sang der Theaterchor drei Strophen des Benjamin

Schmolckschen Liedes 'Gott sorgt füi' mich, was wiU

ich sorgen', welches der Verstorbene während seines

Aufenthaltes in Reinerz in der dortigen Kirche oft ge-

hört , mit der sichtbarsten Teilnahme mitgesungen und

seines Wertes und Inhaltes wegen nach Berlin geschickt

hatte, und Prediger Mehring liielt die Grabrede, welche

die allgemeinen und besonderen Verdienste des Ent-

schlafenen schilderte. Die Trauerfeier endete mit dem
Chorgesang ' Wiedersehen '

.



Am Abend desselben Tag^es fand im Theater eine

würdige Feier statt, bei der der Schauspieler Beschort

einen von Herclots gedichteten Prolog sprach. Dann
folgte der Grabgesang 'Im Grabe wohnt Vergessenheit

der Sorgen' aus Bendas Oper 'Eomeo und Julia', hierauf

die Vorstellung der 'Jäger'. Der Überschuss der be-

deutenden Einnahme wurde für milde Stiftungen bestimmt.

Die Hofbühne zu Karlsruhe beging am 16. Oktober

1814,, gerade zwei Jahre nach Mlands letztem Gast-

spiele, die Totenfeier des Künstlers ('Mlands Todesfeier.

Dramatische Nänie vom Legationsrat Friedrich'. Karls-

ruhe 1814, 16 S.). Auf der Mannheimer Hofbühne

fand am 8. November 1814, genau zwei Jahi'e nach

seinem letzten Auftreten , eine vom Eegisseur Kaibel

geordnete Feier statt, welcher die Aufführung des Schau-

spieles 'Albert von Thurneisen' folgte, desjenigen Stückes,

mit welchem Iffland seine Wirksamkeit als dramatischer

Schriftsteller begonnen hatte. Die Hofbühne zu Weimar
widmete am 10. Mai 1815 dem Andenken Schillers und

Ifflands eine gemeinschaftliche Feier, bei welcher die

zwei letzten Akte der 'Hagestolzen' mit einem von

Goethe und dem Eegierungsrat Peucer verfassten . die

Verdienste Ifflands 'mit würdiger Erhebung' aussprechen-

den Nachspiele (11, 1, 395—408) aufgeführt wurden.

Diesem Nachspiel folgte Schillers 'Glocke' in derjenigen

Bearbeitung Goethes, welche die Bühne zu Lauchstädt am
10. August 1805 gebracht hatte. (S. Goethes Aufsätze

'Zu Schillers und Ifflands Andenken' und 'Über die Ent-

stehung des Festspiels zu Ifflands Andenken' 28, 703,

29,314.) Noch im Todesjahr Ifflands erliess Friederike

Bethmann einen Aufruf zur Errichtung eines Denkmals,

indem sie die deutschen Bühnen aufforderte , zum Besten

desselben am 19. April 1815 eine Vorstellung zu geben.

'Da der lebende Iffland,' so heisst es in ihrem Ciikular

vom 4. November 1814, 'nicht allein Berlin, sondern

ganz Deutschland angehörte, so bin ich überzeugt, dass

allen, die ihn kannten und sein Talent bewunderten, so
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sehr als rnii- sein Andenken heilig ist and dass es daher

gewiss das Bestreben aller derer sein wird, dem Toten

ein ehrenvolles bleibendes Denkmal zu schaffen.' Goethe

konnte aus Mangel an Zeit ihre Bitte um Abfassung

eines Prologs, den sie an alle Theater schicken wollte,

nicht erfüllen: auch die erbetene Benefizvorstellung konnte

er nicht gestatten. In betreff Ifflands schrieb er ihr

(12. November 1814): "Gern möchte ich unserm ver-

ewigten Iffland auch auf meine Weise ein Denkmal stiften

und zu jenem beitragen, das eine so liebe Hand errichtet.

Ich habe seine Verdienste gewiss rein empfunden und

sehr oft darüber nachgedacht. Gelingt es mir jemals,

etwas darüber auszusprechen , so hoffe ich es in der

Form zu thun. die Ihi'em Zweck gemäss ist' (W. Dorow,

Krieg, Litterattir und Theater. Leipzig 1845, S. 280 f.).

Der Dichterfürst hat das Versprechen, das er hier gab,

erfüllt. Auch der trefflichen Bethmann "Wunsch ist er-

füllt worden. Freilich erst nach ilu-em Tode (sie starb

bereits am 16. August 1815) wurde das Denkmal fertig

gestellt und befindet sich in der Vorhalle des Konzert-

saales im Berliner Schauspielhause. Es besteht in einer

von Fr. Tieck in Marmor ausgeführten sitzenden Figur

Ifflands, der nackt, den Mantel naclilässig umgeschlagen,

Sandalen an den Füssen, dargestellt ist. Die reine Ein-

nahme der Berliner Festvorstellung, bei der 'Ifflands

Denkmal, Vorspiel in Versen mit Chören in einem Akt'

von Herclots, und Th. Körners Trauerspiel 'Eosamunde'

gegeben wurden, betrug 1001 Thaler 1 Groschen und
wurde mit allerhöchster Genehmigung für das zu er-

richtende Iffland - Denkmal bestimmt. In Hamburg, wo
Ifflands "Spieler' aufgefühit wurde, betrug die Netto-

einnahme 659 Mark 10 Schilling. Den ersten Jahres-

tag von Ifflands Tode (22. September 1815) feierte die

Berliner Hofbühne durch die Aufführung des von Herclots

gedichteten einaktigen Vorspieles "Trauer der Empfin-

dung'. Bei der Grundsteinlegung des neuen Schauspiel-

hauses am 4. Juli 1818, der auch Prinz Wilhelm, der
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jetzige deutsche Kaiser, beiwohnte, — das 1802 eröffnete

war am 29. Juli 1817 durch Feuersbrunst zerstört

worden — wurde unter den üblichen Gegenständen auch

eine eiserne Medaille mit dem Brustbilde Ifflands in den

Grundstein gesenkt. Die Eröffnung des neuen Theaters

fand am 26. Mai 1821 statt. Zu dem Cyklus der Ein-

weihungsfeststücke gehörten auch Ifflands 'Jäger'. So

ehrte man das Andenken des grossen Künstlers.

In Iffland war 'der Meister der praktischen, national-

deutschen Schule , der grösste unter allen Darstellern

naturgetreuer Charakteristik' gescliieden. Der grosse

Schröder beklagte in einem Briefe an Werdy (18. Oktober

1814) 'den unersetzlichen Verlust', den die Schauspiel-

kunst durch den Tod Ifflands erlitten, 'zumal bei dem

Mangel guter Schauspieler, die zur Bildung der jüngeren

beitragen können' (0. Devrient, a. a. 0. S. 147). Und
als auch er am 3. September 1816 aus dem Leben ge-

schieden war, da war das Künstlergestirn Ekhof-Iffland-

Schröder erloschen. 'Diese Männer waren,' so schreibt

der Hofrat Esperstedt in Berlin, ein geschätzter Kenner

des Bühnenwesens, an F. L. Schmidt, 'die Herren ihrer

Kunst und ihrer Zeit; sie haben das Unglaubliche ge-

than. Ich sehe es immer mehr ein, wie viel sie für das

Zusammenhalten des deutschen Theaters geleistet'.

Wenn Ekhof als der Darsteller der Anstandsrollen,

der Meister der Rhetorik , und Schröder als der Dar-

steller der Leidenschaft gilt, so ist Iffland als der treueste

Darsteller des Lebens zu bezeichnen , das er in allen

seinen Einzelheiten erfasst hat. 'Der Charakter der

Ifflandschen Darstellungen war der der Naturwahi'heit,

der einfach getreuen, aber innerlichst durchdachten Ab-

spiegelung des wirklichen Lebens.'

Von der Natur war Iffland nicht eben allzusehr be-

günstigt. Er war, wie ihn ein Zeitgenosse schildert,

untersetzt, in späteren Jalu'en sogar stark beleibt; im

Missverhältnis hierzu erschienen die Schenkel mager,

der Fuss jedoch wieder selu" zierlich und klein , das
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Gesicht voll nnd gerundet . die Nase fein und schmal,

der Mund breit, die Lippen, namentlich die obere, dünn,

die Stilen gewölbt und edel, die Augen schwarz, glänzend

und geistverkündend. Sein Organ war nicht gerade

kolossal , aber weich , biegsam und vollendet geschult.

Nächst seinem Auge war seine Mimik die Seele seines

Spieles, stets wahr und stets ps^'chologisch nioti\iei-t.

Schon bei seinen Lebzeiten hat die bildende Kunst das

Andenken des Künstlers verewigt. Im gothaischen Theater-

kalender auf 1779 erschien eine Silhouette von Tischbein

und in dem auf 1784 ein Porträt von Geyser. Damals

schrieb der bescheidene Künstler an Eeichard, den Her-

ausgeber des gothaischen Theaterkalenders (6. Februar

1784): 'Ich wünschte, Sie wüssten, wie oft, wie dankbar

ich mich des Institutes erinnere . dem ich es verdanke,

wenn ich Ihrer "Wahl einigermassen entspreche.' Verhelst

in Mannheim lieferte einen Kupferstich, der 1797 in

Berlin als Medaillon erschien — er ist von H. Düntzer

(Schillers Leben S. 110) wiedergegeben ; sein Bildnis

erschien ferner vor der neuen Auflage des Schauspieles

•Verbrechen aus Ehrsucht' (17S7), vor dem 1. Jahr-

gange des 'Allgemeinen Theaterjournals' von 1792 von

Karcher) und vor dem 4S. Bande der "Neuen Bibliothek

der schönen Wissenschaften und freien Künste' von

1792 (von Schulze nach einem Stich von Klotz). Ohn-

macht in Frankfurt a. M. hatte 1790 sein Bild in Ala-

baster geschnitten. 1795 erschien ein Bild von Karcher

nach Klotz' Stich, 8 1/9 Zoll hoch, 6 Zoll breit, das die

Titel von 20 seiner Dramen verzeichnete. Vor dem
ersten Bande seiner 'Dramatischen Werke' (Leipzig 1798)

erschien sein Bild von Bolte , einzeln von Claar in

Berlin (1797).

Wie die bildenden , so beschäftigte Iffland auch die

zeichnenden Künste. Wir besitzen in dem Werke der Ge-

brüder Henschel ('Ifflands mimische Darstellungen für

Schauspieler und Zeichner. Während der Vorstellung

gezeichnet zu Berlin in den Jahren 1808— 1812. Ver-
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fertigt und herausgegeben von den Grebrüdern Henschel'.

18 Hefte zu je 6 Bildern. Berlin.) eine Reihe vor-

trefflicher Zeichnungen Ifflandscher EoUen. Sein Essig-

händler, sein Hettmann, Langsalm, Bittermann, Schewa,

Shylock, König Lear, Franz Moor, Oberförster, Posert,

Lorenz Stark, Hofrat Reinhold u. a. sind auf diese Weise

der Nachwelt als bleibende Denkmale der Schauspielkunst

und vortreffliche Studien- und Charakterbilder aufbewahrt

wordeij.

Auch im Roman und im Drama lebt Iffland. In

0. Müllers Roman "Ekhof und seine Schüler' (Leipzig

1863) nimmt Iffland eine der ersten Stellen ein. Als

1859 der hundertste Geburtstag des Künstlers wieder-

kelii'te, erschien neben dem schon genannten Dunckerschen

Buche aus der Feder der bühnengewandten Charlotte

Birch-Pfeiffer 'Iffland, Zeitbilder in drei Abteilungen und

vier Akten.' Die erste Auffülunmg dieses zum Besten

der ' Perseverantia ' gescliriebenen Dramas, zu dessen

Abfassung die Verfasserin durch ein mahnendes Wort
des Hofrates L. Schneider, kein deutscher Schauspieler,

Schauspieldichter und Schauspieldii'ektor verdiene so voll-

auf ein biographisches Denkmal (Almanach für Freunde

der Schauspielkunst auf 1852), veranlasst wurde, fand

am 15. April 1859 — der 19. April fiel in die Karwoche
— auf dem königlichen Hoftheater zu Dresden statt.

Der Darstellung ging die Beethovensche Ouvertüre zum
'Prometheus' und ein Prolog von Julius Pabst, welchen

Frau Bayer -Bürck sprach, voran. An demselben Tage
beging die Mannheimer Bühne die Feier des liundert-

jährigen Geburtstages Ifflands mit einer Beethovenschen

Ouvertüre , einem Prologe
,
gedichtet von K. Beil, dem

Sohne Johann David Beils . gesprochen von Fräulein

Widmann, und der Darstellung der 'Hagestolzen' in

der Bearbeitung Ed. Dements. Darauf folgten mehrere

Tableaux aus Ifflandschen Stücken, ein Epilog von

K. Beil und eine von dem gesamten Theaterpersonal

gesungene Hymne. Im königlichen Schauspielhause zu
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Berlin gelangten am 19. April 1859 Ifflands "'Jäger'

zur Darstellung , uaclidem Herr Hendricli ein auf die

Feier bezügliches Gedicht von Ph. Düringer gesprochen

hatte. Auch die Gegenwart feiert dankbar Ifflands An-

denken. Am 10. März 1884 hat das Mannheimer Theater

das erste bahnbrechende Drama Iff'lands 'Verbrechen ans

Ehrsucht', das vor hundert Jahren in Mannheim die

erste Aufführung erlebte, in einer geeigneten Bearbeitung

zur Darstellung gebracht. Dem Stücke ging ein vom
Direktor .J. Werther gedichtetes Festspiel voran.

Ehrende Denkmale sind dem gefeierten Künstler an

den Stätten seiner Wirksamkeit gesetzt worden. Mann-

heim zeigt ausser einer Mlandstrasse ein lebensgrosses,

heiTliches, durch den kunstsinnigen König Ludwig I von

Bayern in hochherziger Weise gestiftetes ehernes Stand-

bild Iff'lands, das die Inschrift: 'Iffland, Schauspieler

und Schauspieldichter. Vertreter der Mannheimer Bühne

gi'össter Blüte' trägt und. von den Standbildern Schillers

und Dalbergs eingeschlossen , laut bezeugt , dass das

kraftvolle Zusammenwii-ken dieser drei Männer die Mann-

heimer Bühne zu einem klassischen Kunstinstitute er-

hoben und dass die hier gewonnenen Grundlagen deutscher

Schauspielkunst sich fruchtbringend über die gesamten

Bühnen Deutschlands verbreitet haben. Am Tage der

feierlichen Übergabe des Standbildes durch den baiiischen

Hofmarschall Freiherrn von La Roche (20. August 1864)

gelangte bei der Festvorstellung im Hoftheater Ifflands

Schauspiel "Der Spieler' zur Aufführung, nachdem eine

Jubelouverture von K. M. v. Weber und ein von W. An-

thony gedichteter, vom Oberregisseur Wolff gesprochener

Prolog vorangegangen war. Ifflands Vaterstadt Hannover,

von der er niemals eine Aufforderung zu einem öffent-

lichen Auftreten erhielt, entbehrt noch eines ehi-euden

Denkmals in Stein oder Erz; nur eine Ifflandstrasse

giebt es und sein Geburtshaus an der Schmiedestrasse

ist seit dem 19. April 1868 mit einer von den Mit-

gliedern des königlichen Hoftheaters gestifteten Gedächt-



nistafel von weissem Marmor geschmückt, welche mit

goldenen gotischen Buchstaben die Inschrift trägt: 'In

diesem Hause, dem Wohn- und Sterbehause des be-

rühmten G. W. Leibniz , wurde am 19, April 1759
A. W. Iffland geboren.' Bewahrheitet hat sich das

Wort, das Iffland auf einen Kelch gravieren Hess, den er

seinem Bruder Philipp, dem Stadtdirektor in Hannover,

zur silbernen Hochzeit (am 19. Mai 1804) schenkte und

der noch heute in der Familie aufbewahrt wird :
' Froh

und rechtlich mögen unser gedenken die Nachkommen.'

Einige Stellen des Originales mussten im Neudrucke ge-

ändert werden. Es steht dort: 9, i4 id^immerten, tute | 13, 22

in
I

J5, 11 ''^eiie no(^ | 18, 16 securitas.
| 22, 33 l^tegedoi'igfeit

|

28, 25 fonnte
| 29, 35 §efttgfeit, |

31, 6 Soberfranj | 31, 20 tourbe

I

36, 10 fomenben
| 36, 37 tcaren ifim | 42, 28 Slbbilbuug

|
43, u

fjätt eeine | 47, 2 %aU tooxin
\ 50, 5 ®üte micft 1 53, 6 gouft | 53,

10 9Jauber
| 55, 30 getf)an;

|
59, 27 ®oröat§

|
60, 12 S){nee§

|
64, 7

S>or[teQuug
| 6(, 21 ©anfftetn

|
73, 26 üerabrebeten

|
74, 32 ^ublifum

üon
I
99, 34 muffen |

100, 10 9?efar=(£I^ (wegen 103, 30, 109, 5)
|

100, 17 ©(^aufpjel
I

110, 14 anbere
|
111, 36 jn

|
117, 12 !am ba

|

120, 17 Qbeal |
Es wurden hier auch die gewöhnlichen kleinen

Druckfehler verzeichnet, weil sich herausstellte, dass Bogen
7—11 der Originalausgabe in einem doppelten Drucke ausge-

geben worden sind. Der zweite, jüngere (Exemplar der Würz-
burger Universitätsbibliothek) Uest: 46, 4 ba^in

| 47, 2 gaE,
ttjortn

I
47, 4 befefete, ba \ 48, 13 ertüä^It

| 49, 3 5tnfang§
|
49, 35

oon fetner
|
50, 5 ®üte, mtc^ | 50, 21 gefefien, | 50, 26 §urü(f f)alten

I

50, 32 ©(fiTöbern
|
50, 34 Seitenschluss vor minberte | 50, 35 Un=

äufrieben^ett | 51, 30 SJieinuugen 1 52, 27 nt^t; baburd^ | 53, 10

3?äuber
|
53, 12 WöQÜäje,

|
53, 23 ift, |

53, 27 ebeln
| 53, 32 eriüäblt

|

54, 8 SSorfteüungen, | 54, 9 SSorftellnngen | 54, 27 ^atte | 55, 5 war,

alfo
I
55, 10 Sd^aufpiel 58erbred)en | 55, 17 ba§ | 55, 30 get^an :

|

56, 14 ©efallen | 57, 9 g?egiffenr | 57, 21 ^ünftferiu | 57, 31 mir,

unbefc^reibüc^e
|
58 , 28 ^ollounoben

| 60 , 8 iteibelberg,
|
60, 12

®inerä
| 6!, 28 bem mag | 62,9 S^urfürfteu | 62, 26 3Bieberf(|etn

I

62, 31 1782
I

64, 15 banac^
|
64, 21 ^enfftetn | 65, 12 laute,

|

67, 4 fort; I 67, 25 mir,
|
67, 32 ©in red^t guter 1 69, 3 banbelnb,

j

7i , 22 mid^ unb | 72, 19 fonnten | 73, 26 üerabrebeten
|
74, 22

©eniuä
I

74, 28 nnb 1 75, 16 S3efaffer |
75, 24 ©efang

|
75, 26 9tenn=

fd)üb (£f)re | 75, 28 Sd^oufpiel S3ett)u§tfe^n 1 75, 35 ^üge bie
|

76, 6 fe^n!" — |
76, 12 „Seüi

|
77, 12 bamo:^!^

|

AVilhehnshaven, Oktober 1885.
^^^^ Holstein.
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Berichtignngeii und Nachträge.

Lies: 12, 28 fünfltidift | 18, is securitas."
] 31, 12 etoig!

'

32, 28 erfcfieint 33, 11 gefunbne^ 69, 1 gr^äfifung
j 69, 2 öerfialten

'

Zu XXAT:, Anm. 1. Nach Goethes Urteil gab Ifflands

Theaterkalender den deutschen Bühnen eine schwunghafte
Aufmunterung (27, 147).

XXXIV, Z. 5 1. an st. in. Den Prolog s. 11, 1, 221.

Zu XXXVII. Beck schreibt an Lambrecht in München,
Mannheim 21. Januar 1787: 'Ich bearbeite die Geschichte
des hiesigen Theaters. Hr. v. Dalberg, Iffland helfen mir
Mit der neuen Engagements Sache gieng es hier bund durch
einander! Xach vielen Debatten sind Iffland, Beil und ich —
wieder auf ein Jahr engagirf 1 Belli -Gontard, Briefe ver-

storbener Personen, Frankfurt a. M. 1879, S. 2 f.;. Ein Brief
Iflflands, Mannheim 14. Oktober 1789, steht ebenda S. 50—52.

S. XLII, Z. 1 1. Cimarosas.
Zu XLV. Unter Goethes Direktion erhielten Iflflands

Stücke, 'natürlich und fasslich, gegen ein bürgerlich recht-

liches Behagen hingewendet, freudige Teilnahme: mehrere
noch als Manuskript ergötzten durch den lebendigen Duft
des Augenblicks, den sie mit sich brachten' (25, 165). Und
an anderer Stelle sagt Goethe: 'Das Publikum gewöhnte sich

die damals neuen Stücke aus Iflflands höchster Epoche mit
Vergnügen anzuschauen' (27, 13). Als am 7. Oktober 1794
Iflflands Schauspiel 'Alte und neue Zeit" zum erstenmale über
die weimarische Bühne ging, wurde die Vorstellung mit einem
von Goethe gedichteten Prologe (11, 230) eingeleitet, welcher
von Goethes 'Euphrosyne', Christiane Becker geb. Xeumann,
gesprochen wurde. Wie sehr Goethe die Iflflandsche Dramatik
begünstigte, beweist die Thatsache, dass unter seiner Theater-

leitung (1791— 1817) die Ifflandschen Stücke über 380 mal
zur Aufführung gelangten, während seine eigenen über 27'),

die Schillerschen über 340 mal aufgeführt wurden , von Kotze-

bues Dramen aber über 640 Wiederholungen verzeichnet

werden ('Grenzboten' 1884, 1, 69). Damit werden Genasts
Angaben (1, 299j, dass unter Goethes Theaterleitung von
Iflfland 31 Dramen in 206 Darstellungen zur Aufführung ge-

langten, richtig gestellt.

Zu XLVn, Z. 5. Goethes Einzeichnung in Iflflands Stamm -

buch 8. 3, 125.

Zu LXV, Z. 10 V. u. Der Brief des Grafen Brühl ist

wahrscheinlich aus dem Jahre 1810, da der junge Durand
bereits am 13. Januar 1812 in Weimar auftrat (Goethes

Werke 27, 471).

LitteratuTdeakmale des 18. u. 19. Jahrh. 24.
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[1] c^inige 9)?änner, beren S^Jetnung mir f^ä^bar tfl,

^aben mtc^ aufgeforbert , bei) ®e(egent)eit ber Verausgabe

meiner ©Aaufpiele über meine t^eatrati[d)e ?aufba^n ettoaS

3u fagen. 2)te)'e ^tufforberunc^en , baS Vergnügen, icetcbeö

icf) empfinbe, ba ic^ im ^^iet^erfcbreiben bie 33ergangenbeit 5

mir »ieber nätjer bringe, bejonberö bie Ueberjeugung, ba§

icf) auf bem 2öege, ben ic6 gen)ät)lt i)aht, mei)r 9^u^e unb

tiiei me^r inneren ^rieben genieße a(§ anbere — bag finb

bie 33eran(a[fungen ,5ur (Sntftet)ung unb bie Sntfdjulbigungen

für bie Sefanntmacbung biefer ^i^^^gmente. lo

ön meinem fünften -öa^re babe ic^ ba§ erfte ©c^aufpiel

gefe'^en, unb eö machte einen öjunberfamen Sinbrucf auf

mic^. @r ftef)t [2] burc^auö in ^erbinbung mit einer früheren

Gegebenheit auö bem britten Oa^re meinet SebenS ; biefe

ift meine äüefte 9?ücferinnerung. i5

3m Kriege, ober bet) ber ^^rtebengfeier 1763, fam ber

^erjog i^erbinanb t»on 33raunfcfm?etg nad) ^annoüer. Unter

ben 5(nfta[ten jur O^eier feinet Gmpfangeö njar eine 58e=

leuc^tung ber ©tabt angeorbnet unb ein großer beteucbteter

2;riumpI)bogen. Oc^ entfinne mid) toobf , rote ben ganzen 20

Sag über bie 9?ebe baoon luar, ha^ id} biefer öerrÜc^fett

3ufet)en follte. Wldm ©efcbroifter ergat^ften mir oorber t>ie[

baoon, unb im gan5en öaufe mar eine fröbüdje Grroartung,

ein Xretben unb Drängen ju biefer ^eft(id)fett. Od) fragte,

jaudjjte unb büpfte ber (Stunbe entgegen. Snb(id) rourbe id) 25

tDo[)l einget)üüt einer SJ^agb auf ben '^rm gepacft, unb nac^

bem QJJarfte, tt)o ber ^auptfc^aupta^ mar, [eingetragen.

©tarr fab ic^ nac^ ber ^^euertnaffe in bie jyerne bin.

2Bie id) nä^er fam unb ein5etne [3] ?ampen unterfd)eiDen

fonnte, fd)rie ic^ tor i^reuDen, tooüte oom 5(rme meiner so

SBärterin ^erab, unb ba ic^ ganj na^e gefommen rcar, baö



bunte ^euer fal), überfiel mtc^ ein überirbift^eS Gntjücfen.

9J?an ^atte micf) in ein rot^eö DJtänteldien geroicfelt, auf

beffen 33orberfeite Sd)(eifen toon tDeißem (Sd)met3 Ö^f^^*

toaren. 3rf) erinnere mid) ganj benttid), baß tc^ an bem

5 ©(anje, ben biefe (Sd)(eifen burdi bie ?id)tmaffen üon fic^

iDarfen, an ber rotl^en Jarbe be§ 9}?ante(i§, ein eigene^

^Sergnügen ^atte. -öc^ erinnere mic^, a(ö toäre t^ eine

@e[d)i^te t>on geftern, ber 9D?enfd)ennienge, ber '^ßferbe, ber

^uti'c^n, beS !^o^en S^riump^bogenS, üon bem id) glaubte,

10 er reid)e an ben §iimnie( binanf — ber gtänjenben Äirdien=

fenfter unb beö 3^reubengefd)rei)£i, baei bie 33o(f^menge ertjob.

3c^ ^ü|)fte auf ben SIrmen meiner Trägerin, unb steinte

unb fd)rie taut unb nnaufoörlid), alö micb biefe bepb^tb

toeg unb lieber in unfer finfiereß §au§ trug. QA [4] fonntc

15 unb tDoHte nid)t einfd^tafen, id) badue mir ben anberen Jag
unb t?ie(e 2Bodien nadit)er immer ba^ gro^e g(än3enbe bunte

S3ilb am jener 9^ac^t. 3di bauete lange ^m nac^tjer auä

©tüblen unb 53dnfen bie (S^ren^forte oft tüieber auf; ic^

fe^te 2id)ter baneben, l)ing ben rotben SD^antet mit Sdjmelj

20 n)ieber um, unb roar febr traurig, baf? biefeö fi^öne ^(eib

bet) meinen ?i(^tern 5U öaufe nid)t fo gtanjenb auSfab al8

jenen 5lbenb.

(Snbüd) mag baö ®i(b fid) üerloren ^aben; toenigftenö

erinnere ic^ mid) nid)t^ ton aüem, h>ai3 in bem ^^^traume

25 mit mir vorgegangen ift, biö id) baö erfte (S(^auf^ie( gefeiten

Ijabe. jDiep muß im üat^re 1765 gewefen feijn.

3Bie id) \)ux ivieber titele *^id)ter, inete SQJenfc^en, einen

großen üiaum unb bunte i^arben auf bem 3>orbange fal^,

fo ftanb auf einmal jeneg ent3Üdenbe Silb njieber nor

30 mir. jDie 3)?ufif , bae ^inaufroUen , baS 5l3erfd}tDinben

beö großen 33or[)ange§, büntte mid) eine ^au= [5] berei).

!Der grof;e
,

freunbtid)e , beUe 9Jaum binter bem 28orbange

ir>ar mir unern)artet. 'äia er r>on moblgefleibeten 9)ienfd)en

betreten ipurte, ai^ biefe fprad)en, tad)ten, alö in bem Ijeüen

35 9iaume eine §anb(ung i>orging wie 3U $aufe, fo roar i(^

ganj auf;er mir oor SBea^unberung unb i'jreube. 3c^ tüfete

meinen 33ruber, id) fprad) fein 2Bort, um »on ber ]^immUfd)cn



^errlic^fett ni*t§ ju cerüercn, tie tcr meinen Singen auf=

gegangen n^at.

2ö toar, glaube tc^, ter .^rante in ber SinHltung, ber

ben S^ag gegeben aurbe. Od) woiltt no&i ben "l^la^ angeben,

n^o ber alte Slrferuiann im Sc^Iafrocfe gefeffen liat; i6 fel^e 5

nocb ben i'ieb^aber im grauen ^(eibe unb grüner 3Befte mit

®o(be. 3cf) erinnere miA, baß e? mir bä^ticb C'orfam, tag ber

^Mter [eine f(eine Sccbter in Oe^jenroart io üiefer 9}?enid)en

|d)tagen ü)o(Ite. 3""^ <Sd)(up n3urre ba^ 33a[Iet, bie 3uben=

l;)ocf)3eit, gegeben. 2)aö maAte mir menig ^reube. Tn große lo

[6] So^f, ber barin jertreten icirb, ärgerte mid). (S§ gefiel

mir ni*t, ta]^ bie Seute nidn fpredjen n^oüten, fo tt)ie \<ij

nidjt begreifen fonnte, unb tu für ungezogen l)ie[t, t)a^ fie in

bem großen, fdiijnen ß^rn^^^^ beftänbig [prangen unb liefen.

!^er große t^eHe 9taum, auf bem aÜeö oorging, fam 10

mir t»or, toie unfere 33i[itenftube ju Öaufe; unb toie biefe

unferlel?(id> n^ar, n>ie barin treber ein Xopj t)ätte jerfAlagen,

no^ toie bie -3uben (;atten barin berumfpringen bürfen, fo

fam mir bae auf biefem I^eüen ^la^e äußerft unfdiidüc^ oor.

3)a§ ^ierücfce 33enel}men ber "^ierfonen , »elc^e Dorljer 20

im ©c^aufpiete gefproAen Ratten, unb ba§ fie fo einer

hinter einanber geiprod)en batten, bünfte mic^ fo ret^enb,

fo oorne^m, fo eljraürbig ! "Man erflärte mir, baß fie ba^^

aÜeS au^aenbig gelernt Ratten. 9?un ftaunte id^ fie an,

n)ie ^o^e, befonbre SBefen. 25

[7] 2In jebem |^enftcrOorl)ange ^^robierte i(^ gu ^aufe

baö §inaufraufc^en ber ßauberbede, unb baS .^erabfenfen,

ba^ ben fAönen beüen dlaum unb bie SBefen, bie fo

jart unb fein barin gettanbelt waren, mir n^ieber ge=

nommen I;atte. 3o

•Smmer fprad) icb üon biefem fc^önen treuen 53itbe, unb

ujar red)t betrübt, baß niemanb fo ent5Üdt barüber n^ar ak^

id). %[§ nun gar einige oon ben 9)ienfc^en, bie ba:? 5Bitb

barfteüten, cerädjtlicb fpracben, fo geriet^ ic^ in 3''^'^ ""^

Stummer. 3(^ fud)te atlein 3U fei)n, aüein an baß ^u beuten, 35

öjooon niemanb in meinem Snt3ürfen mit mir reben njoüte.

3d) 30g :^eimli(^ bie t^enfteröor^änge auf unb nieber ,
• weit



man mic^ auslachte, baf? i(^ mit biefem (Spieltoetfe ben

3auter toteber berfteHen iDOÜte.

23u^ je^t l^atte bte Äutift feinen S:^ei[ an meinen @m=
:pfinbiingen. 3)ag t}elle fidn, rcorin aüe ©eftaften erfchtenen,

6 i)atte bloß einen angenef^men Sinbrucf auf meine Sinne

gemad)t, [8] ber in 33ereinigunc5 mit jenem etften (Sin=

btucfe ir»ar, ber mic^ juerft empfinben ließ, ba§ i(^ lebe

unb bin.

Svj icf) fleißig in bie Äird)e geführt tourbe, erinnerte

10 man mid) einft, ba§ e8 beffer lüäre, bem nac^jubenten, ttsag

id) bort fäfje unb i^örte, ale miA an ben ''^offen gu üben,

bie id) auf bem 23aIIt}ofe gefet)en !^ätte.

9^un fiel eö mir gum erften 93Za(e ein, bie ^ird)e mit

bem ütjeater gu üergleid^en, aeil ic^ i)offte, ba ic^ nid)t

15 mcl^r nac^ bem Saü^ofe gefc^irft tourbe , bie Smpfinbung,

bie tc^ öor bem großen 25or{)ange ge^bt ^tte, bort toieber

ju erneuern.

-3d) freute mid) auf ben näc^ften Sonntag, unb ging

rafc^ unb munter ben ilirc^roeg ^in.

20 2)ie große Orget unb ber ^^ot(e ©efang gaben mir an

biefem Sage ein ©efü^t, baö id^ babei) nod^ nie em^)funben

I;atte. 23or^er tcar mir fceibeg nur toie Särm unb ©efcbret)

üorgefommen. 3(n bem Xagt toar e8 anberö. Slbcr [9]

tcaö e§ Kax unb lüie e§ U3ar, baö fonnte ic^ mir nicbt fagen;

25 boc^ fd)ien eg mir »iet mehr 3U fe^n a(§ bie 9J?ufif in ber

£omöbie. 9^un trat ber ''43rebiger auf bie ^anjeL 3d) ftanb

auf, unb iDoUte ihn mit benen i3erg(eid)en , bie aufgetreten

ioaren, als ber 33or^ng fi(^ Ijinauf gefditpungen ^tte.

Slber eben bae feblte mir bet) feiner ßrfdieinung. ©^
30 ging fein 3auberiüerf cor feinem Sluftreten l)er. (Sr ftanb allein,

er ftanb im 3^ unfein, in einem engen ^laume, bebecft biö an bie

Sruft unb befd)attet üon einer aufgetbürmten finftern 9)?affe

über feinem Raupte ftanb er ba. Gr fpracb nid)t lüie anbere

9J{enfc^en. Sr fang in einem beulenben Sammertone, niemanb

35 anttoortete ibm, unb 9}?enfd)en ivaren eingefdUafen.

2Bie rei^enb ftanben bagegen bie jierlidien gefd)müdten

i?i(^tgeftalten , n^etdie fprad)en toie anbere 2}?enfc^en, fidj



ontiDcrteten unb 6etoeg= [10] ten toie anbere SJJenfc^en, üot

meiner Sinbifbungöfraft ba!

!2)ie näd)fte 9?at)rung für baö 35ergnügen, baö mir fo

tDertt) getDorben tcar, em^>fing tc^ auö Öü6nerä bibüfcben

©ejc^tcf^ten. 3n jetem Äupfer fa^ icf) bag lte6ücf)e S3t(b t>om s

^BaHbofe. Stuf einigen ma^t ein gurücfgefcfilagner 33or^ong

ben s^orbert^eit beö S3ilbeö au8. S^iefe Oefc^ic^ten laö i^

um beg 3?or^ange§ unb um ber Silber lüiüen , bie baran

fic^ reibeten, am (teSften.

9kn iam im Siatjre 1767 bie ©eilerifc^e ©efeüfc^aft lo

nacf) öannoßer. 2)iei'er mürbe baö fteine @d)Ioßt^eater

eingeräumt.

-3m ©tiüen badete icf) mir biefe a(ö ganj au§erorbentIid^e

9)?enfc6en, vodi [ie in ber Sßot^nung beS ^önigg Ijaufen

bürften. i5

53on i^ren treffUcfcen 2;arfteIIungen mürbe öicl unb mit

SBärme gef^^roc^en. SWeine ©efcfimifter hatten fie gefe'^en,

erjä^lten ben [11] Sn^lt ber Sctjaufpiete, unb [^rac^en baioon

mit 9?üf)rung, 33eri"tanb unb lleber^eugung.

2Jiein ältefter 53ruDer lag ju 3ßiten Seßingö Dramaturgie, 20

bie eben bamatö ^erouö !am, in ben Slbenbftunben laut öor.

@r t)ergü(^ ben 3nf)alt mit bem @efef)enen, unb gab mit

©eift, 25arme unb ^^^tbeit baö beutüd)fte 58ilb üon allem.

(Seine Scfiulfreunbe — unb ba§ maren ?eute ton ^raft,

beftritten ^ier unb ba feine 9J?einung, bie er mit i^euer unb 25

Sigen^eit aufrecht Ijieü. 9!Kit (Smpfinbung, ©efdimad unb

jeber Sßeibtic^feit gab meine (Sd)tpefter oft ben 2Iugf(^(ag.

Oc^ fa§ in einer Scfe, ton niemanb bemerft, unb l^örte

mit Snnigfeit ju. Od) cerftanb ta'ä SBenigfte, aber id) fübtte

53ie(eö. 92ie fam mir ber Sd)(af über biefen ©efpräc^en, 30

fo lange fie aud) bauem mochten.

(So be!am ic^ ein bunfleS 513orgefüf)t ton biefer ^unft,

unb and:} too^I ettoaö mel}r. (58 muß etmag Seltne^ fe^n,

fagte id) mir, [12] mag finge unb gute 9J?enfc^en in eine

fo(d)e Setoegung fe^jen fann. 35

(äinft fam mein e^rmürbiger ißater aug einer iBorfteüung

ber Wi^ (Sara (Sam^fon nad) §aufe. Sr t»ar ganj ermeid^t
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üon ben Reiben ber ©ata, er \pxad} ßte( üon ber 9?eue beö

SJfeüefont unb »on bem ®rame beö alten ^aterö Sampfon.

Sei ift (ei^TTeid) anjufeKjen, fprad) er, toie bie 3!:od)ter in baö

Unglücf geratl), unb ^inber fönnen ba einfetten, toaö ein

5 armer iBater burcf) il;ren ?eid)t[inn leibet. Sc^ lüiü aüe

meine Äinber l^infc^icfen, toenn biefes ©cftauf^iet totebert)oIt toirb.

®ieß gefc^al^ balb barauf, unb irtr tüurben ^ingefc^icft.

@anj anberg voax meine i5i"eube auf biefen Xaa,, als

Dorther,, tüie ic^ nad) bem 33aüt)ofe gefd)icft tourbe.

10 9}fein 33ater !^atte gejagt: bie (£adie fei^ te!^rreic^,

toir fönnten bak^ lernen. Oc^ [13] l)atte i'^n ßon ber ®e=

fdiid)te gerütjrt ge[el)en. 2luf bem ^dttl ftanb : ein Xrauer=

l>iel ! (gg mar alfo toon SBürbe, Trauer, Unterricht bie Ötebe.

Unb alle biefe 2)inge töaren auf bem (5d)loffe beö tönig§

15 ju fe'^en ! 3)ie gange ©ac^e mar alfo Dorne^m , feierlid),

gebilligt oon bem Ä'önige unb meinem 35ater gu betrachten.

9}fein SSater felbft gab mir ben l^omöbiengettel, unb erflarte

mir bie '^erfonen. (Sr gab mir Seigren, tüie ic^ mic^ im

(^d)auf|)iell)aufe gu betragen l)ätte. Qd/ foHte ftitl, fittfam,

20 ru'^ig fel)n , nidit uml^ergaffen , bie fingen nad) bem richten,

toaS auf bem jT^eater norginge, tüo^l 5l^t l^aben, xoa§ bort

für nüljtid)e jDinge gefagt tDÜrben. 3)ie§ alleö gelobte ic^

ernftlic^ unb aufrichtig.

®en ^omöbienjettel ftecfte ic^ mit aüer Sorgfalt, iDte

25 einen 9ieife|)a§
,

gu mir. 3)aS Sinla^nüet betrachtete id)

mit fü^er ^reube, unb fc^tuärmte mir mand)e erhabne Urfac^e,

[14] n)e§l;alb bag (Siegel auf biefem 33iaet einen ÜDold) unb

eine ?aroe »orfteüen mufete.

3td) tüurbe angegogen, toit t§ geiDÖl)nlid) ju gefc^e^en

30 ))flegte, i»enn xoix i^rembe befudien burften. 3lüeö baö gab

mir einen fei)r feierlid)en S3egriff »on ber ©ac^e. Um Dter

U^r foüten inir t)ingel)en; um bret) U^r i)atte ic^ f^on ben

^ut in ber §anb. (Snblid) fAlug eä benn. 2Bir toallten

burd) 3l»et) @c^Io§l)öfe, bie breite 2;re)^^^e ^inan. 9?odj nie

35 tüar tc^ in biefem großen ©ebäube gett>efen. 3)ie langen

©änge, bie l^o^en S^ren, bie 2Bad)en, bie gemal^lten 2)ecfen=

ftüde über ben @ängen, aUeö bünfte miti^ gro§ unb erl)aben.



Xev Eingang 3unt Sweater irar gebrängt mit 9D?en]'(^en an=

gefüllt, ^eretjrung, ?^reufce, 25?onne gab eg mir, baß jo

fiele DJ^enfAen and) nadf bem fid) feinten, n>aö meine ganje

(Seele erfüllte Slngft überfiel mid), ba§ bie gan3e ©tabt

fid) l^erbrängen unb id) nid)t8 feben toürbe. Sie X^üren 5

tourben geöffnet, bie äJJenge brang ein, id) [15] mit, unb

balb fa§ id) in ^er corberen &teil)e einer ?cge.

^Tae Öau8 tt»urbe allmät)lidi beleud^tet, nnb mein S3egriff

i^cn ber 2Bürbe ber (Sadje fel)r oerme^^rt burd) bie 9?ieblid)feit

ber @inrid}tung. 2;:ic rorberen Rampen auf ber S3ü()ne lo

trurben angeftedt, ber 53orl)ang — ber aüe Sebnfuc^t meiner

(Seele nod> verbarg, tcarb fiditbar.

9Bie freute iA mic^ über bie glänjenben i^arben, bie ba

fd^immerten; toic toarb id) ent3Üdt, alö id) bet) »ollem ?ic^t,

umgeben f on einer fcbtt»ebenben Sotfe, ben Dramen bee ^ijnigv? is

auf biefem i^orbang erblidte , bem gur ©eite eine fc^ü^enbe

@ottl)eit erfdiien I

2;er (Sinbrud, ben biefer 9?ame an biefer Stelle auf

mid) notl)n>enbig mad)en mufUe, ift nic^tgi treniger alö un--

bebeutenb. @r begeidinet in §annoi?er alk§, n^as unmittelbar 20

föniglic^e^ öigentljum ift, ober unter befonberem föniglidjen

Sc^u^e fte^t. Sr mad)t [16] bie (5t)re ber föniglidien ^at)nen,

bie Slutoritcit ber 50?ün5en, er begeidmet bie fcniglid)en ^rad)t=

gebdube, unb — fonberbar, ba§ mir baö eben bamalS beijfallen

mu^te — er ftebt »or mandien ©efangbüdjern. 25

2Bie tann man, backte idi mir, nic^t mit Weitung t?on

!^euten fpredien, unb mit ^erebrung oon ihrem ^eruf, bereu

Sßerf, big e^ bie "i'eute feben foUen, i>on bem föniglidien

yiamm in beg Stönigö (Sdiloffe »erbedt ift?

3ugleid) mu§ bie ^unft alt unb el^rtoürbig fet)n , fagte 30

i6 mir ; benn ber 9?ame auf biefem JBori^ange ift ber 9^ame

©eorgg beä 3^e^ten, ber lange tobt ift, ein febr ernfter

SJiann toar, brat gefod)ten tjat, unb ber ee bo* atfo nic^t

für untöniglid) gel)atten tjaben mu^, bier iBelet)rung ober

i^reube ju empfangen. 35

ßine fd)iDermütbige ÜJJufif ^tte mein ^efü"^! üerebelt,

aU ber 53ort)ang unb bie SBolfe mit bem 9?amen fc^roanb.
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[17] 53iel Ijetler, jterltd)er, ebler unb überrafc^enber toar für

mic^ ber SlnMicf btefer S3üt)ne, al^ ber auf bem 33att^ofe.

Tti^ ®ara (Sam^fon!

Oc^ bin in 2;i)ränen 3eT[Ioffen toäl^renb biefer 23orftettung.

5 'J)aö ©Ute, baö (2ble mürbe fo ujarm unb t)er3ftch gegeben

— bie 3;ugenb erfd)ien |o el)rtt)ürbig! 2)ie ^'eiben ber

9Wenfd)en tannte id) big baber nur au§ ^übnerö biblifc^en

@efcf)ic^ten, ober toon armen Renten, aetdje Sllmofen empfingen:

oon einer fo(d)en §eibeni§gejd}id)te, »on einer fo(d}en (Sprache

10 ^atte ic^ feinen 23egriff. (Srft)of al8 ^Oteüefont, bie §en[e( aiä

©ara, bie 33acf aU 9Jfarn>oob ! ©old) eine »afire, !^inrei§enbc

©c^ilberung, biefe 2(ümad)t bei^ (5)efül;ti% tr)e(d)e jebeS @efül)(

erregte unb fiU;rte iüol^in eS njoUte — baS reifte, erbob unb

übertoättigte meine (Beete. 3d) h>ar ganj aufgelöft — ber ^or=

15 j^ang fanf f)erab — id) fonnte nidjt auffte^en, i(^ hjeinte [18]

laut, n3oIIte nir^t toon ber ©teüe, f^rad) gu .^aufe batjon mit

fremben 3it"9en, unb »ar niemanb unangene!^m ben mein

geuer umfaßte. Oc^ niufue meinem S3ater alleö erjäl^ten,

er erjä^tte mir felbft baüon, unb feine eble ®ee(e, fein

20 t5äterüd)eö ^erj, baö fo toeic^ gu empftnben wu^te, tourbe

noc^ einmal in ben älugenbücf ber ^orfteüung felbft oerfe^t.

5^on biefem Slugenblicf an t^arb mir ber (Sd)aupla§ eine

®(^ute ber 2Beiö(;eit, ber fdiönen (5m))finbungen.

33a(b barauf hjurbe baS Srauerf)3ie( 9iobogine gegeben.

25 @g toar an biefem S^age ein großem ^amiüengaftmat)! httj

un8. 3d) njenbete mi(^ an einen freunbUc^en alten Ontef,

er möge für unö baei ^eft baburc^ üoHenben, baß er mir

bie (Sr(aubni§ ju üerfd)affen fud^e, in baö ©d^aufpiel gel)en

ju bürfen. (äö Ujurbe bewilligt.

30 2Be(d) ein neueö '^t\t ! 3)er gro§e (£au(enfal)l mit einem

grünen Sep^jid) überbedt. 2)ie [19] ©eftalten fd)n)ebten

feierlid) (angfam borüber l^er, man fa!^ maieftätifd)e 33e=

toegungen unb I^örte feinen Schritt. 3" ^^^ präi^tigen,

ftoljen 9?eben öjogten bie ^eünjierben auf unb ah. 33eJ^

35 ben 2)onnern)orten, lüomit bie gelben ben ^^la^ t>erUet^en,

fegeüen bie feibnen ©ehjänber h)eit in bie ^uft l;inauö, unb
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ber fräfti^fte Xon, irie icfi ncdi nie einen rerncinmen fjatte,

erfc^iitterte meine ©eele.

Xie t)obe Sragötie erfüllte micf) mit fc^njärmerifc^er

(Sf)Tfur(f)t.

3n SD'JiB Sara ^tie mid) fcas ©eräufd) reo 33ei^fall8 s

beleibigt : in Üiobogine er^ob mic^ ber bonnernbe Sei^faü

auf bie ^cd)fte Stufe beö SD^tgefüBIs, beg StoC^ee, be^5 2ItM"d)eu^5,

ber 3äi-"tüdifeit — beö Gbelmut^». Ü)?eine liebften ^reui^en

^ätte ic^ Eingegeben, um eine 9iebe ber Äleo^atra in biefent

i^euergeifte fagen ju fijnnen. lo

dJtan gab 5um Sc^Iufje ein Saüet — ber .^apeÜmeifter.

3d) fcnnte nid^t barüber lachen. [20] So fam einer in einem

fc^icarjen 9fccfe mit bieten befe^-t. 3^ie ©allerie (ad^te unb

f(atfd)te 3"f^i^tent)eit. 2Baö mögen SlntioAu'? benfen unb

Ä(eo))atra? — SBarum fdimettern fie ni6t biefe ungeaeiljten is

!?a(^er mit einer ifjrer £önigc^reben ju iöoben? Sc fül^Üe

ic^, unb faf) gar nic^t met)r ^in nadi ben Jaubenfrämern

im Sempel.

Stofj unb ijti/x tarn id} nac^ §aufe, unb er5af)Ite Don

ben Reiben beä Sl^emetriug unb 2(nticd)U0. SDJein 33ater 20

lie§ mid) eine äBeite einbertraben, bann bauerte it)m bie

Staat^action ju lange. Gr fragte na6 meinem ?vortgange

in ben ^ectionen, fyrac^ ein paar ernfte SBorte, unb meinte:

— „@g fei) nun eine 2ßei(e ^er genug t^cn ber .^omöbie

gefprodien. '3Zun mü^te eö an ernfte Singe geben." Sr 25

begleitete biefe 5Rebe mit einem 3?(ide, ber alle äf)nUd)e

Unter^^altungen für bie 3u^unft t:erbct.

3d) toarb feuerrotb, füllte mid) tief gefränft unb fel^r

ung(ücftid).

[21] -Sd) foüte nic^t mebr baijon reben, tt>ag meine gan^e 30

Seele erfüllte! 3c^ füllte an ernfte Tinge geben I So gab

feine ^Tinge pon ^oberem Srnft für mid}, al« 31ntio*U!^ unb

Cleopatra, 2Bie? toon biefen erhabenen, unglüdlid)en dürften,

bie fic^ üor meinen Slugen fo f)oc^, fo föniglid) unb fo

i^ertraulid) gejeigt batten, follte id) niAt me^r reben? 35

3d) cerfuc^te es bei) meinen ®ef6ttiftern — Sie borten

eine 2Beile gu : aber febr natürlich Ratten fie ee boc^ aud)
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ba(b genug. 3c^ i»anbte mic^ an ba§ ©efinbe — ba§ ladbte

nüd) auö ; an meine ©ptetfameraben — bie batten feinen

©inn bafür. ©anje S^age machte id) ben 3^ambur, nnb trug

in il;rem ©)>iel bie j^apierne 3^af)ne, bamit fie nur eine t)albe

5 (Stunbe mir 3ul"et)en mödjten, »enn td^ alö llteopatra raf'te,

unb alö 3lntiod}uö toeinte. ®ie fanben batb tauge SBeile

batet), unb ic^ »erfor mein Wubitorium.

[22] 'Dfun flog id) unter baö T)aii} auf ben ^o'^boben.

(Sin feibueö Xud) flatterte a(S ber ^pfJantet beS 5lntioc^uS

10 l)inter mir l)er, eine alte ©renabiermü^e mar ber fönig(id)e

§eün, mit einem abgebroi^nen .^inberbegen n)üt!^ete ic^ uml)er,

unb mand)mat)(, ol)ne baö übrige ."^oftume gu änbern, öoÜenbete

ein Üieifrocf meiner ©rof^mutter bie ^(eopatra.

Unter bicfem aüen |>rangte meine eigent'()ümfid)e ^(eibung,

15 ein §>ufarent)abit, an bem ffe(ettäl)n{idKn Ji?ör))er, eine tidoijU

gepuberte 3c*|?fperüde beberfte baö ftotge §au^t. 5)ag l^inberte

mid) nid)t ju lüütl^en, unb, üon bem Oammer meiner eignen

XmK gerührt, oft (aut gu tceinen. Wlanä^ma^ überfiel mic^

in biefer fel^r tragifd)en Sefd)äftigung, ber f^äte Slbenb, baö

20 3roielid)t auf bem grofien, lüeiten, alten Soben gab mir

§urd)t — ein (angfameö Srftarren, unb bann flo!^ ber

ftolje ^ntiod)u8 in bem gangen §elbena^)3a= [23] rat, oer=

einigt mit bem ber Äteopatra, mit ß^^^^'i^^f^^^V ''''"

bannen.

25 Qd} trad)tete nun banad), aüe mög(id)e ©(^auf^iete gu

lefen. 5)ie erhabnen, bie roüt^enben iraren mir bie ö3iü=

fommenften.

Unter fünftli(^ erlangter S3ergünftigung fal) id) nod)

5Romeo unb Oulie.

30 9?un n^ar eö gang um meine üiu'^e gefd)ef)en. 2Ber metner

©c^aufpietout'^ mit einer Tlkne in ben 2öeg trat, tüar .^a)3ellet

33ater, ein S^rann. 3Ber @ebutb mit mir ![)atte — iDar

mir bie 9J?utter ta^^eüet.

33on meiner ?iebe für ba«s ©d^auf^iel tonnte id) mit

35 niemanb reben. Sebermann t^ermieb eö aug ©runbfa^, ober

toeit eö nid^t amüfant für i^n lüar. 9Ziemanben fonnte icb

tiorlefen — niemanb fonnte mic^ betDunbern, i»aö id) boc^
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ju üerfcienen erlaubte. 3)a§ ^omöbientefen mutte mir enblic^

aud) eri'd)iüert, votii man einfab, h}ie i'e{)r eö mid) üon jeber

antern nötl)i!.3en 33e|diäfti^ung dh^ciQ.

[24] 3c^ oetfiel talb auf ein anbereö 9)?ittel, biefe f)in=

reißende Steigung ju Sefriebigen. 5

9}?ein ^ater laö, ober liep oft 3lbenb8 ''^3rebigten lefen,

t>on benen er roabre 9?at)rung für feine ifoblroollenbe ®ee(c

empfing. -Sc^ brängte mid) unter bem frömmften 5(nfd)eine

ju biefer ^eftüre, bie ber t>ortreff[id)e 9)iann mir nur feiten

5umutl)ete. 10

dJlit Öunger nai^ ber ©tunbe, mit^ oernet^men ju taffen,

ging id> 5Ibenbg mit -Sol^ann Oafob, ober Sber^arb 9^amba(^

einher.

©üfe unb fanft (ae id) ben erften Sltjeil biefer '^rebigten,

mit ert^obner (Stimme ben 5n)ei)ten Sbeil, unb im 3?onnertone i5

bie Grmal^nungen an bie Unbupfertigen in ber ^2Ipp(ifaticn for.

Xa^ freute bie guten 2le(tern. ©ie n^upten nid)tö bat^cn,

ba§ ic^ babet) nur an ^omeo, an Äapellet unb 'ilnticdiu^

fcenfen fönnte.

[25] 3?a id) nic^t in bie tomijbie ge'^en tonnte, fo ging 20

ii) traurig über ben <2d)tof;l)of, unb fat) bie ?id)ter flimmern

im ^orbofe jum '2I[Iert)eiüd)ften. S)ie ^omöbien3ettel laö id)

toie 33üd)er ber iöei^b^it, unb ber ^^^^^l^i^äger fogar fd)ien

mir ir'enigften^J ein fet)r angene()mer 'Dfann ju fei)n.

3nbe§ toar baö (Sdiaufpiet eine ^nt lang abinefenb. 25

(5in febr gutmütbiger ^eljrer ließ e& fid) angelegen fei)n, mir

bie (Erlernung nütjlic^er 2)inge angenebm unb Sbre bringenb

ju mad)en. Si) »ar bamalö febr fleif^ig.

!3)ie ©ef^idite tcar mir befonbert^ n?erth, unb bie Sbaraftere,

ö)eld)e fie auffteüt, jogen mid) fo febr unb lebbaft in ihr so

S'ntereffe, at«* baö ©d}aufpie(. ^^retjtid) bad)te id) mir 3U ben

gelben unb ^elbinnen, ü)etd)e fie fdnlbert, immer nur @cfbof

unb bie §enfel. 2Iber beibe Sbeile tonnten nid)t babet)

öerlieren.

[26] Tlan lief; miA um biefe ^dt and) ben ©ranbifon 35

lefen unb ben S^edjant oon ÄiUerine.

üDie ebraürbigen '^^erfonen im Oranbifon unb fo mand^c
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trefflidie SJienfcfien in metner ^amtUe ^tten eine genaue

2(el)nli(f)feit. 3)ie 9J?enfd)en in tem 9iomane machten mir

meine ißeriüanbten (ieber, unt fo üieleö @ute, aas iA an

meinen ^ertoanbten fal^, gab mir ©tauben an bie 9)ienj(^en

5 im 9tomane.

O tt)a^r(icf) ! i* ^abe noc^ ni(f)tg (Sbfeg unb ©uteä ge=

lefen unb ge£)ört, tt>aö id) nidit an meinen ^ertoanbten erlebt

!^ätte. 3)ie (Stimmung für baö ©c^aufpiel ift tüo'^t geblieben

;

aber fie »ar um jene ^t'it t»ie( fanfter.

10 (Sin geifttic^er 9?ebner ma^te um biefelbe ^eit befonbern

(Sinbrucf auf mic^. @s! »ar ber toerett)igte ©erleget.

^rütjer atg er bie 3J?enge l)ingeriffen !^at, riß er mic6

jur ^erjUd)ften 9^ü^rung ^in. [27] ©er Son ber Ueber^eugung,

ber toäterticbften ?iebe at^mete an§ feinen ^erjüc^en 9?eben.

iT Oft tourbe er fe(bft fo ergriffen, baß er tnne i}alun mußte,

©ein Sßanbet ging mit feiner ?el;re glei(^en ©c^ritt. Sebermann

liebte i^n, unb menn eö auö biefem 3)?unbe an mic^ ergangen

toäre, — „3)u mußt fein ®6auf^iel mef)r fe()en/' fo roürbe

i(^ midi barein ergeben ^aben.

20 ©erleget machte mir ba^ Se()ramt et)rtoürbtg. -^c^ fa"^

beutüc^ ein, baß auf biefer ©teüe, im öffentlichen 33ortrage

met)r gefc^ef^en fönne, a(g big bat^er (Sitte tt)ar. 3i(^ fab, baß

fein 2)ialeft unb feine Äonftitution, fo toie bie aeife "Schonung

ber a(ten OeaoJjnl^eiten, i^n baran oer^inberten.

25 3n meiner Sitelfeit t)iett tc^ mid^ berufen, baö aüe§ ju

errei^en, unb üon ba an na^m id) mir feft cor, e8 fc^ien

mir au(^ füß unb (SI)rebringenb, ^rebiger ju fei^n.

S'Jun (a§ id), fc^rieb unb ^ielt •ßrebigten.

[28] (Se^r [eid)t fanb ftd) ju biefem ^eilfamen ^tütä ein

30 3lubitorium oon ^auggenoffen, bag mir, ber i(^, über eine

(Stu^llet)ne l;erab, t)ot)e, fromme Singe fpra(^, mit Srbauung

gul^orte.

(Sinige a(te 33afen unb Spanten würben einft eingelaben,

unb wie je^t bie lieben £inber ben 2tnn?efenben eine ©onatc

35 üon '^kid unb ipaijbn t>orf|5ie(en muffen, fo »urbe ic^ citiert,

cor biefen ©aften eine (SteQe auö bem S^rift in ber @in=

famfett oorjulefen.
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S?oü beö ©tauben^ an miA unb meinen 33eruf, laö tc^

mit ?^euer, mit 'bracht, unt ^ufeljt mit aütbenber Smpbafe.

Xie retücfcen alten ^erroanbtinnen ergoffen [icf) in frommen

^äbren, unb t)ertünbeten ber Äirc^e ein neueö ?ic^t in bem

Knaben, dlnx mein Später fAroieg unb voax fel^r ernft. 5

2lt(? n?ir aQein n?viren, fagte mir ter etle 9)^ann : „'Diein

©o[)n, ber "^^runt, mit bem bu gelefen fjaft, fann midi nic^t

erfreuen. Sr fommt au^ einem ftntifc^en ©emütt), unt

cerrät^ eine [29] unbefcfaeicne (Sitetfeit." 3(fe füllte, ba§

er 9Jedit batte, fanb micf) febr gebemütbi^t — aber iä} frebigte lo

nod) eine 2Bei(e mit gropem Uebermuib, ton ber Stub(=^

te^ne i)tvah, jebem, ber ee boren tt)oUte.

(Sine geraume ^m ging mein ?eben fo bin, obne baß

etn^aei barin oorgefaüen roäre, öjaö außer bem gewöbnücben

©eleife gettefen n^are. 3d) hatte bie Strbeiten lieb gewonnen, i5

roomit man in biefem Uiitx befcbäftigt 5U »erben |^f(egt, unb

icf) tbat fie mit ^Inftrengung.

Xa id) '^riDatunterrid)t empfing, fo b>itte id) faft gar

feinen ^reunb meinet Sllterö.

Xie ®^)ajiergänge, bie mir cerftattet tt)urben, maAte id) 20

aüein in ber Oefeüfdiaft meinet 5tt)ei}ten 53ruberei. 2Bir

Ratten beibe fein ^iJerlangen banad), 3U »anbe(n n>o bie 'IRenge

fi6 umber trieb. 5[)?an fab uns ]u §aufe, ic^ weiß nic^t

toefebalb, am liebften Dor baS ©teintbor geben. Der Sinb=

müblenberg tt>ar in jener ©egenü bie angenebmfte ?age. [30] 25

3ln feinem i^uße lagerten nnr uns unD träumten Don unferer

3ufunft. @ine (anbüdje ißad^tung toar fein ^^iebUng'^iDunfcfc,

unb auö treuer ^'iebe für ibn tt)ünfd)te icb ^^"^ ^in^ l-anbpfarre

in ber ©egenb, voo er eine 13ad)tung b^ben würbe. 3c^

entfagte gern ber Sbre eineä (Sb^^rmantefe, roie ibn bie 30

Stabtprebiger tragen , unb bem 5Öet)fall einer fultioierten

©emeinbe, um bet) ibm fetjn 5U fönnen.

Unfere Jraumerei)en gingen fo m^ Sin3e(ne, ta^ wir bie

i'age unferer fünftigen ^elcer, 2öiefen unb unfere^ (55arten8

gan5 beutUA une oorfteüten. 2Öir [ebten fd)on oorauä in 35

ber feligften JTnrflidifeit. On ber 3Bdrme foldjer @eiprä6e

beftiegen loir ben 2ßinbmübtenberg, faben bi"^"'' über bie
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©egenb, unb überließen utiö ben 2lt)nungen, tDotjinauö ivo^t

unfer künftiger SBo^n^la^ (legen möd)te ! 9}?tt Zi)x'dmtt

ber innigften 23ruberiiebe traben toir oft unö auf biefer

©täte umarmt, unb finb bann [31] ooü WluÜ), mit 5nnißfett

5 ber <2tabt ;5Ugett)anbert.

3?a ü)ir im 2ßinter nid)t bai)inaug icanbern fonnten, fo

reaUfierten »ir auf bem 33oben unter bem 2)ac^e, tt)o ii)

[onft tragifcbe Dioden n)ütt)ete, bie '^ac^tung meinet 33ruberg.

©anbfaften bifbeten 33tumenbeete, $ü(;ner unb 2;auben iDanbe(=

10 ten uml)er. 2luö einem ^oij^^aufen fd)uf ic^ meine !|5rebigerö=

woijnung baneben. ^aihe Sage l^aben tüir beibe attein in

biefer ibeaUfdjen 2Bett, feljr — a6 ! — fe^r glücfUc^ »erlebt.

2)ie ©ac^en fonnten gar nid)t anberö fommen. Unfer

SBunfc^ fc^ien fo mäßig, e8 tüax eine fo getoö^nUd)e @[ücf=

15 fefigfeit ; warum Ijdtte fie nid)t in Erfüllung gefjen fotlen ?

2Bir freuten unü jebeö ^urücfgefegten STageö, benn er fül^rte

näber jum 3^^^^-

2ld) ! feiner oon unö betben l)at jenes 3^^^ erreicht

!

[32] 2Bir leben getrennt, ö3eit üon einanber. 2lÜe8 ift

20 anberg ge!ommen, a£ö n)ir eS fo ütUid:) geträumt baben ; nur

bie (Smpfinbungen, bie mx bamalß einer für ben anbern Ratten,

finb nod) l^eut biefelben, unb werben fo bleiben immerbar.

(Sin 3"f^^/ ^2^ ^^''^^ ^" j^'^^'^ B^^t eintrat, ^at meiner

ganzen ^aufba^n eine anbre 9iid)tung gegeben.

25 Man fanfter guter §el)rer ftarb; ic^ würbe auö einer

§anb in bie anbere gegeben, unb feine wußte mic^ ju fütjren.

Öeber machte mir bie 2lrbeiten oer^ßt, bie jener mir lieb

gu machen gewußt l^atte. Od) blieb ftel;en. Wo mid) mein

^et)rer gelaffen ^atte, tl^at meine 2)inge mit Unluft, enblidb

30 mit Srägl^eit, unb fuc^te e^ mir burcb '^ioffen jeber 2lrt gu

verbergen, wie feljr xd) uneinö mit mir fetbft war.

5(ue 25erlegenl)eit fdjicfte man mid) auf bie öffentlidje

©c^ule. 3d) würbe in bie 3We^te [33] tlaffe eingefül^rt, ba

tc^ faum taugte in ber britten gu fet^n.

35 ÜJZeine ^enntniß ber ®efd)id)te, mein @efü^t für bie

(5l)araftere ber ®efd)id)te, war umfaffenber, rid)tiger, Walirer,

al^ fie bort einer neben mir l;atte.
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3m reinen @efüf)( für fc^öne fünfte ütertrvif ic^ oie(=

lei6t fcgar meine ^'ebrer.

Xeßbalb batte ic^ eine erbeute lD?einung ton mir, tie

id) auf feine 2öeife bätte iiahtn foüen, unt fcnnte fcte 33löpen

c^ar nicbt ertragen, tie icb n>eoen jetee 'DJ^angel? an grüntUcber 5

äBifi'enfcbaft fo oft geben mußte.

3)en ^'ebrern in tiefer .^(affe »art icb eben aegen tiefet

SyJangelg balt gleicbgültig, unt, ta id) gar nid)t in Setrad)t

tarn, meinen iD^itfdjüfern ein ©egenftant fce^ Spotteß. Un=

Dermogent mir felbft aue tiefer Vage 5U belfen, ^u lebhaft 10

um einen ernften (2ntfd)lu§ 5U faffen, perfiel id> tarauf, turd)

2Öi^ unt 9?ederei)en [34] mid) an aüen tenen ju rädien,

bie gar niAtö in mir erfennen n^oüten.

Ungtürflidjer SBeife rcurte tiefe 2Irt mid) ^u nehmen tcn

meinen .ftameraten gelobt, id) ging a(fc immer n>eiter tarin. 15

3Keine ^Brüter iraren abwefent, meine 3d}icefier tonnte ten

3uftcinti meiner Unn^iffenbeit nid)t überfeben, ta ic^ ?iebe

genug für fie batte, in ten Stugenblirfen ihrer Unrube, unb

toenn fie mein (äbrgefübl reifte, turd) eine jufammen geraffte

OberfIad)e fie ^u tauigen , oter turd) eine perictifd)e "21x1== 20

ftrengung gute 3f"9"MK nteiner febrer, oter tod) ihrer

Hoffnungen, ba§ eö geroiß anberg tterten toürte, berbet) ju

fc^affen.

3^ er Umgang einiger lebhaften jungen Seute meineö Slfterö,

in terfetben i'age mie i6, fe^te eine ^iemlidie ^Jerroilberung 25

in mir an.

Sin 33uc^, tia§ um biefe 3^'^^ ^^r in bie §anbe fiel,

fübtte mid) oiet weiter, ab3 id) je geben lüoÜte unb fetbft

tDUßte.

[35] Xer Otoman '^ieregrin %Hdt[ papte con fo mand)er 30

(Seite auf meine befontre 'i^ai^e, taß i6 ihn mit Gif er oer=

fd)lang. Od) ibat aüee , um ihm äbn(id) ^u werten , um
i^n ^u übertreffen.

(Sd>aarenn>eife überwogen wir Statt unb £'anb, um .^reu5=

jüge in %>eregrinö ©eifte ^u beginnen. Sie gelangen unö 3.5

nur ju febr; unt ba meine .ßameraten, mit 9ied)t oter obne

Stecbt, bet) jetem luftigen ®treid)e, bet^ jeber ^erteljrtbeit

Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 24. 2
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m^ für ben Urheber unb 5lnfüi)rer ausgaben, fo fiet ber

ganje Uniüiüen auf niic^ adetn.

3u n3e(6em Unfinn fann nic^t bie ©itdjt, ^luffe^en gu

erregen, t?er(eiten ! ju meldten 'J33iberfprüd)en mit Dem befferen

5 @efü^(, baä icb betäubte, aber nie terloren tjatte!

3}a0 (Sd)aul>ie( irar fange abtoefenb getoefen, unb tourbe

im großen O^ernbaufe eröffnet.

3ic^ fat) 9iid)arb ben ©ritten »on SBeiße.

[36] 2)aö grof;e feierliAc §auö machte einen gewaltigen

10 (äinbrucf auf mid).

2Ba8 für eine (5ad)e mu^ e8 fet^n, backte id) mir, um
berentwiUen man einen fo(d)en '']>alaft erbauet!

Stuf bem alten 53orbonge ftanb auf einer ©eite beä

SJJufenbergeö ein ''^3a(mbaum, an iDe(d}em eine ©rup^e üon

15 2Baffengerätb aufgeljangen tcar , mit ber Unterfc^rift —
,,Hiiic gloria et securitas".

2luf ber anbern Seite n^ar eben fo, unter einer @ru^>|)e

oon mufifattfc^en Onftrumenten, l'aroen nebft anberen ^2lttri=^

buten beö ©d^aufpieiS bie ^'nfci^rift gu lefen:

20 „Curarum dulce levamen,"

Dulce levamen

!

üDaö lag i^ unb (aö e8 toieber, baö backte i(^, baö empfanb

ic^. (Sine ?aft ttjar üon mir genommen, inbem ic^ fo an

mic^ unb biefe 3nfd)rift baite. (Sine ^ötjere §anb f)atte mid^

25 an biefen Söegroeifer ^ingefüf)rt. 2)en Ibenb, [37] in bem

SlugenbUcfe, entfd)ieb baö ®d)irffat meine ^aufba^n.

33on S^idiarb bem 2)ritten genoß ic^ »enig. Sinigc

gro^e lugenbtide ergriffen mid) unb jünbeten bie ertofd^enc

glamme für bie ^unft üjieber aümäcbtig in mir an. 2)a8

30 übrige beö ©d)aufpielg ging an mir üorüber. Sd) toax mit

mir unb meiner 3"f"iif* befcbäftigt. 2Barum ^eud^elft bu

ber 93?är!ifd)en ©rammatif, ba bu für 9?ic^arb aüeö empfinbeft?

SBenn bu einft 9iic^arb fet)n fannft, »arum foüft bu eS

nid)t fet)n wollen? — ©ann aber fieten bie SBünfci^e ber

35 gjieinigen , bie ^orurt^eite ber ©tabt ^anno»er, unb bie

gän3Ud)e Unwiffenljeit , wie baö atteS ga Dereinigen fetjn
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modele, mir fditDer auf fca§ §erj. 06 brütete tarüber bt^

ju Snbe fceä Sdiaufptet^.

ü)?it einiger Smpfintung [ab id) auf ten 2i$or()ang bin,

als er ^ute^t t)erab gefaüen »ar. — Curarum dulce levamen!

lag i* [38] abermals, riß mid) mit ©etcalt to'?, unt rannte 5

üotl Wlüth unt Hoffnung nad^ Öaufe.

2^on nun an — eö ift mir je^t febr (eit — roanbte

id) mid) entfc^ieben üon allem ab, tt?ag ^ur ?ateinii'd)en

C^rammatif gehört. S'd) Ia8 unfc fal) bie Sdiaufpiele mit

llnterfd}eitung , mit ©tubium. 36 tbat mit ter narteften lo

(Sorgfatt aüeö für tie 2d)aui'pielfunft, voav i* für bie

übrigen 2öi[fenf6aften batte tbun foüen. 36 n^ar überjeugt,

baß i6 enbti6 für meine S3eftimmung arbeitete.

@ö ift begreiflich, tafi i6 baö aÜeig febr ^eim[i6 tbun

mußte , Ca§ tatur6 öeim[idifeit unb 2Biberipru* , atfo is

SBitterfeit, in mein i'eben, unb 9JJipfergnügen in baö i'eben

ber Steinigen fommen mußte.

Oc mebr i(^ um biefe .^unfi bufben mußte, je tbeurer

toarb fie mir. %&x bie Äunft toar i(^ ettoaö ; für bie

Sßiffenf6aft war id) ni6te. 20

[39] iDJancboi'il^ ^ob( i)Oiht id) mir 3D?übe gegeben, na6
ben 2Bünfc^en ber SD^einigen anberö unb gegen meine 2öünf(^c

ju benfen. 2Ran6ma( bin i6 an ben SBinbmübtenberg ge=

gangen, unb habe bie alten träume bort jurüd gerufen.

S3ergeben0 1 ^Beinen fonnte i6, bap fie herüber toaren, »einen 25

über ben geliebten abwefenben 53ruber, unb ta.^ id) nun

iii(!^t mit iljm leben toürbe. 2lrauern mußte id), baß tc^

nid)t mebr in füßer ®i6erbeit bier fteben tonnte n>ie t^orbem.

®c^n>ermütbig toaüte i6 ben iöerg binan; aber es »aren

ni6t mebr bie S^Drfpfarrtbürme in ber 'DJabe, too i6 fonfi so

meine Öeimatb roünfcöte, wa§ mi6 binauf locfte. lieber

biefe unb baö ferne blaue ©ebirge bintoeg rief mein {ünf=

tigeö 36irffal aus ireiter ?3^erne. SÖobin? teobin? fpra6

i6 laut , wanbte mi6 na6 allen ©egenben , unb reeinte

bitterli6. SÖobin? fagte i6 bann leifer, unb tonnte tor 35

ütbränen ben ^^^fab binab taum finben.

[40] £'aut fc^ludijenb rang ic^ mit ber ©egenirart unb
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^ufunft, mit meinen 2Öünfd)en unb fcem 5?er(angen bet

9}^einigen , mit ber allmächtigen (Stimme in mir unb bem

^oturtl)ei(e.

2Rir unbetDufet ging tcf^ na^ §aufe, fort unb fort biö

5 an ben 5teuftäbter .^ird)t)of.

3cf) flutte — Hie6 fte^en, unb üSerfal) baö ftiüe Sobten=

gefi[be.

2Bie mand)er — ad) toie mand)e ld)(äft t)ier, beten 53ui'en

einft fo gewaltig öon innerm Äampfe gehoben ösatb, alö ber

10 beine je^t ! 2Bir fteigen Ijerauf auö ©rbe , bre^en ung im

3itfel l^erum um unfer @rab, fallen t^inein, ber 2Binb fiü^rt

über bie Staubblume Ijer, unb toer fteüt fic^ ^in an ben

9?aien über unferm .Raupte , unb toeiß eö unö S)an! , ba§

toit bie ftürmenbe ©eljnfuc^t nieberfampfen fonnten, bie ja

15 iDot)l ba§ beffere in une ift?

3d) ging :;u ben ©rabfteinen meiner mütterlichen ^er=

manbten, unb fe^te neben ifjrem [41] Staube meine 33etrad)=

tungen nic^t fort; aber ic6 ließ meinen Jl}ränen freien ?auf.

§ier iDerben aucf) fie ruljen, bie mir ba8 ?eben gaben!

211 (Sollen fie um meinettoiüen früfjer ^ier Tul)en?

3)ie ©ra^blumen manften tttetjmütbig (angfam ^in unb

iftx am ©rabfteine meines ©roRüatere. — 3(i) erid)raf —
fu^r ^ufammen, toanbte mid) fd^ne^ ah, unb ei(te ber ©tabt gu.

Hoffnung, ta% fid) baö einft adeö auf gute 2Beife, o^nc

25 jemanbes .^ränfung nod) fügen toürbc, belebte micfc, unb

ermunterte mid), meine SBünfc^e nid)t aufzugeben, meinen

i^Ieiß für bie ftunft fort^ufe^en.

-önbem id) für meine 53eftimmung aüeö t^at, t^at icfe

menig ober nichts für bie ©eftimmung, oon ber man ü)ünfd)te,

30 bafe iA fie mähten möd)te.

^engftlid)feit oerfd)lo§ mein ©eljeimnife in mir, ba§ e^

auä) niemanb abnen fonnte.

[42] Um fo tt»ibertt)ärtiger, ja, id) fü^te eö, um fo Der=

äd)tUc^er mu§te ic^ allen fei)n, bie, nid)t unterrid)tet oon ben

3;-. (Stürmen in mir, mic^ für träge, böfen iföiüene, unb aug

mand^em oerfebrten «Streidie bee ^öc^ften SKißmutl^eg
, für

bog t;alten mußten.
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dim Sine Seele bat ^u feiner ^dt ten ©lauten an

micf) üettoren.

9)?eine ein3i)5en ü^ertrauten »aren tie Jetten.

©et) eö nun, fcaß id) ron jenem Sage an ofene mein

SQBiffcn mid) gen?öt)nt batte, meinen Äummer tortbin ju tragen,

otet taß ter ^eitenfe ficb ta loobt fiibtt , tro atte leiten

»orüber finb — aber tcenn icb nirgente mehr auetauern

fonnte, 50g es mi6 Dortbin, unt manchmal, wenn icb feie

bunfte l^fotte be^ Singangg betracbtete, tacbte i* bann auf

antre 2ßeife — cnrarum levamen. 10

%üi ben älteren ©rabfieinen pflegt bie ?ebenögefd)ic^te

berer, bie baruntev ruben, um= [43] ftantUA erjäbtt 5U toerben.

äßie ber ebr= unb acbtbare, refte, mannbafte — baber au»

ber §erne gebürtig, nac^ oielen 3Biberü)ärtigfeiten in ter

Ougenb , bier fein 3?atertanb gefunben , in ber ebr= uuD is

tugenbfamen Jungfrau fein §eil, unb in Der D?abrung, tem

jTienfte fein ^eitlidie? (^lücf; roie er fanft unb fetig bann

in bem ^^errn terfcbieten fei). S^ergleic^en las icb mit

»abrer Srbauung.

dv fonnte boA au* nicht gebeiben ba, too er get»a6fen 20

roar. 51ud) feine 3uaent n>ar mübfeüg. iÜn&t er fudjte

für fein Öer^ unb feine 2ebniu6t anterroärte ein i^aterlanb.

5{uc^ ibm folgten Xbräneu unt Seufzer, unb aobl mandje

mag et »ergoffen baben, ebe fie ibn ba btnab fenfen fonnten.

tlber er ift ja bo6 ebr^ urb aAtbar unb ceft unb mannbaft, 25

unb ift fanft oerf^iieben.

SBieV foüte es benn fo fAroarj unb cerfebrt fet)n, uja»

mein ^erj ^erreij^t? unb toeß- [44] balb fotlte ber 3^^^=

fpalt emig bauern, ber mic^ fo bangt unb fümmert?

@eb bin in ein ?anb , baS id) bir zeigen merbe — f 30

lautete ta^ 3D^ottc über bem @rabe einei? ^remclingö auä

Oferlobn.

Xa^ fprad) gewaltig ^u mir. Oa, rief id) laut unb

ftarf — bae ©Airffal wirb e§ mir geigen unb ic^ toerbc

bingeben I
35

33et) biefen 2Banberungen iraren bie Sobtengraber cnblicb

mit mir befannt geworten. 3cb war ber frübe 3!5ogel in
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Ü^rem ©ebiet getoorben, unb üerffeibete bte toai)xe Urfa6e

metneö 3)a|'et)n^ in •)Jeui:(ievbe na6 i^tev S^o^^ogra^j^ie.

^Tiefe SDfenfc^en [inb eine fuvdjtbare (Sbronif. ©ie Tid)ten

fttcnge unb unerbittUd). 3Jfit ber menfd)üd)en Üäditigfeit

5 fo oertraut, njie fann menid)li(^e §err(id)feit il)re ^nnci^t

bünbigen ?

2)em 9ieid)en unb bem ©eac^teten betßieß ber 2;obten=

gröber feine ^eretjrung ba= [45] mit, ba§ er iljn etUd^e

(Sd)ubc tiefer in ben ©oben üerfd)arrte.

10 Xai- tarn mir fo traurig »or. 3e leichter bie §üQe,

je fünfter toax mir ba8 S3i(b. 9?ein, fagte ber 9Kann mit

bem (S^\rteit, toen id) ret^t üeretjre, ben fotl mein 9?ad)foIger

nid)t l)erauä finben ; ben grabe id) tief, big il)n ®ott ruft.

^^nbefe toar baö ®d)röberfd)e S^l^eater nac^ .^annoner

15 gefommen, unb ^ßrodmannö gtan3enbeS latent, baö @enie

beö großen ©c^röberö unb feiner ©tieffdiöjeftern, fad)ten bie

@(utl) für bie Sdjaufpielfunft 3ur Iftütn i^lamme an.

3d) xoax md}t metjr meiner mäd^tig. Xa^ (Stubium ber

tunft forberte mid) faft tägüA in if)ren ^^em^^el. Üüe meine

20 SJerl^ättniffe ftrebten bem entgegen, fo roie bie ganje ©itte

unferg ^aufeö, ba? einfach unb i^erjüc^, aber na* alter

SBeife, in @ebräud)en unb ^eitmaß nad) einer un= [46] ab:'

änberlid)en Orbnung (ebte, bie auf beften 2Bit(en unb lieber^

geugung t»on eineg jeben §eit gegrünbet iDar. Oebe 33er-

25 le^ung biefer 2Beife mußte ic^ mit »erfaßter ^ünftüi^feit

üerfteden, ober bie f^otgen toaren für aüe Xifeik g(eid)

fc^merjlid) unb bitter,

(So entftanb für mic^ unb bie Steinen ein fe^r traurigeä

?eben.

3« Sie burfte ic^ feigen, toaö in mir üorging? 2Bie fonnte

ic^ — man fd^rieb bama(g 1772 — ©etoä^rung Ijoffen?

33Bem f)ätte ic^ eö üerargen fönnen, loenn er meine Seibenfc^aft

für bie Stunft für ^ang jur 3ügellofigfeit genommen tjätte?

Stuf ber ®^ule toar ic^ ju ber 3eit in bie erfte klaffe

35 eingeführt.

3i)?eine wenigen ©c^ultoiffenfd^aften berechtigten mic^ burd)*

au8 nid)t bagu ; unb ba biefe Schule bamalö, oon bem n)ürbigen
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SDireftor Saüborn geführt, befonberg biefe ^lajie, [47] in

ter l)errliAften S3(üit)e ftanb, ba tTefT[id)e ^öp^e bie Huf=

merffamfeit beß 2ei)Xix& fotberten unb cerbienten — xvk

übel roax ic^ bort bingeiriei'en , irie fdifecbt mußte i6 mich

au^ne()men, unb iraö mußte i&i Set) tem @efübl ba»on (eiben! s

©leic^tDO^I fann bie fein S5otö)urf treffen, bie mid) bortl^in

gei'd)icft Ratten.

(Sin 3at)r ^^eiR ^ätie atleö ine ©eleife bringen muffen,

unb fie tonnten Dorauäfe^en, ta% ta^ DJfißgefühl über meine

SBernacbläffigung, aeit eher als aüeß anbere, mid) gerabe an lo

biefer (Steüe bagu ^ätte vermögen muffen.

2Baö mir ben Glauben an mid) fetbft, ben 9}hitb für

Slfjätigfeit raubte unb rauben mupte, was - bai? @efüb(

für bie Äunft ausigenommen — midi trage unb bumpf binteben

üeß, bie immer n)ät)renb quätenbe Slngft um bie Sagegoorfalle is

in ber ©egenmart unb bie Stürme für meinen ^|>tan in bie

3ufunft — [48] biefe 9^ot(), barin idi oon einem Xage 3um

anbern (ebte, unb nur burd) einen luftig = tollen Strei*,

3u 3^^^^^ ^"^ 33er5tt)eiflung , mir ?uft madjte — — tai

atleö fonnte niemanb roiffen , unb niemanb midi beuriljeilen, 20

nod) leiten.

!l;ie ^ärtUAe Sorgfalt ber DJ^einigen oermutbete tie

Urfac^e ton allem, toae in mir nid)i loar, wie e« bitte fet)n

foQen, in ben ^ei^ltteuungen, barein meine £'ebl)aftigteit micb

oeröjitfelt l)aben fönnte. ilRit üieler @üte tourbe e^ oeran- 25

ftaltet, unb ^txx '^aftor $Hid)ter ^u Springe oermoc^t, midi

5U fidi unb meine Silbung 3U übernebmen.

Oe§t , nac^bem ic6 bie .^urüdgelegte ^bal^n Ij'mah felje,

fann id^ roiffen, ba§, »enn baö etliche ^a^re früher gefc^eben

toäre, meine 33erroanbten bamit allee; erreid)t ijabtn n?ürben, 30

tocL^ nun nid)t mebr bamit erreidjt aerben tonnte.

2iBen einmal ber ©eniuö einer Äunft mit lebenbigem

£ben angerce^t bat, bet ttill fc^af= [49] fen, ben ©eftalten

feiner 'J^bantafie ^eben geben, fernen fann er nur toaS

babin fübrt ; atle§ anbere SBiffen ift tbm eine Sr^äblung 35

iDon tobten fingen.

3nbeB ift jener '2(ufentbalt mir con großem 9Zu§en getoefen.
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3(^ ßerfcan!e bem Öerrn '•^aftor 9iiAter, feiner 9Ja(^fic^t, 3Soü=

l^erjigfeit unb feinem feinen ©efcf^macfe »ie(eö, fel^r »ieleS

t)on bem, roa«! mir je^t ?^reube unb i^reunbfcf^aft erairbt.

2)ie Trennung üon Öannoner njar mir febr fci)mer5[ic^.

5 2(m Stbenb Dor meiner 'ilbreife nal)m id) no6 2(bfcf)ieb

öom ü)^>ernt)aufe. 3)a8 Sdieiben Don ben SDieinigen brac^

mir bag .^er5.

3cf) h)urbe gütig emj>fangen, freunbü6 be^anbeü, unb

mein iDürbiger ^'e^rer that Dieleö, um mir frotje l'aune 3U

10 fd)affen unb 3U erbalten.

[50] 9?ic^t unbeträc^tUc^e 3^9^ »urben über 33erg unb

%i)ai gemacht, unb e^ n>urbe mir nid)t üerfagt, mancfemat

con einer 33ergfpi^e ben 5^burm t»on ^annooer gu feben,

neben bem aüeS rcobnte, n>ae auf ber 2Be(t mir ttiert^ unb

15 t(}euer njar. — )}lid)t toeit ron biefem 2:burme ftanb ja auc^

mein ^\d — Curarum dulce levamen ! 3n biefen S3ergen

unb äBä(bern b^be icfa ee tod) nie aug ben Singen gelaffen.

3n biefer Ginfamfeit bilbete icb meine "^-Mane auö für bie

3utunft.

20 @an5 »ortreff(id), mit großer ^^ftbeit unb Äraft jugCeid),

lag §err 9^id)ter mit unä Cicero über bie 4>fli'^ten. SWit

üiel Srfa^rung, ©eift unb ?aune bef^rad) er fid^ mit mir

über ÜJJontaigneei iJerfuAe, bie er mir gu (efen gegeben batte.

(Sr gab mir bie beften 3)id)ter, unb öermenbeie fiele )ßiüi)t,

25 ba§ i(^ bie (Sd)önl)eiten cerfteben mö(^te, bie icb fübten fonnte.

[51] ^(^ bin i^m unenbüc^ üiel fc^utbig unb »erbe eö

nie Dergeffen.

3)urd) ibn (ernte id) feinere ©itten ber SBclt fennen, unb

befam, tt'ocon id) oor^er foft nichts n^ußte, Sebenöerfaljrung.

30 3)er (2d)aufpielfunft ift bort nie ertoäl^nt roorben, nidit

öon i^m, nic^t Don mir : ton feiner ©eite too^l nur jufäüig,

öon meiner febr überbad)t.

3d) betam aud) nid)tS com Xijeatn ju boren, aliS ben

jlob »on (5t)arlotte '2(cfermann. 2Bie bie öffentlid)en 23(ätter

35 bet) biefer ©etegenbeit Don ibr unb ber ©Aaufpieltunft fprac^en

— toetcfee 3?abrung — njeld^e Seftätigung meiner ©efüble

unb (Sntfc^lüffe gab mir baß!
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ÜDie 53er^ältnif|e beS Gerrit "^^aftor 9^td)ter öerftatteten i^m

nirht, mid) länger alö 6i§ 1775 bet) fi6 51t bel^alten. 3c^

tarn na* öannoter unb bort auf bie (Sd)u(e 5urücf. 3«^ tl:)at

[52] eine 3-it
^^"""S ^^^^/ ^^ag mir obliegen fonnte, mit großer

Sorgfatt, aber bennocfe ungern, meil ich — jeten Schritt,

ben id) bort l^oriüärtig t})at, für einen ©djritt ^ielt, ber ßon

meiner ?ieb(ingöteitenid)aft mic'o ^uriict führte.

2öenn i* micb jel|t red)t unterfucbe, fo glaube 16), eS

toar mir nicht juroiber, wenn burcb 9)Jangel an SöiffenfAaft

eine Unmögli6feit enti'*ieb, bap i* nid)t auf bie Sltatemie 10

geben fönnte.

2Inber^ begreife id) mein Setragen in jener ^eh je^t

nid)t. 9)Zü§ig toax id) nie. Odi ta^, perfuAte, überbad)te

oUee!, toaö mid) jum (2d)auipteler bitben fonnte: id) t[)at

aber gar ju toenig , aaö mtd) 5um "f^rebiger l^ätte bilben i5

fönnen.

33rocfmann§ §am(et erregte freubigen Jumult in ben

Smpfinbungen aüer jungen !i!eute ton einiger l'ebbaftigleit,

irie bat er mid) beglücft

!

[53] 53et) ber ^orftellung beß öamlet fd)loffen fic^ in mir 20

@efüt)(e auf für bae Sr^abne, SBunterbare unb @roße, bie

mir biö babin unbetannt gen.^efen icaren.

^on ber 3^^^ an rourbe mir bie 'HJufit mebr als 2Bot)l=

flang — eine bo^e, atlma*tige, beut[id)e (S):'rad)e.

üTie 9J?u[if ivarC meine ?^reunbin, meine Sröfterin, bie 25

t^Nflegemutter meiner ebelften unD liebften ©efübte. (Sie er^ötjte

meine Smpfinbungen, fprad) fie oui?, unb antn.''ortete bem

ÜDrang meiner Seele, n^ie itjm niemanb nod) b^^te antworten

fönnen.

Wlit füper (Sc^tcermutb laufd)te td) auf ben S^on beö so

53iolonce[li§, meld)e§ mein 33ruber ju fpielen pflegte.

92ur »enn ic^ gar feine dJlu]it boren ober fein (S*au=

f^)iel fe^en fonnte, ging id) auf ben Äird)^of, backte in biefer

ftitten SBerfommlung meiner Se^nfuc^t nad), unb brütete

über ber ^u^ui^Tt. 35

[54] 9(18 bie Jßeobad)tung unb ber 5D?ifeüerftanb mi(^ ton

ba öertrteben, tt)ic^ id) an anbre fttüe Oerter, unb jule^t an
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eine (StelTe, ber [^nelle ©raben genannt, too ber g{n§ bie

^etne t^on einer ^öl;e f)era6 ftür^t.

3d) \ai} gern binab in ben !^a[ferftnrj, unb toarb ru'^iger

über bem JÖilbe, rote bie fd)äumenben Sßogen 3ule<jt f(ar unb

5 milbe in bie rul^ige (Strömung |"id) terloren. ^Riefet ©turnt

noc^ ©onnenglutl^, nic^t iRäffc noc^ ^roft hielten mid) ab

üon biefen 2Banberungen.

©ie tt>aren '^ugenbücfe beö (Stubiumg, ber Unter|'n(^ung,

ber 9iiicfi|3racl)e mit mir fetbft, ber Beobachtung üon 9)?enfc^en=

10 ©d^icffaten, t>e^ ©enuffeö ber i)Jatur. ®ie tt»aren mir unentbe^r=

ü(^ geworben, unb fie i^aben mir feinen ^Jiac^t^eit gebracht.

2ßo^I mand)e tbeologifd^e i-el)rftunbe ift barüber verloren

gegangen, unb niamte anbere ©tunbe te-S Unterridjtö, bie id)

auf feine SBeife l)ätte foüen verloren gelten laffen.

15 [55] @in[t ermannte id) mid), burd)brungen »on ^43flid)t=

gefüllt, unb befuc^te alle§ @rn[teö »ieber bie ©tunben.

Über ba mar in einer berfetben fet)r lange unb auf

fonberbare Steife bie S^febe üon 9J?ü()amet^ ©raufd^immel.

3n einer anbern tturben l)obe, unoer[tänb(id)e ij)inge über bie

2(1 Setjre toon ber 9ied)tfertigung gefprodjen. 3)a8 mar nid)t

einfabenb.

3n bie nämUd^e ^e'xt gel^ört, U3a8 ber gute 2lnton pfeifet

in feiner i^ebenöbefc^reibung über bie ©d)u(fomöbie fagt, n)eld)e

bamat^ aufgeführt aurbe. 3Bir waren beibe oon (Sinem

2s ©efü^t befeelt, unb er f)at über biefen, tt>ie über atte 5i5or=

gänge feineij Gebens, bie id^ biß ju feinem 9lbgange öon

.pannoüer fenne, mit ©enauigfeit unb ber ftrengften 2Bat)rl)eit

gefd)rieben. triebe unb SBobltDoUen fet) mit feinem ©ebäi^tni^

!

[56] Od) ipidte in biefer ©diuffomöbie toie ein junger

30 ü)?enfd), bem eö im 5l'opf unb ^erjen brauft.

2)er 2luftt>anb toon Gräften erregte SBo^Igefaüen. 3inbe§

toar ic^ in meinen 3)arftellungen fet)r unter meinem Sbeale

geblieben, unb füllte red)t fe^^r, toaö ba§ für ein Unterfd^ieb

ift, toenn man eine ©ad^e me^r empfinbet, a(ö toerftcl^t.

35 3cl) tDurbe mit ben großen ©d)roierigfeiten ber 5lunft befannt,

ad)tete fie um fo niefjr, unb füllte lebl^aft, um einft toeitet

3u gelangen, fet) feine 3^^^ me^r gu Derlieren.
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Od) pnt eö unetel, meinen 23ater tte ^lue^cjaben tet

afabemifd^en 3a^re machen 3n (äffen, unc» tann erft einen

2Beg ein jufd) lagen, ten er nnt tie meiften für entgegen gefegt

galten mußten. 3c^ befd)(oB baber, mid) ungefaumt aufjumac^en,

meine 23anterung für fcie .^unft nnb meine l'el)rjaf)re anzutreten, s

[57] l)?ie ^atte id) eine treitere 9?eife gemad^t, aU nac^

©bringe, brei) 9J?ei[en ßon ^annooer: atlein eine ?Reiie nac^

^lieter^burg bünfte mic^ in meinem -^lane ein @ang tor ba8

Z\)ox gu fet)n.

9)?and)er "ipian tourbe gemacht, tertoorfen, gen)äf)lt, feft= lo

gefegt — mit einigen berebet — mit einem Sinnigen foüte

er au^gefü^rt »erben.

2)er 2;ag tonrbe beftimmt. ©ine fd)tßere Äranfijeit meines

^^Qterig betüirfte 2luffd)ub biefeö S^or^abenö, unb biefer Vorfall

t)atte bei:)nal}e bai^ gange Unternel;men gerftört. 15

@§ mar mir burc^aug nidit miJglid}, gu biefer 3£it etn^aö

gu tt^un, baoon id) n>iffen fonnte, baß eö ben "^Uanen, QBünfd^en,

Hoffnungen unb ©efüblen meines 33ater6 fo burdiaut^ ent^

gegen fel)n mußte.

[58] T^a§ fd)tt>ere C^^'er, baö id) brad)te, gab mir bae 20

2iBobffel)n, ba« man bet) innerm SBertbe bat. Wfiit reinem

^ergen freute id) mid) feber ©pur i.'»on ©enefnng, unb mit

Grl^ebung fat) id) auf baö Opfer, bae id) gu bringen im Staube

genjefeu ttar

3d) tttarb in jener :l>eriobe red)t fleipig. 3di gab mir -20

feine ÜJfübe, meine feibeufcbaft für bie Äunft ju unter»

brücfen ; aber id) tbat nid)tl geftiffentlic^ , biefe l^lamme gu

uabren. 3ld) ließ e^? mit meiner Seftimmung auf ben 3Burf

an!ommen, ben ber bünbe ^n^all t^un mürbe. 3^amal0

tbat ic^ alle meine 33efd)äftigungen auf ber Sdmle mit so

großem (Srnfte.

S'Jac^ fcortiger ©etootin^eit pflegt ein (SAüler dou ber

£)rge( berab, ©onntagS 9ia(^mittag8, bie läpiftel unb eine

t5on bem ^13rebiger entworfene Srftarung berfetben in ber

äJJarttfirAe abgutefen. 35

[59] Jieß gefc^a^ mit einem @ep[drr, mcrauf niemanb

I)örte, fo toie aud) niemanb ettoaS baoon terfte^en fonnte.
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9ted)t fel)r befd^afttgte mtd) bie SRögltd)feit, ob nidbt eine

(Stimme üon un'6eträc[)tüd)em ©et^alt, in bent ungetjeuren

©ebäube, ot)ne ju brüllen ober ju fingen, in' btefen 5?ortrag

Teutlic^feit, Seben, Ueberjeugung unb Sntereffe fottte bringen

5 tonnen.

Tlaxi fagt, ber 53erfud) fet) mir gelungen ; roenigftenö

njanbte [id) bie ©emeinbe, fo [d^toerfäüig fie and) am ©onntag

9?ad)mittag toegen ber 2'ifd)freuben jn fet^n pflegt, mit einigem

3lntt)ef( naiij bem ^efer um,

10 jDiefer geringfügige Umftanb gab ben alten Obeen, aU
^rebiger ju n3ir!en, nneber neue traft. 3c^ rong meine

tunftleibenfd)aft nieber ; unb n^enn audj bie ^Tinge um mic^

I;er bepatb in einem h3el)mütt)igen ^id^te erfd)ienen, fo tcar

biefer ^uftanb bennod) me^r angenehm al8 unangenebm.

15 [60] •3(^ gefieC toieber benen, an beren 2Bob(gefaüen mir

fo '^erjtid) gelegen toar. 3c^ trug jebermaun ein offneS ^erj

unb ben rebüc^ften SBiüen entgegen. @o lebte id) eine fc^öne

3eit bie feiige Unbefangenl^eit ber ilinb^eit. d^ gab 2lugen=

blicfe, too id) red)t frol) unb ton ber Ijeiterften Saune fet)n fonnte.

20 2Ber bie^ 2luf= unb 9?ieberiDogen in meiner ©ee(e —
ttso^er eö fam, woi)in e§ ging — uic^t fonnte, xoa^ fonnte

ber oon mir l^alten ? Od) oerarge e8 niemanb, menn er in

biefe (Sprünge non (gntfc^lufe gu (äntfc^lu^, in biefe batb trübe,

balb frol)e Saune, fid) nic^t finben, nic^t begreifen fonnte, toie

25 1)arte ^el^ler unb baö tt)a^re ®ute neben einanber ftelien tonnten.

— 2tuägefprod)en hjurbe ba8 lnatl)ema : @r ift ein .^euc^ler

unb mol)t nod) mel)r. (S8 toarb in ber 58ebanblung8n)eife,

auf ben @efid)tern fic^tbar.

9)Jan ad^tete meiner nid)t, unb id) tt»u^te faft nid)t me^r,

30 woran i(^ mit mir n^ar. 3c^ [61] befam ä^^if^^' 9}ä6trauen,

solange! an 2ld)tung für mid) felbft.

9htr @ i n e (Seele I)at nie ben @(auben an mid) »ertoren.

ÜDaburd) würbe bie beffere traft in mir gerettet unb ermatten.

@g währte lange, el)e ic^ ben 9)?ut^ ^atte, bem, ba^ man
35 meinem C^erjen ju nal^e trat

,
ju wiberftreben. 3d) fanb

»al)rli(^ bie meiften ^e^Ier an mir. 2lber id) fanb

nirgenb 33öfeS,
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(Srft gerietb i^ in Sitterfeit, enbUd^ in ©tumjjfftnn

unb ^üt)l(o[igfeit.

3n ber 3^^^ '^^ ^^ ^^^^ 'J?ad)t mit Slnton 9^eifer, auf

bem ©teinfruge am O^ufee bee 2)eifterc^ebirge!3, ben 2öert^er.

jDa8 warf bic ^eüe i^lamme in ben i^euerftoff. ®r loberte 5

auf, unb id) mar nic^t me()r iDZeifter meineö 2ßiÜen§. 9iun

füllte id) mand)eö ©ute in mir (ebenbig, unb baß eS fein

3)Ja^l auf bie ©tirne brüde, au8 ber Sal^n [62] ju fpringcn,

in ber Ijnnberte gabnenb fc^tenbern,

Stuf! bein @d)idfal ruft, bu bift 50?eifter beiner Sa^n! lo

Sßoüe, 3errei^ bie Sanbe te^ 3>orurtbei(ö , (aß nid)t bie

©eiDalt in bir ton mori'd)en 33anben feffetn.

Sd) iah ©teüa, Ot^eüo, (Sffej:, (ätfribe, Slabigo. 3ebe

^orfteüung ri^ mid) fort jum ^kk bin.

2)ie öfteren Sefud)e beö Sd)aufpie(8 brachten Unorbnung is

in meine ganje SI>erfa[fung, Unfrieben unter bie SQJeinen,

Sluf^ebung aller öauöorbnung. ®ie ganje 9)feinung uon mir

toar gefunfen, biefe 3)inge riffen fie üoüenbä nieber. Sc^

fal^ irgenb einem 5luöbrud)e üon Sebeutung entgegen -

ol^ne i^n abinefjren ^u fönnen. 20

2)en 21. ^^ebruar 1777 iüurt>e bie 33orftettung beö

@f)efc^euen gegeben. Om britten [63] Uh würbe ic^ abge=

rufen, ©a id) baö ^aue terlie^, aljnbete mir meinem

©c^idfalö (Sntö)idtung.

2ln ber jlrep^je bom erften 9iang ?ogen fat) id) mit tiefen 25

©eufjern über bie raufd^enbe Seine in bie tiefe, ftürmifd)e

SBinternac^t t)inein. ^ram^ft)aft umfaßte id) ben Sa(fen,

unb ftanb fo ftiü.

äJJeine Äraft certrodnet, fagte t(^ mir, baö jei^renbe ^euer

ergreift ba^ ©efäß — biefer ^^f^^"^ ^"fe enben. ^1:8 30

©d)aufpie(er betrete id) bie§ ^au8 — ober nie wieber, ai^

H8 ic^ e8 a(ö ':|3rebiger betreten fann.

Unb toaf)rüd) baä würbe id) get)a(ten traben.

@in 2lugenb(irf entfc^ieb nod) benfetben Stbenb.

©ereiljte ^eftigfeit erregte bie @(utb beö Ö5efül)(S für 35

baö 33effere, tai man nid)t oorl^anben wähnte.

SWein ^oog würbe geworfen.
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[64] '^ex I)a(be 3"ft<^nfe meines SBiffenö xoax mir uner=

tragtidi. 3)er ÜJii^üerftanb, barin jebermann mit mir lette,

untergrub meine £'ebenö!raft. 2)aö 3a^r, bie Stfabemie ju

bejiel^en, war angetreten ; ic^ ^tte gu §annot>er rtjeber f^i^cubc

5 noc^ ??rieben mel^r 3U ^ofjen, nic^t je^jt nid^t fünftig.

Ocf) burd^fämpfte baö aüeö eine lange 9?ad)t t)inburcf> —
S3or bem Sobe fann feine bängere D^Jad)! ^erge'^en.

%m iDiorgen frü^ bat ic^ um bie ©rtaubniß, eine Steife

über '^anb ju machen — fü§te bie §anb meiner klettern,

10 ri^ eine 3eid)nung üon meinet 33ater8 ©efic^te üon ber 2Banb

— unb ging ^alb finntog au8 bem i^äterlicfeen §au[c

in bie 3Beä.

%m 2lrc^it>, berfelben ©teile, too einft meineö ^aterö

®d)tcfial fic^ entfcbieben ^tte, blieb ic^ [te^en — nidjt um
15 ju überlegen — nein — @el)e l^in, badete xd}, in ein Sanb,

baö id) bir seigen toiü, unb fd)c))fte neuen lD?ut^.

[65] 3)ie erfte Sagereife gefdba^ unter l^erjlic^en Sljräncn,

bie 3iDei)te mit ängftlid^er 53eflemmung.

3)ie ld)öne ©egenb um 93?ünben erI)ob mein ©efül^t, unb

20 fo minberte fid) meine ''ilngft.

<Bei)x n)et)mütt)ig fd)ieb id) an ber ©ranse öon meinem

5!5aterlanbe. -Sd) füllte, l>a^ eö für immer toar.

2tn biefer ©rän^^e befa^ id) baö S3ilb meineö ^aterö,

bog id) mit bem 9^abmen mübfam auf ber Sruft trug. 35on J
25 ber 53ett)egung l^atte [ic^ bie 3fic^i^u>^9 i*^ '^^^ ©egenb beö

'ilugeS etrcaei Perfdioben. 2)ie§ fal) au8 n^ie toertoeinte 5lugen.

%&l — njie bat mid) ba§ erfcbüttert

!

3n i^i^^nffurt fanb ic^ lein Sl^eater. §err ^Jtard^anb

tcar bamalö in §anau. (5r »eraieö mid^ ju ber S;ru^))e be8

30 .sperrn 9teftrid)t nad) SBetjlar.

^offnungöloe: »erlief id) §anau, jog öor bem jrt)cater ben

3^'^eatertalenber l)eraui3, unb mäl^lte @ot^a: baiS bei^t — ber

[66] 9?ame (Sd^of unb mein ©laube an il)n 30g mi* bortl)in.

Wxt meniger ®elb als ic^ nennen mag, mit mel)r 9)?ü^=

35 feligteit alö man glauben wirb , trug bie Hoffnung meine

^üfee über 33erg unb 2;i)al.

21uf ber 33rücfe unweit ©ättelftäbt toor ®otf)a überbac^te
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ic^ meine 2(nrete an Scft)of. 3)e8 anbern SageS ftant ii)

Dor il)m. 9)?eine t)a(be 9?ete bradjte icfc ocr; aber intern

famen aüe (Srinnerungen ber SJor^eit über mic^. SDJeUefont,

Slntioc^uö, 9?icbarb, Sin^eue, (5obru8, Xeü^eim, Croemann
— aüe biefe ©eftalten ftiegen Dor mir auf, unb Riehen ben 5

^orberfran^ über (äc!bof§ .paupt. 3* mu^ite aeinen — mein

^erj betete ben »oüenbeten Äünftler an — aber [&> tonnte

i^m nic^tg fagen.

©T reichte mir treu'^erjig bie §anb — jDurc^ aüe ©lieber

fu!^r mir bie 2Bei£)e. lo

©eine ^ürforge entfcfoieb meine 2lnfteüung. 3d) terbanfe

eö ibm etoig.

[67] 3^en IbtmWäx^ 1777 i/aht irf) auf bem t)ersog=

(ic^en §oft^eater ^u ©ot^a juerft bie 33übne betreten.

33on bem unt>ergep(tc^en ddl^c] fat) id) nur nod) fcf)öne i5

9^efte, bennoc^ einige 9)?omente mit feiner ganzen Äraft au8=

geftattet, aÜmäc^tige 2Babrl)eit in eb(em ©emanbe, bie tieffte

2Btrfung burd) bie einfad)ften öülfsmittet. 33ie(e Steüen

beö »dürften im Suliue con ^larent, fein ©ittmann im (S^e=

fcbeuen, Siüerbecf in ©efcf^n^inb ef)' eö femanb erfährt, lüurben 20

mit üoüer Sfraft üon xi)m noA gegeben. Ob überljaupt feine

^unft »irtte , ober met^r nocb fein rege» @efül)( , barüber

toiü ic^ ni6t entfcfeeiben, benn er fann nidU mehr antaorten.

2(üein baö roeiß ic^, er fonnte meine Xt)ranen fliej^en mad^en

menn er rooüte, unb ic^ erinnere mid) nidn, ober t)öd)ft fetten, 25

ba§ bie 9?eflej:ion mir nad^ber 3?oriDürfe über meine Stjranen

gemad)t ^ätte.

[68] 33öct ^atte ben Jon beö feinen SBeftmannö burc^au^

in feiner ©ewatt, unb oft rüljrte ein fc^öner fdjmetjenber

Jon unb traf bag §erj, roenn auA ba, tt?o met)r ber 2on 30

ber Ueberjeugung alö ber JHübrung i^'düe ^errfd)en foüen.

3" gleidier 3^^^ enttoicfelte fid) 33ei[8 ©enie für baS

feine ^omifc^e. ^öa^rljeft, ^raft, ?eben unb i^einl^eit feiner

©emdblbe roar fd)on bama(ö unüerfennbar.

50?it Dielen Hoffnungen, fet^r treu gegen bie (Sd)mterig= 35

feiten feine« i^acbee fämpfenb, fing 3ugleid} mit mir 33ecf

feine Laufbahn an.
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Sßcig mi(^ Betrifft, i'o t»ürbe td) met)r alö getuife

unter fcen ©Atcierigfetten erlegen fel)n, in toelcf^e mic^ ^e6^ftig=

feit, 33oreitigfeit , Unmut^ unb Unerfa^rentjeit üeriDideln

mußten, toenn nicftt mit eigner @üte ein fe^r efcelmüt^iger

5 'üJlann ben »anfenben ^unft= [69] (iebtjaber unb 3üngüng

fraftoott ergriffen unb anf bie rechte 33a^n geleitet t)ätte:

©Otter!

i^eier feinem ©ebäc^tniß! 3)anfSare Stjränen unb finb=

lid)eg innigeä ©efübt t;eitigen ben tranj, ben ic^ um feine

10 Urne toinben möci)te

!

Oi?m üerbanl'e icfi alleö, maS man at8 ^ünftter an mir

billigt, unb fo üieleö üon bem, wag alö 3J?enf^ baö ©lud

meineö ?ebenö anömac^t, Ti'it Unoerbroffen^eit leitete er

meine ©c^ritte, mit unermiibeter ©ebulb teufte er mid) üon

15 5tbö)egen , unb mit i^reunblic^feit o^ne gfeid^en empfing er

meine 9?ücffe^r.

(Sbler 9J?ann! Qi) weiß nic^t, ob bu im ?eben genug

erfannt tt»areft — aber icb weiß eg, bafe nie $aß unb übler

SßiHe in beine ©eele fam, wie mandje ^arte bu and) erfahren

20 mod)teft. ©eine §ülle ift ^inab gefenft, mit iljr aüer Wi%=

üerftanb.

[70] 5)ein SBaterlanb ebrt beinen ©eniuä. (är f)anbelt

nod} in beinen ßögltngen^ unb immerbar n^irb er leben in

ben ©(^öpfungen beineg ©eifteS.

25 Oft unb lebenbig gebenfe ic^ beiner, unb manchmal nm=

rcölft fid) mein 5luge, njenn mit beinem legten ^änbebrucf

ber leiste 33tid beineg fanften fc^eibenben ^tugeö mir

crfc^ein .

S8eil, 33ed unb id), unS nal^e an Sauren, ^peiterfeit unb

30 2ßärme für bie ^unft — toir lebten ftetö gnfammen. 2Bir

waren einer bem anbern ftrenge 9iid)ter, unb fpotteten oft

über unä jelbft, bei) !!?infl}eiten , mißlungenem ober fdjiefem

5lu8brucf, o!^ne alle "Schonung, erjüruten unö — unb fielen

6el) ber erften fraftigen 2Bal}rl)eit beß Sluebrncfg, ben einer

35 am anbern roal^rna^m, mit 9?übrung einanber in bie Slrme.

2)er fd)önen, ^errlid)en ^^it!
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[71] SBir tannten bie 2Belt toenig, i^re 35er^ältniffe unb

©c^ranfen nagten unb ängftigten unö nic^t.

9iebe unb i^tage, ©treit unb 9ie)"u(tat, ^^^^f^l^ ^^^

®etDi§l)eit über ^unft unb ^ünftler — ®enu§ an biefem

allen, @enu§ ber 3)ic^tung, ?eben unb 2Beben in Ä'unft unb s

'^^bantafie, in 9?atur, 5reunbid)aft unb g^reube — baö n^ar

unfer üebüd}eg ZaQtmcxt. 9J?ancbmal [tauben ttiir 9?ad)tö auf,

um über iluuftgegenftänbe ju reben. 2öir ftritten o^ne

ftreiten ju hjoden. ®ie 9'?ad)barn cilaubten un§ in unüerfö^n-

ticbent öaber, unb mir feierten mit (auter Stimme ein ge= lo

funbeneö 9^efuttat. ©o maubetten mir benn ju fetten obne

3roecf, faft ol)ne 2Bi[fen, Dor jla;ie nocb in ber i'eb^aftigfeit

ber Unterrebuug üor ba§ S^t^or l^iuauS. 2Bir fümmerten unö

nid)t um bie 3}fen|c^en, bie unö begegneten, fragten nic^t nac^

beu 9?amen ber 3)örfer, bie mir burdigogen, nid)t [72] na* i5

bera Söetter, baS unö fengte, burAnäßte unb mieber trocfnete.

Bis mir an einen 33erg tarnen, ober in einen äßatb; bann

l^aufeten mir in feinem Schatten, babeteu in feinen Zdijtn,

l^olten unfer !ärgltd)eö 9)Zittagema'^t aus ber nädbften §ütte,

ober gruben eö au§ frifd)em 53oben, unb lernten e8 in ber 20

2tfd)e braten. — 3)ie d}ad}t tarn !^eran, ber 9}?onb leuchtete

un^ ^eim. i$röt)ti(^ unb (ebenbig maren mir auögegogen,

frö^üc^ unb tebenbig fet)rten mir l^eim.

3)ie ^JJJenfc^en begriffen un8 nic^t ; aber mir maren fe^r

glü(f(ic^. 2öir maren bie glücElic^ften 2)?enfcben im ganzen 25

^er3ogtt)um.

©etbft bie fteinen unb großen 35erlegen^eiten an barer

SJiünje unb @e(beömert^, meld)e, eben mie im afabemifc^en

Seben, jene ^^it fo mertlic^ au^jeidineu, maren un^ feiten

ein ©egenftaub ber ©orge, nie ein ©egenftaub beö ^ummerö, so

oft ein i^eft ber muttjmiüigften l'aune, be«i tauten ©eläc^terö.

[73] 2)er entfdiiebene 3}?ange( aüer bretj Waffen mar ein

t^efttag. 5)ann mürben bie Xrümmer gefammelt, nid)t reichere

®afte mit nod) geringeren 'Xrümmern getaben. Sin 3unge

trug ben ^orb mit ber Hoffnung be{^ ÜJJtttageö torauö, bie 35

jubetnbe @efellf(^aft 30g am frül^en 9}?orgen in baö ©iebeleber

^olj, unb lagerte fic^ in feinen ©d^atten.

Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 24. 3
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Wie, nie werbe id) fcer Feiertage in btefcm [(^ijnen SBalbe

öergeffen. Sluf^er unö pflegte ihn niemanb 3U '6e[ud)en. %n
einer Ouette, meldie g(eid) rec^tö t>orn an im äßalbe entfpringt,

Würbe getDÖt)n(icf) unfer SJcittaggnm'^t genommen. ^Dag fc^öne,

5 wo^l^benbe, mitbe regierte Sanb liegt ba in fruchtbarer

Sbne l^inab — ber ©eeberg red)t8 — fo toie bie (Sd)[ö[fer

ber ®tei(^en — ia'b freunbüAe @ott)a iinU — ber 6(aue

S3rocfen fc^üef^t bie romantifd)e %exnt.

Sineö S^ageS wanberten totr über bie anbere ®cite beä

10 53erge§ binab, querfe(b= [74] ein , unb blieben bie ^aift in

235egmar. 2Bir bad)ten an feinen ©c^laf, jogen im äJ^cnb«

[d)ein umtjer, unb tierweitten am ^irc^t^urme einei? nal^e

gelegnen !Dorfeö. ©er erfte unaufl^attfame ^erpenbifelfc^fag

ber 2;^urmu!^r machte unS ftiti unb ernft. Sn einer taugen

15 "ißaufe fprad) feiner »on unS. ßnblid) erwä'^nte einer beS

5lugenb(icfä , wo ^amlet ben (Seift erwartet. 3eber würbe

t»on ber 3ibee ergriffen, jeber folgte feiner ^fjantafie, feiner

fprac^. 2Bir tjörten unfern 5ltf)em. ©d^auer beö ©rabeS

war über jeben öerbreitet.

20 üDie 9^äber fnarrten in bem alten jt^urme, bie @(ocfc

fd^Iug — wir üerüef^en einer nad) bem anbern bie ©täte,

SSor bem 2)orfe fammelten wir unö, unb fpradjen über

?eben, ^ebenöwertf) , unb wie man ben SlugenbUcf feftftalten

muffe — öieleö, toa^ SOöal^rbeit unb ^erjtic^feit f)atte.

25 [75] 3)er anbere Stag war fd)ön, unb würbe wteber im

®iebe(eber C^^lje t>ertebt.

2Bir waren l^ier ju ^aufe, (afen, fc^erjten, mieten, lernten

Atollen unb [pielten fie bort, jeber öon bem anbern abgefonbert.

!5)iefen 9?a(^mittag würbe üon ©iebeleben eine S3anf

30 l^crauf getragen unb an baö (Snbe beö SöalbeÖ ^ingefe^t.

S)ie Xräger »erloren fid) ol)ne unä 3U bemerfen.

S3ergeb(ic^ üerloren wir unö in ^ermutl^ungen, ai^ enblid^ an

ber SBalbfpi^e einer ber benad^barten Ä'ird)enrät^e fic^tbar warb.

@r ftanb ftumm, ftarr unb unbeweglich. jDie 3erftreuten

35 Kleiber, bie ^üte auf ©taugen — bie SDfenfd^en, wel&c

tragifc^e S3erWünfd)ungen im 9?ac^tgewanbe mit ©egeifterung

l)er[agten — ber fonberbare ^au^rat^ um baö brennenbc

I
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geuer — aUeö festen if)m fe^r jujufelen. Sir reif)eten

unö unb begriffen it)n nid)t. S3eifce Steile fatjen fic^ [76]

unSeiDegüd) an. 2)a trat in jüc^tigem Schritt feine toeiSlicfie

i^amiüe ten 23eT9 ^eran — Um bie ^dt icantte er ficf»— ü)infte au0 ber f^erne i!^nen ju abtoärtS 3U ge^en, brebte 5

fid) miil^fam um, ging feierüd) i^nen nac^ unb mit itjnen

l^inab, tto er fjergefommen irar.

Sine SBeile nac^I^er !)o(ten bie 33auern bie S3an! toeg,

unb fallen mißtrauifcf) nacf) unig herüber.

(äö lüar nun f(ar , baß bie getfi(td)e ^amtüe auf biefer 10

S3reterbanf bie fcböne 9?atur ^atte genießen iDoüen, unb baß

unfere bunte ©ruppe bem el^rtüürbigen Spanne ein arger

©puf ju feön gebünft ^atte. 2Btr lad)ten üiel barüber unb

trieben unfer SBefen n}etter.

2)?üt)fam ftetterten mir auf Säume , um irocfneS ^olj is

für unfer 9?ac^tfeuer am fut)len 'ilbenbe ju ^olen. (Schleppten

eö mit Särm unb [77] ©efang I)erbet) , unb fa^en bie l^eüe

i^Iamme in bie £)öl)e [teigen.

Xaö abnteten n>ir nici)t, ta^ lüir an biefem Xage jum
legten 3J?a(e l^ier fetjn foüten. 20

jDer 2;ag enbete befonberö feierlid). S3on froren ©pie(en

unb einem (Sänge auf ben ©eeberg ermübet, lagerten Ujir

unei um ta§ ^euer. Xa faßen n)ir, cerfunfen in bie D^atur

um uns Ijer. Xex rief eine (Srinnerung feiner SSorjeit berauf— jener eine @efd)icf)te t)on Srnft bem frommen — einer 25

eine(Sr3d^tung t3om @rimmenftein — .^ier lafen n)ir SBielanbS

iKönd) unb Spönne auf bem 5Ritte(ftetn — fanfen in Stille

unb Srnft — fpracben j)on unfrer 3u^"t^ft — »o^^ 'ißer

^ufunft — oon Unfterbtid)!eit ber Seete — unb reichten

unö bann mit fü^en Xtjränen bie §anb jum S3unbe ber so

3^reunbfd)aft über baö @rab ^inau^.

2Bir gingen ben '2lbenb in ernften @efpräd)en jur ©tabt

.^urücf. (So mar, unö unbewußt, [78] eine 5lbfd)ieb6feier t»on

jenem fc^önen 2Bä[bdien, unter meldiem nad)ber feiner 'oon

ung mieber gemanbett bat. 35

©iner fonberbaren Gegebenheit mü i6) ermähnen, lüelc^e

un8 bamatö begegnet ift.

3*
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3ene närf)tU6e ©cenc am ^ir(^I)oftt)urme untoeit Sßegmar

Ijatte einen tiefen (Sinbrucf in unö Ijintetfafi'en. 2Bir fannen

barauf, ob nicftt auf bem Zljeatex, n^enn ^amlet auf bem

Hirct)^ofe ben @eift eriDattet, bct ^er))enbifelf(^(ag angebracht

5 icerben fönnte, ber uns fo fel)v erfcf)üttert ^atte. äßir tf)ei(ten

bem ^Iljeatermeifter unfere Obeen mit. ^atte er unö, fo

ein üernünfiiger i^^ann er fonft and) mar, nic^t get)örig be=

griffen , ober mifd)te fid) am Gnbe ein mut^anüiger @eniu8

in bieje (Sad)e, beffen entfinne ic^ mi(^ md)t me^r ganj genau.

10 öam(et aurbe gegeben. (Sr ftarrt bem fommenben ®eift

entgegen, 'ädljo], alö ®eift, [79] trat auf — .^amlet fd)auberte

»or ben ©e^eimniffeu ber (ärcigfeit. S)er @eift ^ebt an

ju reben.

Onbem ^ört man ein fe^r ttiibrigeS, einförmigeig ©eflapper,

15 ttal)e, (aut — unb baö ganje '^ublifum lad}t.

§am(et fielet einiüärtt^ unb »üt^et — ber @eift fiebt

auf ber anbern ©eite bineinu?ärt^ unb f(u(^t.

33on biefem aüen nidn unterrid}tet, fd)(agt ber 2;beater=

meifter in gleiAfiJrmigem 2;empo au^^ fret)er .^anb mit einem

20 eifernen ©tabe unermübet an 3iDet) S3retd)en, loeldjeö benn

ber '!|3erpenbifel in ber ©anifd^en ^oftirc^enu^r fet)n unb

üorfteüen foüte.

Xa^ iadienbe ©etöfe im '^^ublifum nimmt ju — baig

?5(u(^en ^amletö unb beö ©eifteö nimmt oottenb« überl^anb.

25 Xü 5lcteur^, bie ^itrbeiteleute fat;ren ben Sbe^termeifter

an, loaö um ©otteä ir>iüen [80] er boc^ nur für ein oer=

rud)te0 @ef(apt>er treibe?

Sr antn^ortet ru^ig Iäd)elnb — „(Stl»aö ganj neueS !

^ier gel)t ber :|5er^enbifel."

30 3)a man i^n inbeß con ber öjütbenben (Stimmung ber

erften tragifd)en ^^erft^nen unterrid)tet , »on bem gellenben

®etäd)ter ber 33erfammtung, fo ftanb feine 3"^""^ ^'" ®"l'S

beö 'äh^ ^axt üor iljm. Sr fing an fic^ ju oertbeibigen.

3)a er aber in ber ^eb^aftigfeit beS @eipräd)ö unben)ußt

35 mit bem eifernen Stabe üon einem 33rete gum anbern fdjneller

fc^Iug unb immer fdjneller, fo ging baö »Sfanbal aufö ^ileußerfte.

3)a nun and) bie lachten, \vdd)t gefommen lüaren, il}m
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S3ortrürfe ^u mad)en, fo citierte er enbüd) unS aU feine

2{utcrttäten, gerietf) ahex babei) fo in 2But^, ba§ er immer

i^efti^er trommelte. 3)aS @e(äd)ter nabm i^u, ter ©eift cer'

fd)a'*anb — unb ber unten nc(f) ben alten ©c^a^y^raber fpielen

foüte, [81] flud)te fo irrifd), baß n^ir, ber Per^.^enrifel unb .=>

fein "Genfer bie ^(uc^t nabmen.

9?a(^ bem Slfte oereintgten ficb ^pamlet unb ber ®eift in

fo fern, ba§ fie über bie Sutflobenen baö ^Inat^ema au^ofpradjen.

SBalb veruneinigten fic^ aber aucb biefe beiben, inbem §am(et

barüber, baß ber @eift leinerfeitö tiebuflet batte, aetc^ey bem lo

^^erpenbifelfd)lage beö S^t^eatermeifterö gleid) 5U ad)ten fet^,

in ^''^^ aut§brad). (äcfbof, a(^ @eift, erioieberte : 3)er

©etfi, weldber reben fann, fann aud) buften,

2)a§ ©otbaifdie Sbeater, n)e(d)e» nad^ ber bamaligcu

@inrid)tung obnebin aut- einem fd^irad^en %^erfona( beftanb, 15

öerlor nadi unb nadi maiid)en guten ober angenehmen Äünftler.

3)a nun aud) im Ouniuö 177S (ärfbof geftorben n>ar, fo

oertor biefe 33übne neben bem innern 2I?ertb au6 an außerm

©lan^ unb 9?ufe.

3^ie bamalige &fegie berfelben n^ar nid^t bemübt genug, 20

mit bem ©eifte ber 3^^^ ^0^= [82] ö^artö ju geben. 3)aber

entftanb eine gett>ii"fe Sinförmigfeit, n^etdje baö 33ergnügen ftört.

2)ie§ ift mir bie n>a^rfd)einüd)fte Urfadie, n>eld)e Oftern

1779 ben regierenben Öerjcg ben^ogen b^ben mag, fein

St\:)eatn unüermutbet unb auf Giixnial ju enttaffen. X)a. e^ 25

tl^m nicfct boA ju fteben fam, il;m feine eigentüd) oerbTieß=

lic^e 5lugenblicfe, unb bem ^^ublifum fiel Vergnügen gemad}t

l^at, fo roetf? i(^ feine anbere Urfad)e.

@8 ift mir begreiflich, ta^ biefer Surft, ale ein feiner

Äenner, fein Vergnügen mebr an einem (I'tabliffement batte, 30

toeldjeö mebr unb mef)r Ijerab gefunfen war, unb baß eö feine

©ebulb erfd)öpft bat, eine auf alle gäUe foftbare unb langfame

55erbefferung beffelben abjuujarten.

3Tiicbaeli§ 1779 ujurbe baö ©otbaifc^e .^oftbeater auf=

gehoben. -Daö ^^ublifum cerlor btefes Vergnügen febr ungern. 35

Tlit banfbaren Erinnerungen fd)ieben bie <£d)aufpieler üon

[83] einem freunbli^en '•|>ubüfum. (Sg fet) mir üerftattet, f)ieT,
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tßo icfi Pon jenem Xbeater fd)eite, el)e id) 3U ber 9J?an^eimer

Sü^Tie unb bamit gu einer anbern (i'^oU übergebe, ein Sßovt

über bie älteren unD neueren !£)eutid)en ©rfiaufpieter ju fagen.

Unüreitii\ toaren bie <Ed)auipie(er ber älteren ^di in

5 2Iuefü^runii ibrer 9iolIen forvifältiiier, präcifer, unb met)ren=

ttjeilä unterl)attenber, alö bie neueren es [inb. J:ie <2tücfe,

toorin fie aufzutreten c^enötfjigt icaren, t)atten meniger ö^mbtung,

me^r S^erflößung ber ßt)arattere in S^ialogen, a(g in grellen

^ügen. Sdion barum waren bie Sdiaufpieler üerbunben,

10 toenn fie anberö intereffieren n^oKten, i^re langen ^eben nidit

bloß ju erzät)len, fonbern burd) ba§ l'eben, bas fie l)inein

gu legen fid) bemühten , ein n^irflidjeö 2Renfd)engemä^lbe

gu fc^affen.

2)ie ehemaligen "l^arterre rooüten bod) audi oon ber

15 9?ot^menbig!eit einer .'öanb= [84] lung übergeugi fet^n. (Stufen=

toeife muffte ber 5)id)ier unb (Bdjaufpieter tjanbeln, unb fo

ben 2lnt^eil be8 'itubitoriumig gewinnen.

®ie§ fe^t, tDenigftenö in ben erfien gaei) Elften, 9?u^e

»orauä ; aber ^ul^e ol)ne Äälte, 9?ut)e, üon jenen Äleinigfeiten

20 angenehm belebt, roeldie bae @efd)äftßleben ober ben SBeltton

(^arafterifieren. 3^iefe Slufgabe ift nic^t leidit.

Scf^of fürditete bie i^olgen ber (S^aff})eari|d)en 'Btiide

auf jJ)eutf(^en ^ütjnen. (Sr fagte mir einft : „Xae ift nid)t,

toeil id) nid^te bafür empfänbe, ober nidit i*uft Ijätte, bie

25 fräftigen lO^enfdien bargufieUen, bie barin aufgefteüt finb

;

fonrern tceil biefe (£tü(fe unfer '4>ublifum an bie ftarfe ^oft

terüjöt^nen, unb unfere (2d)aufpieler gänjlicfc »erberben würben.

-3eber, ber bie berrlidjen Äraftfprüd}e fagt, tjat babet) aud)

gerabe nicbtö gu ttjun, al§ ta^ er fie fage. 5)0» Sntgücfen,

30 baö Sljatfpeare erregt, erleid)= [85] tert bem (Sd)aufpieler aüe^.

(Sr toirb fid) aüc^ erlauben, unb ganj oernac^läffigen." (So

fagte er, unb leiber l)at er nid)t fe'^r Unred)t geljabt. 2ßie

. oft ift (Sefc^rei) für ftarfen Sluebrurf, ©rob^eit für ^raft,

9?o^eit für 'JJaiur, unb Uebertretung ad unb jeben 2ßo^l=

35 ftanbeg für (Sigenl)eit gebraud)t »orDen

!

Unfere heutigen Xljeater fcnnen bie Stüde oon 2)?ariDauj

unb 2)e0toud)eS nic^t fo geben, loie bie (Sc^aufpieler cor fünf

I
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unb 3ö)an5ig 3a{)Ten auf bem Slcfermannfcben unb <Seijlerfc^en

jtheater iie geben fcnnten.

2Bie anoienet)m xoax nid)t ter refpeftuöfe ^Inftanb, bie feine

©alanterie, ttcmit man tamal» in fer XarfieÜung gegen bie

i^rauen^immet [idi betrug I DJiit biefen get}en oft bie Jid>ter, 5

unb nod) öfter bie 8d)aufpie(er, je^t unfanft um unb i)an.

Äaum ba§ fie eineS Seitenbücfe fie rcürbigen, unb feiten [86]

ge^en fie if)nen aus bem 3Bege, u^enn biefe ihren "^^ta^ änbern.

3)?an ^iebt ficb an, fteüt ficb t)in, lagt feine Veciion ^er,

läßt, o^ne [icb um5ufet)en, (Sint^eimifdje unb i^remte ine ^intmer lo

tommen, toaxtet feine Äraftfcenen ab, nimmt bann an nidjtö

mei)r %i)tii, ^errt, toenn eö hod) fommt, ba^ gnäbige i^väulein

ttie ein Stubenmäbdien, 23ruft an 23Tufr, berum, begegnet bem

berein fcmmenben 33ater n>ie bem 3obann — unt wenn taQ

alieö nur mit ^orce gefd)iet)t — fo fte^t alleä n:cbl unb gut. iö

3(^ boffe nicbt, t)aVi man mir bie 'itlbembeit zutrauen

merbe, afe b^be id) fagen rDoüen, es bitten feine «Stücfe con

Sbaffpeare gegeben »erben foUen. 2Iber bap fie eine lange

3eit au:?f*lieplid) gegeben roorben finb, baß man ni6t^ al^

Stücfe in biefem 3uf'^'^it^< ^^"^ entlid) iRitterftüde gegeben 20

bat, baburd) finb ^ubtifum unb [87] ©d)auf|)ieler entaöbnt,

jenen •D'?enfAen= unb Seeten^uftanb barfteCIen ju feben, ber

bod) ttabrtid) öer^ unb 33erftant febr interefftert, n^enn er

and) nicbt ftete in Sturm unt Xrang an ten dußerfien (änben

fd)ü)ebt. ^at be^ ber oerftärtten ü)?anier irgent; eine ^orfteUunge- 25

art gewonnen, fo ift eö, foüt' i(^ meinen, baß gacb ber bod)=

fomifd^en (Sbarafterroüen. 3)ie 3}arftellungen in Denfelben

»erben feitcem fcn manchen niAt, mt fonft, in einer Dränier,

fontern i^ielmebr mit gan^ eigner onbicibnalität unb SBabr-

beit gegeben. so

<Bo ift aucb ein getoiffer 3itnftgeift Derfc^eud^t, ber fonft

überall, au6 felbft im "i^rioatleben ber Scbaufpieler, befcnberä

con Pleiteren gegen -jüngere, ^u »alten pflegte, ^en unferm

SInfange fpufte bieft '^^bantom, eine lO?ii'd)ung con öanb^erfö*.

boAmutb unb bangen gebliebenen 3taat§actionen, no6 gewaltig. 35

SD^anc^en jungen Äünftler \^ane biefee [88] Unroefen fcbeu

gemacht, batte ibm bittere Xbrdnen gefoftet
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5Bir etirten baS Siafent mit S'niiigfeit ; akr jene Unform,

jene tobte tragi]d)e ?art)e, wenn eine 33Iä^ung fie tn8 ''^rii^at^

(eben übertrug, iDoüten mir an bem bebeutenben 9}fanne nid)t

bemerten, tt3ir Perfpotteten unb Dertac^ten [ie (aut, njenn ein

5 'j[Bici)t barin ju erfd)einen n^agte. Xk 3)ernunft geaann,

ber STon änberte [ic^, unb öiele fonnten e§ nid)t begreifen,

we^^atb eine (Ba6)t, bie fie früljer Ratten t>er(acben f ollen,

i^nen jematö Kummer gemadit I}atte.

3)urd) eine fet)terbafte ,^opie üon Gd^of^ ©utem unb

10 eine ftlaüifc^e .^opie feiner ?^ebler, »ielmeljr feiner ©ebrec^en,

n)e(d)e man neben bem ©uten ju fetten fo lange gewohnt toar,

hatte id) nad) feinem Stöbe bem ©ebäditnij^ an it}n DZabrung

gegeben. 3)aö i^ad) ber '^od)fomifdien '2Uten, rceldieö id}

übernebmen mn^te, erleidjterte mir bie§.

15 [89] ®o n)ie bie 9iebe t}on (Snt(affung beS S;t)eaterö tr»ar,

legte id) plö^üd) biefe febterl)afte SBeife ah, ging, fo gut id)

e6 üermod)te, nun gleid) meinen eigenen 2Beg, um i^n anber=

»drtg fort^ufeljen.

3tDet} Sßoc^en nad) aufgehobenem X\^eaiex gu @ot^ famen

20 33riefe beei |yret)t)erTn t»on jDalberg aug SJJani^eim an bie

©emablin beS @otbaijd)en •'Diinifterö üon Sidjtenftein, toorin

jener, Siamenö be§ (5t)urfürften t^on ber ^fat?, faft bae gefammte

jlljeater »on ©otba bort!^in gu engagieren ben Eintrag machte,

njorin aud) id) begriffen a»ar.

25 Qi) t)atte ba^iu feinen ®inn. Hamburg — (Sc^riJber —
baiS Sweater, beffen tjerrlic^e 2)arftenungen fo oft mid) entjürft

Ratten — bal)in ging mein 2öunfd). 3id) fdi(ug bag Wner>-

bieten toon SJ^anbeim gerabep ah.

(Sg fam ein 33et)o[lmad)tigter beS ^errn ton JJalberg nad)

30 @ott)a, um bie Engagements in ber i^orm ab5ujd)(ie§en. 3)iefe

[90] tourben auA mit 33ei( unb 33ed DoUjogen. -3d) attein

fc^lug bie tt>ieber^olten Einträge au!?. 3c^ hielt eS für ein

5Berge^en, meine 2:ienfte nid)t bem Hamburger Sheater ',u

mibmen, n)eld)e8 id) alö meine erfte (Ed)ule betrad)ten fonnte.

35 (gin zufälliger Umftanb enti"d)ieb in biefer 2.afi)e. 3n

eben berfelben 3eit fu!^ren mir brei) einee Sageei nad) (äifenad).

2Bir tranfen Äaffee auf ber SBartburg. (£i8 mar ein ^eitrer
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grüfjüngätag. SBir bejahen tiefe a(te 53urg tjon aüen Seiten,

ttantelten in Den alten 9D?auern umlier, unt übertiepen unä

tent Gintrucf, ten tie fremren @ea,enftdnte auf unv macfaen

mußten. 2Btr rubelen ^uleljt in ten ^enftern eines; Grteri^.

©erafce tajumat tenduete fcie (Sonne fc milte bin über ten =>

SBalt unter unö unb tie lange Öeerftrape nad) ^i^^nffurt

3U. — Ss war ein abenteuerliiee^ ©efübl, n>cmit n:ir bieß

ade? gencffen. Od) mar febr ftiü ; aber tefto reger unt (auter

[91] fpradien tie antern bcn ibter betorftebenten JReife nad)

9J?anbeim, ta§ [ie nun balt ade ciefe Straße, tie ta unten lo

fic^ oor uniö binfilängeüe, Rieben, unb ten ^i)tm bt^

grüßen mürben.

So foüte tenn nun i6 allein über öeilgenftatt, 2)ingel=

ftabt unb bie ?üneburger c^ette an tie 2lbe bin;iebn, mc

fein 2Bein mädift? 15

Xa fab ic^ ben 9J?öndi unt tie 'Dconne — tie Reifen,

über melAe ©ielant getidnet bat — badete an ten iöunt

ber j^teuntfdiaft im Siebeleber §ol3e — fab tie Straße nad^

^rantfurt an — mir umarmten unß — ausgetrieben murte

bie Steife nad) Hamburg, ^ugefagt für äRanbeim, anbern 20

SageS in ^orm unterfd)rieben, unb üon nun an lebten mir

nur für tiefe Öieife. 2öir fluteten auf tem breiten O^beine,

tuteten im Schatten ter SBeinberge, befiiegen tie ^)iitterburgen

— [92] a6 — mir lebten im iBorgefübt aller tiefer 3)inge

bag fd)cnfte balbe Oabr. 25

(Segen tSnte teffelben legte i6 einen 23efucb, ten erfreu

feit meiner etmas eigenmächtig gemäb^ten Saufbabn, ben meinem

ebrmürtigen ^ater ab.

2Bte ftet)t er nod> ^eute t}or mir, tiefer angftüdie, feier=

Iid)e, fd)öne Xao, ! 30

iBaterfegen meibete mi6 ein, nad) 3)?anbeim jU manbeln.

-Sc^ TÜde ten 3?orbang fanft mieter ücr tiefee @emäl)ltc

bin. SBenn icb nid)t mebt fet^n merte, mirb man ron tiefem

Wlanne, unb bann auc^ öon biefem Sage, lefen, mas gute

DJienfcben nabe angebt. 35

-3e näbet e? auf 2)?icbaelie juging, je mebr mart un»

tennod) bange cor unfrer 3ufi^i^ft in Ülianbeim.
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2ßtr freueten unö ouf eine ©tabt, toelche bafür kfannt voax,

in ben bifbenben ^ün= [93] ften guten, fet^r guten ©efc^mad ju

befi^en 5)a aber bet .pof |o (ange ein guteö ^"^ranjöfifd^eS

3lf;eater neben ber trefflichen Otaliantfd)en großen Oper ge*

5 Italien fjatte, oiele f^ran^ofen unb Otaüäner bort in jDienften

ober anfäffig icaren, DJJantjeim felbft fo na^e an i^ranfreidi

liegt; — fo fürcfiteten loir un^, man möchte Dort niet)r

©ragie afs SlBabr^eit oon unö »erlangen. ^n>ax toaren loir

un^ bewußt, ber 3Bal)rf)eit, toetcbe loir füt)lten, nirf)t ben

10 1)ärteften Sluebrurf ju geben; allein Ujir fübtten bodj aud)

ben 9J?angel an förperlid)er Serebfamfeit, toenn ein "iPubtifum

au!§fd)[ießücb ton biefem ©tanbpuntte auöge'^en looüte une

3u beurtl^eilen.

Scf) erinnere mic^, ba§ 33eil unb ic^ oft fc^erjten, unb

15 meljrere (Scenen unferer 9?ollen im outrierten ^ran5Öfifd)en

(Sti)[e auf bem ^^"''^^i^ unö oorfpietten. 2)ie 3^'i^'ff""^

gn3if(^en ©röbing unb ^Btüerbecf au8 ©efc^toinb [94] e^' ea

jemanb erfäi)rt, probierten n>ir einft in biefer ?D?anier bei)

einem ©pajiergange um 9)htternac^t auf bem ä)?arfte ju

20 ©ot^a. 2öir fanben unö lintß, (achten unö au8, unb fo

tourbe benn enblid) feft befd)(offen, baß »ir in unferm 2Befen

bleiben unb fo ju SD?anl)eim auftreten looüten.

XcL toir nun t>or bem ßl;urfürften Don ber '^ifalj auf=

treten, oon ibm befonberö unfer 9?uf unb ®d)i(ffal abhängen

25 foüten; fo fud)ten toir fein 33iltni§ ju befommcn, um au^

feinen 3^9^11 bie SBabrfagung ^u finben, toeldjen Sinbrucf

unfer (Spiet auf i^n madien ober nid)t mad)en »ürte. Snblid)

tourbe feine 3lbbilbung auf bem 3at)rmarlte bet) einem 53ilber==

t)änbler aufgefunben. ^Diefeö ©efic^t flößte mir i^ertrauen

30 ein, unb toir alle befa^en eö mit einem öntereffe, toie ein

g^ürft baS 33ilb feiner ©eliebten, bie er noc^ nic^t fennt.

jLie Steife nad) '^ani)tm toar fröl)lid), laut, mut^toillig.

3)ie Ueberfaljrt über ben [95] dlijän bei) Oppentjeim erfüllte

unö mit freubigem (Sntjüclen. 2Bir fangen 3ubellieber, aU
35 bie (Strömung unfere ?^äl}re oom Ufer toegbrad)te. '*2lber

taum toaren toir herüber unb bie ^ä^re toieber Ijinüber,

fo toarb id) ftiü unb ernft. Oc^ bünfte mic^ nun oon
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ÜTeutfc^tant; getrennt; td) füMte tiefer, xoxt id) ]o fern i^on

geliebten 9}?enfd}en n?eggefotnmen trar ; ic^ voax fcurcf)au0 außer

2^eutfd)(ant> I — Xamalö al^ntete eö ncd) niemanb, baß bae

einft n^irtltdj fo feijn toürbe. 2Iuf bem ganjen SBege toar icb

t)on nun an nid)t mebr fröbUcf), unb fonnte faum läd>eln s

3u ben gen>cbnlid)en Sd}er5en, ale n>ir baö [e^te D^acbtlager

in 2Bormg hielten.

Unfer Sin^ug ju 3J?anl)eim gei'ct)at) an einem Sonntag

frü^. (£8 regnete unb »ar ein talter, büftrer Sag. ®ie

meiften SLRenfcfeen oaren in ben ^ird)en, ba^er i'd)ien bie lo

(Stabt mir (eer. Od} aarf mid) in bae erfte kfte ?ogit.

[96] Xa n>ar i&> nun, ot^ne einen j'^übrer, oljne einen

S3efannten — (iß war trübe in meiner ©eete, unb id) fanb

nirgenbß bie ®teOe, tDO id) bätte eine §ütte bauen mögen.

Xod) baö ©etiimmet, bag beö anbern Xageß, voo eben 10

äl?ej|e n>ar, in ber Stabt entftanb, ein groper ^^auj^aü, n)o

i6 bie ÜJienfdien fe^r leicht unb fröt)lid) fanb, bie ä)?ufif,

ber ©efang, bie überaü in Stabt unb ?anb mir entgegen

ti^nten, bieß aüeö mad}te balb einen frö^fidiern Sinbrucf

auf mid). 20

Xex (Sburfürft foüte nun baö erfte (Sdjauf))ie[ fon biefem

neuen Sbeater fet;en. 5)er Ontenbant, §err ^aron t»on

jTalberg, üerfammelte a(fo biejenigen con un§, mit benen

etmai? ju überlegen lüar, bet) fic^. 2)er Saron Otto üon

©emmingen, ter £)of = Äammerratb ©err (Sd)ir'an, ber um 25

bie !£eutfd)e ^'itteratur in rer 'l^fal^ fiA febr rercient gemad)t

hat, unb ber Xiret'tor §err ©elfter n>aren labet) gegenwärtig.

Oeber burfte babet) ton fei= [97] nen SBünfc^en reben, rcurfe

nic^t nur getjört, fonbern man fud)te iijm ju begegnen.

@ern toollte man bie ^uerft erfd^einen laffen, ceren nod} so

nic^t auegebilbete Jalente am meiften bie 2öarme be^ erften

guten SBilien« beburiten. X^eßtoegen ujurbe befdjlcffen, M^
baö d)urfürftüd^e ülaticnaltfjeater ju Wlanijeim mit Dem

i'uftfpiete : ©efdircinb et)' eö jemanb erfal)rt, »on ^^ocf na*

©olt^oni, eröffnet tperben foüte. 2Bir faljen cor^er ade eblen »5

unb fd)önen Onftitute, bie ber Sburfürft .^arl ^beobcr mit

freigebiger :panb ben 2öiffenfcbaften gewibmet l^at.
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@r I)at htt) bem 2{ntritte feiner O^egterung [o üteteS

nod) in 9fuinen gefunben, nad) feiner Die(jäf)rigen 9?egiernng

ift fo niandieö je^t tineber jertrümmert njorben, unb benno(^

ift fo üieteg noc^ exiiciltzn toorben, beffen ic^ mid) mit

5 freubiger Üiüljrung erin= [98] nere. ©er tunftfreunb finbet

überail feine (Spur, in feinem 2:i;un feine ©efinnungen. SDer

3'?ad)n:elt n>irb fein 9?ame gegenö3artig fet)n. ®ie fröl)nt

nid)t bem (Seifte beei 5lugenMid^; inbem fie fAeiben airb,

toaS auf feine 9fedinung gei)ört, toa^ nid)t barauf getjört,

10 tt>a§ er n>onte, roo unb njarum fein 2BiC(e monc^mat gel)emmt,

entfteüt lüurbe, lüirb fie ^axi S^l^eobor einen ^^la^ antoeifen,

^er i()m gefcüljrt.

3)iefer (5l)urfürft ift unter ben tt>id}tigen jr)eutfd)en Surften

ber erfte, rce(d)er fd)Dn üor langen 3a^ren für 3)eutfd)e

15 Sitteratur fi(^ laut entfd)ieben, fie unterftü^t, geebrt I}at.

(Sr fe^te fid) auö eigenem triebe in 3Serbinbung mit ©eutfdjen

J)id)tern. (Einige ^aben fein (Sntgegenfommen fo fatt auf=

genommen, baß bie 33el}arr(idifeit biefeö dürften eben fo für

fein ^er^, atS für feinen ©eift fprid)t.

20 [99] @r njar ber erfte J^eutfdje §ürft, ber baö granjöfifc^e

Zi}tattx entließ, unb ein 3)eutfd)e£! ^oft^eater erridjtete. (Sr

juerft l)at 1775 ©eutfdje grof;e Oper gegeben, unb biefeö

bet) ben §offeierüc^feiten 1776, 1777, fortgefe^t. ©ein

3toecf bet) Qrric^tung ber 3)eutfcben ©efetlfc^aft ju 9)?ant)eim

2^ ift unt)erfennbar.

gür bie Belebung beSöanbelö befat)! er ben S^^einfanat ju

granfent^t ,^u erbauen. S)iefeö 2ßerf' ift eineg9?ömerö roürbig.

©od) id) t3ergeffe, baf^ id) nid)t bie ©efc^ic^te biefeg

gütigen ?yürften, fonbern ein 9Bort über meine t^eatraLifri)e

30 l'aufbal^n ju fd)reiben, mir üorgefe^t }^ahi. 9^ur etn^aö fet)

mir nod) üergönnt üon it)m gu fogen. (Sr, ber tDobtrooüenbftc

^flegetater aller fünfte, l^at stalte unb Unbanf üon manchem

Äünftler erfal)ren muffen. Sltlein äjeit grijfeer ift bie ^a\^[

berer, n)eld)e mit reger [100] ©anfbarteit füllen, tüaö fie

35 i^m fd)ulbig finb. 3^ bin nid)t ber le^te unter biefen.

Sern toon feinem S^rone fei) mir ein 2Bunfd) cerftattet, toelc^en

reine @rfenntli^!eit mir abbringt.
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2Benn, turd) meitläuftigere ©efdiüfte am tem na^en

@e|'icl)te^unfte feit fahren fcrtcierücft , öatfudn feine Wxitt

entfteüte, eine rauhere t)an^ in feine feinere Venfunj.] gesvriffen,

fvembe ©ercebe feine ^(ane oertunt'elten , ©d^wärmeret) auf

jeter Seite tie 3*^9^ feinet @emäf)ltee unteut(i6 hatte 5

ntadien tooüen — ift e^ bann Hüici, bee; Unmutt)? gu rer=

geffen, ben biefer geprüfte 9J?enfAenl:enner über bie 'ä)?enfd)en,

über eignen Äummer unb tie ©efAid^te feiner Jage fo oft

empfinbeu mußte? J)ie, melAe ibn fennen unb bie 'S^eiatle,

loiffen, icie »abr bie§ gefagt ift. lo

3nnigft »ürbe eö mic^ erfreuen, n^enn id) turdi bie

23erüi)rung ber @efdiid)te biefes f^ürften jemanb einft ober

je^t fcUte traben [101] termöaen tonnen, fie traftig ju fd)reiben.

Xa0 ^eben eines fo tDol)(n)olIenben 9)?anne8 bebarf beö

iBeit)vaud)§ nid)t, unb Sßabrtjeiten tuerben c§ nidit entüeüen. i»

Sollte burd) ein foW^e? getreue^5 (^ietnablbe ein fd^rDar5er

Sd)atten mit ^edcit auf anbere fallen fijnnen, fo »are t>a§

eine ©enugtbuung fürÄarl Xl^ecbor, bie jebem guten DJhnfc^en

bet^ feinem l'eben gebüf;)rt.

Xiefeö (Sd)aufpie[ errid)tete unb bielt ber dburfürft mit 20

beträ6t(id)en Soften bep^alb in 'DJanbeim, tceil er biefer

Stabt ein Vergnügen ni*t rauben wollte, n)eld)eö er baburc!^,

tafi; er fein öoftbeater unb bie ÄapeÜe nac^ 'iD?ünd)en mit=

:;unebmen genötbigt toar, ^dtte ftören muffen. 'i(uc^ \:)itit er

ee in 2lnfebung ber i^remben mit >Redit für einen D?abrung'g=- 20

5n^eig ber Stabi, ben er erbalten sollte.

3)te erfte 53orftellung ftsurbe angefe(jt. 3Bir bereiteten

un§ faft gar nid)t barauf Dor, benn rcir [102] faben es für

eutfd}ieben an, ba§ toir nur njenig gefallen ttjürben. ^arrnlo^,

mit guter Saune unb — baburd) oielleid}t mit einer getoiffen 30

tiigenbeit, traten voix auf.

Xer (Sbu^'fürft unb ta& "^^ublifum fanben 33ergnügen an

ber ungefd)mtnften 3Babrbeit unferer XarfteÜung; fie beiDiefen

e§ ung mit fteigenber i'ebbaftigfeit unb 3Barme. 2)iefe

2lufnabme erböbte unfere Gräfte. 3^ie »"^ortbauer berfelben 35

entnndelte in furjem, faft auf ber Stelle, manche« 2ßermögen,

beffeu tcir un^ oorl^er nid)t beroußt waren. Xas treuer
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für feie ^unft, bic ?ic6e für unfere je^igen 93etf)ältmffe,

iDUtbe mit jebem Xao(e mel}r unb met)r befeett.

2)ie ©teile etneö 3ntenbanten ber d)urfürft(i(l)en (S4au=

f^>ie(e )x>ax biei baber mit einer an[e(;n(ici)en 53ei'o[bung begleitet

ö getüefen. 2)er g^re^t^err »on 2)atberg fd)litg biefe aus, be=

jal^lte fogar feine eigene Soge im SdiaufpieU [103] tjaufe,

unb übernal^m au8 reinem ^unfteifer bie mübfame güt)rung

ber Sntenbanj. (är ließ atleei , n>a^ ^unft unb ^ünftler

betraf, fid) mit einem Gifer, einer ©orgfalt für bie fleinften

10 S)etaitö auiietegen fel)n, ivelc^e unmittelbar gum ^med ber

mijglid)ften 53ereb(ung be§ @an3en fül)ren mußten.

^err ©etiler tt)ar atei '4^irehor angefteüt tt)orben. (Seine

@rfal)rung, feine Äenntniffe, ujoburd) fo mand^er bebeutenbe

^ünftler berid)tigt unb gebilbet lüorben ift, bie glü^enbe '^iebe

15 für biefe S^unft , n)eld)er er fo mandje unb foftbare Opfer

gebrad^t ^atte, mad)ten biefe 2Bal)l gu einem fc^önen ®eid)enf

für bie 33üljne. ©einer 3^^^<^tn)eifung
,

feiner feinen,

grünbtid)en, nid)t fc^onenben, aber nie bittern Äritif, lernten

njir i^ielei^ cerbanfen.

20 Unüerroaubt beobad)tenb rciar fein -pia^ ^trifdien bem

'^rofcenium unb ber erften Gouliffe. @i3 war ^ob, 5lnfeuerung,

53elol)nung, toenn man i^n ba au^bauern fat), ein [104]

aarnenter Sabet, toenn er feine Lorgnette einftecfte, eine

53eftrafung, h)enn er feinen '^icil^ oerließ.

25 3n feinem Umgange t>erlebten tt^ir frotje ©tunben, unb

er gab fie mit ber beitern Saune eine^ 5ünglingi§.

jDie Ä'unftau^ftellungen ber äRabam ©etiler roaren in einem

l)of)en eblen (Sti)(e. ©ie gebot über ^erftanb unb Smpfinbung.

ÜJcabam ^ranbeö i»ar bamaU^ nod) im '-öefi^ ber ©eroalt,

30 bie ©efü^le mit fic!^ fort3ureißen. 3l)re Slriabne roax baö

roürbige ©egenftücf ^ur 9J?ebea ber ^abam ©eitler.

üKipcerftanb jroifdien beiben .^ünftlerinnen , beren jebe

boc^ bie anbere ganj aner!annte, ßeranlaßte '|>artei)en im

"']3ublifum. ^ierau«< entflanb niemals ein unangenehmer

35 ''jlugenbticf im (Sd)aufpiell)aufe ; ta^ "i^JubUfum aar geredit

unb erfenntlid) gegen beibe ^ünftlerinnen : aber baö l^äuöUdie

SSergnügen beiber gamilien aurbe befto tiefer jerrüttet.
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[105] Ta 9}?afcam ®ei:)let manche ^oüen übernebmen

mu^te, iDelAe ntcfit oort^eitbaft für fie tDaren, ein ^a\i,

ircrin 3U?abam 33ranceii rttcfit fet^n fonnte, ta fie fcaö erfte

Siebbaberinnen == i^ad) au^fcbtief^lid) befehle; ba tncxndje ibrer

Joditer, ber rei^enten 'D^inna iöranbe^, 33erebrung be5eicien

ju fijnnen glaubten , wenn fie gegen bie bebeutenbe ?Rii>a(in

fid) erftärten : fo toatb bie "l^artei^, ebne Sranbe§ eigentUcbe

(Sc{)utb, für biefe übermiegenb, 3U 2et)(er!^ -}?acbtbeil.

5)iefe« JBerbättnif^ terurfacbte ber Ontenbanj grofee Un=

annebm(id)feiten, unb enbete ^jum J^eil baburd), tci^ bie 10

j^vimiCie 53ranbeö einem üortfjeitbaften ^Rufe folgte, unb bie

2Jianbeimer 33übne cerließ. Onbeß fd^rieb ber größere Xbei(

be^ '13ublifum§, aefdieä nid)t anberö unterriditet war, biefen

2{bgang auf bie üiec^nung ßon ®el)ler§ Unterträgtidjfeit.

®ie ungünftige Stimmung gegen biefe nabm a(fo um fo i5

mel^r ",u, je weniger ®ei)ters! Umgang unb 5Ber^ä(tniffe mit

[106] bem -l^ubütum bitten , n^oburd) biefes bätte berid)tigt

it>erben fbnnen, rcie ee fcnft tDcbl in bergleidien fallen

gefc^eben mag.

3)er 5tnt^eil bes '^ubüfume neigte iii) nun gan^ auf 20

bie ©eite einer gemiffen llo^fani.

2t(0 eine (2d)ü(erin ber il^rfam Set)(er, üergaß fie aÜee,

ü)a8 fie biefem Öaufe fd)u(rig n^ar, fo ba(b unb fo febr,

baß fie auf einer 'i^robe, bei) einer faltblütigen, Dorfe^4id)en

Uebertretung ber Jtjeatergefe^e, auf bie rubigfte 3ui^editir>eifung 25

beö 3^ireftor§ '2et)ler, mit fteigenber Unart unb fo bämiid)er

Äälte unb offenbarem öobn anttrcrtete, baf; ber getrdntte,

öom ©efü^l bee fc^änb[id)en Unbanfe übersättigte, lebhafte

Wlaxm, ba fie eben eine boi§()afte Xirabe i^m bid)t unter bie

klugen fagte — fic^ »ergaß unb mit ber ©anb antroortete. so

Tem |^ret)berrn i?on 5^a(berg, iceidier Setjtern ehrte unb

(iebte, toar biefer Vorgang auperft fd)mer5lid).

[107] 2Iuf bötjern ißefebi mürbe eine CEomitee t'on c^ur=

fürftlidjen ^^tätben niebergefe^t. (58 würben ^^i^Ö^" cerbört,

ßrotofoO formiert unb abgeurtl^eift. Xit i"^ami(ie 3ei)ler 35

tourbe nad) ben 2;beatergefe§en „n^egen unfittücber ^2Iuffüb=

rung" entlaffen. S)ie So^fani ^a^lte „lDegen2ßiberfe|jtid)teit"
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eine SBoci^engage ©träfe. Xtv ^luef^tuc^ lüurüe üon tem

Siaatöminiftev con Cbernfcorf beftätigt. jDer 33ud)ftabe
bee ©ei'egee hatte entjdiieten.

Ob aber 'Set^ler, fcer oier 3a^re »orl^er mit feinem

5 J^^eater toon S^resben nad) -DJanbetm berufen tourbe, beßtjalb

alle bortigen ^erbinbungen gertiffen ]^aUt , unb ber , ba er

eben mit feinem ganzen Xbeater fi6 auf ten 2Beg nac^

9D?anbeim begeben n^oUte , bie 3i^1*^^ft empfing : „ fein mit

i'JJanbeim crricbteter .^cntraft !önne nicbt me^r Statt finfcen,

10 ba fein '^erfonal ni(^t mel}r baffelbe, mie bet) ^JlbfAtießung

beö Äontraftö
, fei), (ettoaö oon beffen 53orau«sbetingung im

.^ontrafte fetbft fein 2Bcrt ftanb > [108] man ijahe ftatt beffen

bie Sruppe bee Öetrn iD?ard)anb ^um ^^oftbeater gewäl)[t ;

'

Cer beßbatb fid) auf gut ©türf in i^ranffuvt etablieren, unb

15 enb(id) M^ <Btmt aufopfern mußte — ob biefer SOlann

be§bafi> ntc^t eine anbere 9iücffidit iDerbient ^ätte, »enn

befonberg bie erwiefeue, t^on S^na,en beftatigte, offenbare,

Dorfe^lidie, injurierenbe 9tei§ung unb 2Biberfe^[id)feit ber

(Gegnerin mit bem 53er(uft einer SBodjengage alö ausgeglichen

20 erachtet ö)erben fonnte — tai überlaffe id) ber Ueber;;eugung

jener Komitee, welche fret)(t(^ ben 53ud)ftaben beö ©efe^eei

in ®et)(er!^ 5?ergef)en furAtbar gerad)t bat.

jtaö -Publifum, fo menig es für ©et^ler^ geftimmt aar,

urtl)eilte anberS. (So belegte bie Xoöfani mit ber @leid)=

2.5 gültigfeit, »elc^e fie »erbiente. S3on niemanb beadjtet, aurbe

fie ein Oabr barauf burd) ßnttaffung bem Ueberbruß ber

3ufd)auer entriffen.

[109] 2Öet) unferer Slnfunft in 5}?anbeim ttjaren fc^on oiele

Familien n^n bem öoflager beei ßburfürften nac^ ^Jiünc^en

3u abgegangen ; beunod) waren biefe faum bie öalfte Don benen,

vad&it überbaupt baju beftimmt maren. ÜKanbeim mar ^2tn=

fangi^ nod) febr lebbaft ; unb ba bie ?yremben nod) in ber

üieljäbrigen ©ewobnbeit toaren , biefe gldnjenbe 9iefiben:^ ju

befudien, bie benad)barten i'fürften tbeilö nod) 2Bobnungen

35 bort bitten, ober boA oft biu!amen, fo gab eiS Sage, befonbenä

be^ 9tnmefenbeit beg S^urfürften, mo bie ©tabt ein fe^r

frö^li(^e3 unb fogar nod) ein prächtiges Slnfeben t^atte.
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5([Iem ba nac^ unb nac^ immer mel^rere ^amiüen na^i)

Sl'iünAen tiefen mußten, ]'o i>eTbr fi6 aütß tiefet merflic^.

@egen Einfang teö -^abree 17S1 toar eö auffallend leer

gehörten. 9??an re6nete auf tier taufenb 9}?enfcben, icelc^c

na6 "IRüncf^en gejogen loaren. Xk Öoffnung con teftanbiger 5

dindhhr beö öofe^, iDomit bie 'l^faljer, meiere [110] ben

(Sburfürften nic^t fergeffen fonnten, ftc6 bi§ babin immer

noc^ gefcbmeicbett Ratten , aar nun gän^lid) terfditDunben.

(Sine fic^tbare ^reubenlofigfeit a*ar über bie (£tabt ver-

breitet ; oiele (Seroerbe bes ^uju» ftanben ftill , mebrere lo

gingen ein ; üon ben Gabrilen 5U ?yranfentba( oerlofd) eine

na* ber anbern ; mebrere ;ur 9^ube gefegte öpfbiener, irelcbe

bem §ofe nicbt nach ilJ^üncben feigen fcnnten ober mccbten,

fc^ränften fid) fet)r ein; (äinf6rän!ung aar bie allgemeine

?ofung. 15

Xa nun aucb bie cburfürftlicbe ^offammer mel^rere

(Sinfdiranfungen cerorbnete, unb bereu -Kitglieber in ben

@efpräcf)en bei^ |>rirailebene nccb engere Qinfcf)ränfungen

termutben ließen : fo f|>rad)en einige biefe angftoolle ?ofung

auö aabrem -Bebürfniffe, anbere auö i)?acf)af)mung, »iele au8 20

einer geglaubten ^^^olitit, alle, aeil eö nun einmal überaß

Sitte geaorben toar, bieß 2Bort ju gebraueben. So verbreitete

fid) [111] ein @eift bes ftleinmutbö, ber Äleinlic^feit, aetcber

gegen alle ^ebenefreube ftrebte.

3^ie allgemeine Stimmung aar nirgenb fübtbarer als 25

im 2:beater, unb hier aar fie febr brücfent. Xiefe 'l^ericbe,

fo fel)r im 2Öiberfpru6 mit unferm fröblidien SInfange, aar

beengenb unb ängftlic^. Xa^ Xtjeater ging jaar feinen

2Beg bamalg fort , aber obne (Ermunterung , o^ne ^raft,

obne j^reube, in ber geaobnbeit^mäßigen, nid)t geachteten 30

3lnftrengung alltaglicber Sageaerfer.

(äine glän5enbe (Srfcbeinung t)atte »or^er im Oa^re 17 SO
alles in l'eben unb S3eaegung gefegt

:

S djröber !

(Sr fam auf feiner ?)ieife bon 2öien über SDJünc^en na(^ 35

9)?ant)eim. 3)ie (äraartung, bie i^reube in ber (£tabt aar
Litterattude nkmale des 18. n. 19. Jahrh. 24. 4
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groß, größer bie unfrige ; aücin nic^tö g(ic^ ber ©e^nfui^t,

toomtt ic!^ ihn erroartete.

[112] Oc^ n>ar eben franf, unb butfte baö 3ininieT nid^t

toer(a[fen. 3c^ Benetbete jeben, ber tbn juerft fetten fonnte.

5 (St I;atte bie @üte, mic^ ju befuc^en. ^"«^ jitterte cor (^^eube,

id) tonnte faum reben. 9?tema(8 l^at bie 2Bei^c beö *!j3a^fte8

einen ©laubigen in eine ^öbere ©d)iDärmeret) t»et[e^en fönnen,

ale bie war, idoju mic^ feine mir bargereicfcte öanb er^ob.

(Sr voax t'5, @r fetbft ! (5r, ben id) fo oft bewmibert batte
;

10 ber meine ©efüljte mit fid) fortgeftürmt t)atte, njo^in er

tooHte ; in beffen Xempel ic^ bai3 g(üt)enbe ©efü^l für bie

^'unft empfangen
,

genährt t)atte ; bem id) gefolgt , in ben

2Beg gegangen mar , tt)ie ein ^iebt^aber feiner ©eüebten

!

3c^ tonnte mir fagen — ©d)röber töei§ öon mir; er fam

i5 ju mir , reid)te mir bie §anb ! Od) irar außer mir. 3d>

founte nid)t fc^tafen. ^6) achtete ntd)t meiner ©efunbl^eit,

nod) meinet Ux^M. 3c^ ging 3U i^m, umlagerte i^n, ^ing

an feinen 33liden.

[113] (är trat auf in ber gangen ^raft, (Sigenl^eit unb

20 SBoüenbung feinet ©eniuö. S)ieß l^atte nod) niemanb gefe^en,

empfunten, unb fo l)atte aud) id) i^n nid)t gefel)en no(^

empfunben. 2Bar t^ ein 2Bunber bet) biefem ©efü^l »on

tl)m, baß id), tt)enn id) neben ibm auftreten muffte, nur ©orte

i^erfageu, .'pänbe bercegen, tommen unb gel)en fonnte? (5r

25 toanbte fid) baber freunbtic^er gu 33eil^ fröblic^erm @eniu?,

ber au^ ben ©rünben, bie ilm nid)t 3urü(fl)alten tonnten,

njeniger oon 3«^tl)eit beö @efül)lS beftürmt, unb eben be§=

^alb unbefangener, feinen 2Bertl) entnjicfeln tonnte, alö ei^

mir möglich lt)ar.

30 (Bd)röberÖ unter fd)eibenter @unft folgte bie ©timmen=

mel)rbeit. jDaä fd)merjte mic^, ol)ne be§l)alb mein @efül)l

für ®d)röber gu entfräften. ^tufjer bem Kummer, bem 'lO'Janne,

bem id) unter allen am liebften etroaö ^atte fei)n mögen,

unbebeutenb gefd)ienen gu l)aben , min= [114] berte biefer

35ißorgang, burc^ bie Un3ufriebenl)eit über mic^ felbft, einige

3eit in mir baö <Selbftgefül)l, o^ne welc^eg man nic^t^ erreicht.

.^iergu tam nun nod), baß bae ']3ublitum nad) (Sc^röberS
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^^breife, ba e« bae 33oUfommene gefeben ^tte, um eö befto

^erber ju üermiffen, uns ade eine :ißetle feine ^iiCte füblen

ließ. 3)ie§, Die nacDtjerige, aug politii'd)en UrfaAen enlftanbene

Slnt^eiÜofigteit ter (Statt, J»te id) fie oben beid)rieben ^abe,

bie entfc^ieDene SIbneigung ber cerftorbenen C£l:)urfürftin, njelc^e 5

ju 9}?ant)etm ^of ^ielt, gec^en bae Xeuti'cbe Sc^aufpiel, eine

2(bneigung, a»e(c^e aue 'Diacfegiebigfeit ober aue Ueberjeuguug

fid) met)reren mitt^eilte — roal)rlici) — icb erinnere mic^

nic^t, eine 3^^^ meinee Sebene abgei'pannter unb trüber

»erlebt ^u l^aben, ais biefe. Od) be)d)lop ee feft, ilfantjeim lo

gu üer(aj|en. S^aju tooüte id) mid) inceö bod) forbereiten.

<>* aar atfo oiel aüein. Oc^ la^ [115] oie[, becbaAtete

genau bie }^ei)kx unb ^cr'jüge ber Uebrigen, id) ging fet^r

ciel allein umtjer, unD genoß bie fd)öne 9?atur biefe? berr^

liefen Sanbeß. is

Um biefe 3^^^ erfdjien in ben Saierifdjen Sebträgen

ßngelbofs ^eben »on SBeftenrieter. 3d? (aiS einen Xifäi

baoon. 3^ie ®prad)e, bie Sbaraftere, bie li^efüble, ergriffen

uiic^ auf baö leb^aftefte. '^uf einmal rourbe tdj auö ber

bumpfen 53etäubung geriffen, tie mid) fo fläglid) übermannt 20

^tte. S<i) berief 33eil unt iöecf. iBix fd)loffen une ein

;

toir lafen jufammen Sngelbof« Öeben ; mir meinten, freuten

un§ jufammen; alle brcj^ mürben mir oon biejer l'ettiirc in

anbere unb beffere (Smpfinbungen erhoben ; mir fpradien oon

biefem fd)önen ©enuß bie meit über 9}?itternad)t b^nauö. 25

2'ie Äuuft belebte unä mieber neu. 2ßir traten une ta^

©etübbe, alle alte Atollen neu 5U ftubieren, mit befonberer

Snergie barjuftellen. 2Bir gaben uns bae SÖort, baß bie

augenblirf-- [116] It(^e ^älte beei 'ißublifumg unfern Sifer

nid)t b^mmen, einzelne fd)iefe ÜJieinungen un8 nid)t nieber= 30

fd)lagen fotlten ; ta^, o^ne une um limjelne 3U befümmern,

melc^s ^^ ^ritifen eine ^^oUtommenbeit begehrten, Die fic

felbft mo^l nod) nic^t gefe^en bitten , unt bie nad) unferm

3beale nic^i SBoÜtommenbeii mar, bae gange ßublifum ein

reipeftabler $Kid)ter fe^, bem mir bae 2Iufgebot aller -Gräfte 35

fd}ulbig mären.

2Bir hielten un^ 23ort , beobachteten une gemiffen^fi,

4*
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tatelten, eierten unö tDed^fetötoeifc, unb leifteten ad)tun90tt)ert()e

.^unftübungen 3^a8 ®an]t griff mit ein, tag %l)taxex t^at

einen gropen (Schritt Dottoärtö, fcae -liubüfum aurbe ertr^ärmt,

unb bie beffere '^ieriobe teö SDZanl^eimer jlt)eateTÖ begann.

5 3c^ fanb einen ©eruf jur Sttjätigfeit , eine i^reube barin,

für »etrfic ba§ fernen unb (Stubieren meiner Ü^oHen mir

atlmäl^lid) ein 51t geringer SBirfungffreiö n^arb. Oc^ lcf)rie6

einige Sluffälje über (Bd)aufpie(funft, n^elAe in bie ^l)eini=

[117] fd)en 53et)träge aufgenommen toorben finb. 3)iefe Unter*

10 nel^men n>ar über meine iträfte, unb (ie§ um fo mef)r eine

?eere in meinen (ämpfinbungen. Od} füt}lte fo toiel mel^r

a(ö id) cerftant , lunf^te jene§ nidit 3U orbnen, unb fitt

fi^merjlid) an einem $:range mid) mit3utt)ei(en , otjne mir

erttären ju tonnen, roaS ba» fet).

15 3m Sabre 1781 tcurte bie Oper ^illcefte ßon Sietanb

unb ©c^n^eijer gegeben. S^ie Oucertüre biefer Oper erregte

aQe jene berjüdben @efüt}(e unb jebe Erinnerung (ebf^aft

unb ftürmifd) in mir. 3d) fonnte nid)t ru^ig unter ben

3uf(^auern auf meinem "ißfa^e bleiben. Od) »erlief bie

20 33orfteIlung, unb ging mit fAneüen <Sd)ritten an bem fd^önen

^eÜen SBinterabenb auf einem großen fret)en '^la^e oft auf

unb ah. 9)?eine Gmpfinbung njarb immer feuriger. ^Tie

angenehme Unrube, treidle fid) meiner bemeiftert Ijatte, beengte

meine ©ruft ; unb bo^ tjätte id) um aüeö nic^t [118] gen)ünfd)t,

25 ba§ e8 anberei gettsefen märe. Od) fdjrieb ^Briefe an geliebte

ü)?enfd)en in atlen @efü^(en biefeö ^ugenbüdö. 3}ag genügte

mir nid)t. jDaburd) tonnte ic^ mid) ntd)t ber Ieibenfd)aftliAen

®efüt)(e entlaben, bie mid) fo uuertlarbar ergriffen l^atten.

Oc^ entiDarf ben t|>(an ^u einem ©Aaufpiele. Oc^ fArieb

30 Gilbert üon 3lt)urneifen. 3!)ie erfte 53orfteüung baoon üjurbe

mit 9?ad)[td)t, mit i^reunbfAaft , mit 2Bärme aufgenommen.

jDie fd)öne 2Birfung, üiele 9)?enfd)en für (Seetenleiben unb

SJJenfc^enfc^idfale ertoärmt, laut unb t)er3lid) ertlärt \n feben,

ri§ micfe ftin, machte mid) unaugipred)lid) glüdtid). ®o entftanb

35 ber 53orfa|, met)rere bürgerli*e iöer^ltniffe nad) unb nac^

bramatif(^ 3U bebanbeln.

Um biefe 3eit balf (26röber bem 2)?angel an ©c^aufpielen
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turc^ eti^ne iirtetten unt Bearbeitungen Don entfc^ietenem

Sertf)e ab.

Xtx Sturm tcn 33oj:6erg ttß ^ofj^eric^töratbß 2)?e^er

hatte Dbtionaümereffe, intern er [119] an bie 2;i)aten te8

Gl)urfürften f^rietriAi? teö SiCj^reicften erinnerte. 5

^uft con ©tromberg con eben tiefem il^erfaffer, mit ten

9^ecbten, Sitten unt (Sebräucben ter ^orjeit, toar eine eigne

©cböpfung. '^itU ^iJorfteHung tourte fo »ie( al^ möglich

mit aüer fcer Gigenbeit gegeben, tartn fie gei'cbrieben ift.

hierauf erfc^ien (Sd^iüerö ©eniuö. Xie JRauber »urben 10

im 3a^re 17S2 ^um erften Mxie gegeben.

jDer greisberr Dcn Xatberg t^at alles 9}?cgUcbe biefeö

Xatent 3U ebren. J^ie ^orfteüung n^urte an -i^eforationen,

.•^oftüme, 5fetö unb ®enie auf eine betcunternsaürcige 2lrt

gegeben. 3Senn Söcf aud) nicbt gan; ta« 3tea( te^^ .^ar( 15

i'Jcor erreicht bat, fo rcaren toA riete Scenen , befcnterö

tie mit Stmaüen im eierten "äU , unt ganj tor^ügücb fcie

Scene am Jburm, fein Xrium^b- 2;aö "i'^ubtihtm, 2lcteiir

unt Statiften n^ur^en [120] mit i^m fortgeriffen in tem

allgemaltigen ^euerftrome Starfer fcnnte ter Xicbter nic^t 20

gefübtt haben, ai^ er ihn tcieter gab.

^ranj >Dloox voax für mi(^ ein eignet ^ai), in tem e^o

mir, glaub' ich, gelungen ift 'DJeuheit unt .^raft ^u entwicfetn.

Jie Ontentan^ n>u§te jeteö auffeimente 3?ertienft ju

ermuntern. Öerr ocn Xatberg erflärte ficb ernftU* unt 25

tbatig gegen jeteig .^unftmcnopcL Tem i^ertienft unt tem

gleite tDurbe bie 33a(;n jum eblen 2Bettfampfe nie üeri'±(offen.

Xennod) fröbnte man nicbt ter auffeimenten 9?euheit, fontern

tem [ang' evtDcrbenen 33ertienft iDurte mit :JIcbtung begegnet.

DJad) be^ Xireftcre 2ei)[er ^ilbgange murte ein erfter so

"ilugfd^uB unter i^orfi^ ter ^intentan^ ücn ten 3Aaui'pieIern

gettäblt. Xie Ontentanj ernannte 5U teffen Unterftügung

einen ^toet^ten 2(u8fd)Uß, roetc^er [elftere alle tren .Dfonate

iDed>fe(te.

[121] Grfter 3{uöf6uß »art ter 3d)aufpie[er lOht^er, 35

unb blieb e» biö jU feinem Sote im September 17S3. Sr

roar ein Sd^aufpieler oon f^Cei^ unt ^ertienft, befannt mit
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ben ©efdiäften unb ber Orbnung beö 2I)eaterg. ßu ängftttc^

mit le^terer befc^äfttgt, erfd^iüerte er fi6 feine ^Stelle of)ne 9^ott).

SBicbtiger, a(8 bie ^ilnorbnung biefer ©teilen, toar ber

Sluöfchufe, voel&ftx aÜe toierjehn Sage bei) bem -öntenbanten

5 ficfc Cierfammelte. (Er beratbfd)(agte über ^erbefferung be^

Xf)eaterg, bracbte neue (Etüde in ^orfd)lan, la? bie ^ejenficnen

über empfangene (2d)aufpie(e tor, empfina ?ob ober Xabel

über bebeutenbe 33orfteUungen üon bem Sntenbanten [e(bft

oerfaßt, ftimmte ah über eingegangene ^^orfteüungen, Etagen,

10 Sßorjcfcläge , unb e8 xoax jebermann, ber nid)t im 'äluefdiuffe

tmax, cerftattet , batjin ju fcmnien unb feine <Bad'>e felbft ',u

fü'^ren. !^ie 33eantn)ortungen ber üortier aufgegebnen S?unft=

gegenftönbe würben oon jebem ßer= [122] (efen, bie neue

3lufgabe ä'^nlic^er ©egenftänbe fturbe t)ertl)ei(t, unb mit

15 35er(efung beg '^^rotofoUö ber üortjerigen Siljung gefcbloffen.

3)ie 9?e.5enfionen tourben ben übrigen (Sd)aufpie(ern t>on bem

Qntenbanten uerfiegelt 3ugefteflt. i^^re^müt^ige 2Biber(egung

tßar nie oerfagt.

2)iefe (5inri(^tung toar ganj ba« eigne SBcrf be§ ^xi\}=

20 berrn »on j^atberg. Sie ^at fef)r ßiel @ute§ geftiftet, bem

@in3elnen unb bem (Sanken eine Haltung unb 9?id)tung

gegeben , tDetd)e nid)t genug ^u »erbanfen ift. (Seine ^ritif

toar ftetö mit ©rünben gegeben, nie einfeitig, noc^ auf

üorgefa^te SReinung gegrünbet. (Sie ßert^inberte , baf? man
25 fid) nid)t oerleiten laffen fonnte, ben SetifatI für auSfcb(ie§Urf)

»erbient aufjuneijmen. 5)a er aud) fetbft mebrent^eitö bie

groben neuer (Stüde ^u befuAen pflegte, fo tjatten biefe

burc^ bie ^2(c^tung für beffen ©egenroart febr ba(b eine geiüiffe

2lnftänbig!eit genjonnen, roeldie ben SBorfteüungen aüeS 9?a«i)e

30 unb [123] (Gemeine nal^m, ben Son ber beffern 3Be(t einflößte,

unb mandimal fogar (5(egan3 barüber verbreitet bat.

2)ie 33erfammlungen beS 5luöfd)uffeig bauerten con Oftern

1782 bis a)?id)aelig' 1785 unau^gefe^t.

53ier ?^o(iobanbe in SJJanuffript, roetd^e bei) ben Sl'Janl^eimer

35 2;bcateraften befinbüA finb ,
3eugen mit einem intercffanten

^'nljalt für bie ernfttidien 53emüt)ungen ber i^erfammlung,

tt)ie für bie raft(ofe ^bätigfeit, toomit ber ^re^b^^i^ *^ßn
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jDatberg fid) ber guten ©ac^e ber ^unft ftetg gctoibmet t)at.

jDte junet^menben ©efchäfte beffefben t)inberten it)n, biefe

3Seifammhmg ferner unter feinem ^orfi^e ^u tjatten, unb

Oi^ne i^n »ertor fie für unö ju cie[ Don bem, roa^ dijxt

bringenb, nü^Iid) unb ^roecfmäßig irar ; a(fo enbete ber 5

üerfammelte Sluefc^uß.

3)aö Publtfum ^atte jtoet) übet gerat^ene 53erfud)e üon

(gcbaufpiefen mit 3?a(^[ic6t ge^ien [124] mid) vorüber ge^en

(äffen. 3d) ^abe fie gern t>ernid)tet.

3)en 9ten ?[Rar5 1784 aurbe ba« (Sdjauf^net, 3?erbve(^en lo

aug (Sbrfud)t, ju 9}?anbeim 3um erften dJiak gegeben, unb

mit inniger 2;t)ei(na!^me empfangen. 0* ^örte oon mehreren

Orten baffelbe, unb erlebte e^ 3U i^iantfurt am 9)?ain felbft.

SWe^r a(ö taufenb 5D'?enfd)en nad) unb nad) 3U (Sinem

3it>ede geftimmt, in S^branen be^ 2Bobllroüen§ für eine gute i.'j

<Baö:}e , alImaf)Uc^ in unn)iüfübrUd)en '^ilusrufungen , enblic^

fc^njärmerifd) in bem lauten Slu^ruf, ber eö beftütigt, baß

jebeä fd)öne ©efü^I in it)nen erregt fetj, 3U erblirfen — bog

ift ein ^er3er^ebenbee: @efü^(. jDie meiften 3)?enfd)en Dertaffen

mit innigem 2Bof)[tooÜen bie ^erfammlung , bringen e§ mit 20

fic^ in ibren ^aueUAen S^xkl, unb terbreiten eö auf ibre

5lngel^örtgen. fange nod) tönt bie (Stimmung nad), xosl&fe

fie in ben bidit getrangten S^feiben [125] empfangen b^^'^n,

unb f(^on »ertönt, toirb, n?enn and) fpäter äljnUd^e Oefü^le

an biefer Saite »orüber 3iet)en , biefe nun leidster er;]riffen, 25

unb antwortet in DoÜerem Klange.

S^aüon über3eugt, l)abe id) ben 9ten Wäx] 1784, a(i3

bet^ jener Söorfteüung baö 'i|3ublifum ton ü)?ant)eim fi(^ fo

^er3Uc^, (aut, fo feurig äußerte — an bem 3^age ^be id) mir

fe(bft bag ©elübbe getl)an : bie 9)?ögUc^feit, auf eine 30

33o(t8üerfamm(ung 3U n)irten, niemals anberS alö

in ter (Stimmung für baö ®ute 5U gebraud)en.

9)?it meinem SBiffen babe id) biefeö @e(übbe nid)t gebrod)en.

Unter ben Sc^aufMieterinnen entnjidette fid)9)?abam 9?itter,

geborne S3aumann , febr tortbeittjaft. SD^Jariane , 5ImaUe in 35

ben 9?aubern, 3uliane »on Sinboracf, ?otte im .^anöüater,

^moinbe im Oronofo, jlnb iRoücn, bie fie mit ©efü^t, mit
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toeibüd^er SBürbe unb feinen Slccenten gtebt. ©a^ 3l(^tungö=

n)ert'^e it)ve«i [126] (5t)araftevö intereffiert um fo mel^r für

jebeö SBort, iDe(d)e§ fie ^er3ti(^ fpridjt.

Carotine 3ie9fer, üerl)eiratt)ete ^ßed, ftarS 1784 ©ie

5 toer[(^i»anb , eben ba fie jebetmann bie ooüe Ueberjeugung

gegeben l^atte, baß baS feltenfte @enie, bie feinfte 3^^tl}eit

mit ber inuigften ^raft ge)^aaTt, burd) eine ibeaüfd)e ©eftalt

toerebett, mit iljr auf ber S3it^ne erfd)ienen t»ar. 9^ie i)ahe

id) ben Slugenbücf ber 3)id^tung fo n?iebergeben feigen. 9^ie

10 Ijaht id) biefe 5lccente luieber ge^ijrt, nod) bie äRetobie ber

Siebe, me fie in ?^iegto'g (Sattin toon biefen ?i)))3en tönte.

2Bai)rfd)einlid) t)at ein ung(üdlid)er ^^aü in ©miüa ©alotti,

ttjo auö Oboarbo'^ Slrmen il)r kop^ fd)metternb auf ben 53oben

fiel, unb f^ierauf eine, einem reifenben i^reunbe 3U gefaüen

15 in bre^ 2.agen gelernte Dtoüe il^r (Snbe üeranla^t. Sie

ftarb 3et)n Sage nad) jenem ?^aüe am (Schlage.

!J;emoifel(e Soubet aug 9}?anl^eim, na(^l)er üere^lic^te

SJJüüer, t)erbinbet mit einem t>or= [127] tl)eiÜ;aften Sleu^ern

eine fe^r angenel^me (2>ingftimme. (Sie mad)t, obgleid) fie

20 in allen O^^ern mit oerbientem Se^faü auftritt , bennod^

befonberS in ben t5i^«n3öfifd)en 0|)ern baüon fe^r angenel^men

©ebraud). (Sie Ijat ^erbienft in naiten 9foften beö Sd)au=

fpielö, unb übertjau^t gefälligen Slnftanb.

jDemoifeHe (Sd)äfer, ebenfalls auii^ SWanl^eim, je^t üer^

25 l^eiratl^ete 33ecf, eine (Sd)ülerin ber berütjmten 2)orotl;ea

SBenbling, betrat aU ^emire 1782 bie Sü^ne. -S^r auö=

brudiStooKer, l)errlid)er ©efang, nic^t toon ben 33erfrü^^)elungen

ber falfc^en 9}?obe unb ben unfinnigen Ueberlabungen ber

Sbarlatanerie entfteKt, l^at immer bie (Sm^^finbungen mit fic^

30 fortgeriffen unb bie Ä'enner ent3Üdt. (Sie liebt bie S?unft,

benft barüber, unb ftubiert mit iffiärme. Sie l^at aUerbingö

jene bunten ^i^^'^^tl^^n , l»eld)e ben ©efang oerbrämen, in

t^rer ©etoalt; allein fie übt fie feiten, tceit eS gegen iljre

Ueber3eu= [128] gung ift — toenn id) mic^ beö ©leic^niffeiS

35 bebienen barf — B^dn auf ^uän ju ftreuen.

3ur felbigen ^^it betrat ^err @ern ber Sleltere bie

35ül)ne. (Seine auöbrudöüotte
,

feltne Xk\t, übert)au^>t fein
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fcerebter ©efang, [inb eben fo anjteljenb, alö [ein ^ute^,

getreue^ <2.pid unb feine fcmifd)e ?aune unterl^aftenb ift.

2lud^ Öerrn (Sppö 5lnfang fiel in jene ^dt. (Sr ift

ebenfaÜö auö SJian^eim. ^eid^arbö Urtljeit über biefen

i^errlic^en 3;enor, unb ba§ eine Stimme, toie bie feine, nur 5

fe^r fetten gefunben rcerbe, entfcf)eibet 3003 für i^^n. ©eine

5tnftrengung, tiefeö latent ju bilben, ift ad^tungemert^.

9?ad) 9J?et)erg Sobe n)urbe bie 2Ba^t beä ©djaufpietere«,

^errn ^enfd)üb, atö 9?egiffeur, beftätigt.

Od) muß noc^ anführen, bafi; unter bie augge3eid)neten 10

Ungtüdäfütte biefeö Stjeaterö bie oieten J^ranf^eiten get^ören,

ö)omit es befonberö im ^aljre 1782, »0 bie Snftuenja

über [129] (Suro|3a ttiütljete, t)eimgefud)t njurbe. ^vocix fpielten

alle Slranfen, fogar im ^eftigften lieber mand)mal ; aÜein

eö gab "i^erioben, too bie Sübne ganj gefd)loffen n3erben mu^te. 15

9Jad) bem 2;obe ber Carolina 58ecf mad)te biefe 53üt)ne

bie unfdmijbare 5(fquifition ber 3)emoife[l !ö>ittböft oon Berlin.

2 er feinfte SBeltton, baö gragiöfefte 3?enebmen, tiebeneüjürbige

£'aune, bid)t an 3}httbtt)itten, im beftänbigen ©eleit ber [itt=

lid)ften ffieiblicbfeit, finb bat" (Sigent^um biefer liebeneujürbigen 20

Äünftlerin. Obre ^ebaig oon ber ^ilue, Oiutlanb, @urli,

unb ibr Sriumpb — Sufanne im S^igaro, ttierben mir ftet?

uncergej^lid) fci)n.

3m 3al;re 1784 unb 1785 tcurben bie 3)?ünbel unb

bie 3äger gegeben
; bie Säger guerft auf Dem ®efeüf(^afte= 25

tbeater be^ ^^ürften Don i'einingen gu ©ürft^eiin. (Sinige

3abre üor^er fd)on irurben auf btefem Sweater im 2Binter

SBorfteüungen gegeben. 3d> mad)te taburd) [130] bie Sefannt-

fd^aft biefer böcbft liebenöujürbigen Familie.

2ld}! inbem id) biefeö nieberfd)reibe, ftebt bie 33ergangenl)eit so

bic^t üor mir. Unbefd)reiblid)e Sebmutb erfüllt mid), unb

id) t»ei§ nid)t, ttjie ic^ bei) fo üiel b^^jlic^^n (Srinnerungen

eö bal^in bringen fotl, nur ba^ 3U fagen, tüaö biei^ber geboren

tonnte. S^reuberjigfeit, S3ieberfinn, ©aftfreunblicbfeit, 9?ac^fi(^t

unb 2ßobln3otlen ift in biefem @efd)le(^t ein ttieureö .^eilig-- 35

tbum. ^ier l)ahe ic^ fd)öne Sage gelebt ! 2)ie gefäüigfte

©itte, neben aller bürgerlichen ^er3lid)teit , bet»ol;nte bie
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frud^tbaren 'Xifcikx, in betten i^ einft ntein ?eben ^u

enben backte.

Oene ^^iten finfc üorüE^er ! 3it)t SInbenfen ift tief in

meine ®ce(e gegraben, unb meine treue 3)anfbaTfeit enbet

5 nur mit meinem SIttjem.

§ier em^>fing id) fo mancfien Unterricht, geno^ fo oft

ben Statt) ber (5vfat)rung, ben 2;roft ber i^reunbfc^aft. Q<i)

l'age nid)t mel^r [131] bat>on, um nid^t felSft in ber Sarme
ber jDanfbarfett bie 53efd)eibent?eit ju üerle|en. SBenn biefeS

10 3i*Iatt in jene ©egenb !ommt — fo bringe eS jebem guten

äRenfd)en, bereu ich fo oiete bort fenne, bie ^erjüc^e 33egrü§ung

ber treuen ^'^reunbfd)aft, befcnberö meinem i^i^eunbe ©reut^m I

©eine Ifrfa^rung. feine Srubertiebe Ijaben oft mid) aufredet

gel^alten, noc^ öfter mir (Sr^ebung gen>at)rt.

15 2)ie S^orfteüungen ju 3)ürft)eim ü)aren gut, unb mandie

fel()r gut. T'ie ^orfteüung ber -3ager toar Dortreff(id).

2)a8 3at)r 1785 jeidjnete fid) nod) huxif jhje^ merfroürbigc

S3orftettungeu auä.

-öuUuö Säfar, nac^ ©hatf^jeare, Dom 5ret)t)errn »on

20 ©atberg bearbeitet, ttjurbe im ^2Ipril beffelben Oal^reg mit

beträc^tli(^em 2iufn)anb auf bie 53üt)ne gebrad)t. IDae ^apitotium

rourbe na6 einem getreuen Stbriß bargefteüt. Tie ©cene,

mo Gäfar im ftgenben Senat ermorbet a»irb, beftanb auS

5n)et) 3?ei^en abgefonberter [132] ©i§e Ijinter einanber, aetc^e

25 in einem großen ^atbjirfet brel) Xi)ei(e ber 33übne einnatjmen,

bie jaetite 9ieibe );)'6\)ex al^ bie erfte. Gin foldier ©i^ war

bie genaue 2lbbi(tung ber Sella curulis im alten 9iom.

Ötnter biefer boppelten Sieil^e maren in ben ^otonnaben ber

doutiffen ©aüerien für ^ai)lxei&ie ©tatiften, n)eld)e baS 3?otf

30 auf ben Sribunen t>orfteüten. jDie ©cene, »o ßäfar an ber

^itbfäule beö ^om^ejuö fterbenb nieberfan!, bie nid)t unter»

rtcbteten Senatoren Don i^ren Si^jen aufftürmten, bie unter-

rid)teten bie gäljrenbe 9)?affe 3um ©te^en unb 3lnt)ören beioegen

njollten, bag ^olf auf ben Sribunen mit ©efdiretj berab

35 flürgte, feine ©i^e gerbradi, tl^eilS nad? bem gemorbeten (5äfar

l^inftarrte — tl^eitö öjüt^enb, ober mit ^(aggefd^rei) baoon

rannte — n^urbe mit großer (Snetgtc unb ^räjifiou gegeben.



59

@ben fo unb otan^ ©ortreffüc^ feie, ido Säj'arg Seicf)nam pom
Äapitot i)era6 j^ebraAt irirt, ttto erft JBrutue, berna* Slntoniuö,

baö ^clf pro [133] rostris anreten. Xu ftufenroeiie SBirfun^

jener binret^enten ödeten ouf baa 33otf — fein :^lntbet( —
feine 9iübrung — bie 2Butb, iromit e^ ben geliebten ^^'eicbnam 5

aufrafft — mit i^m baüon [türmt unb Ärieg unb Xob bem

S^riumoirat fcbmört — ösurbe nocfe genauer unb faft toüenbeter

bargefteüt. Slnjiebenb tt»ar bie ©cene ^»ifcben ©rutu^ unb

Gaffiuö im vierten Slfte. 2lber ücütcmmcn aar ber fd^auerüdie

Stuftritt, tt)0 S^äfar? ©cbatten bem 53rutu§ Ühcbtä im 3^^^^ ^^

erfd>eint. ^aum toaren bie legten Xöne ton ber i'aute be^g

©flauen üerfc^cüen — faum aar SrutuS neben bem 6(auen

^lämmcben ber 9JacbtIampe auf fein l'ager {)ina;eftrecft — fo

quoü au^ einer Öde bes ,^eltt^ eine Övaudiactfe {^erüor, unb

in biefer toanfte Safari ©cbatten beran. ^eierüAe Xobe^o= is

ftille e^rte ftetä biefen furcf)tbaren ^lu^enblicf.

3um (Sc^lac^tfelbe im fünften %he fteHte ba§ ganje X^eater

ein Zhai mit toilb unb fd)recf= [134] liA burc^ einanber

geworfenen i^elfenmaffen cor. <Setne Xiefe, oon "i^ecbpfannen

beleuchtet, gini] feinten bergabaarte. iDlan batte ba;;u bae 20

iÖiagajin be§ Xfeeater^ benu^t Ta berauf famen bie ^erftreuten

Öeerbaufen, bie ?^(ü(^tenben , ber fterbenbe Saffius:, Srutu§

auf feiner ^fudit, unb enb(id) im ©iegeögeidjrei) ba^ üiömtfc^e

Öeer. Sulinö Sdfar aar bie ?iebIinge't>orfiellunii beö eben

anaefenben Sburfürften : er fab bie'es 2d)aufpie( bret)mal. 25

Wh nicbt minberer •ßräjifion unb großer (iteganj würbe

g^igaro gegeben. Öerr ©eroai^, ehemaliger diurfürftlic^er

Öoftänger, ber eben con "ij^ariei gefommen üjar, bcttte e§ über-

nommen, biefe ^orfteüung eiu3urid)ten. 33ecf fteüte ben

^igaro mit Seic^tigfeit unb 'iinftanb Dor. Xemoifell ©ittböft 30

tear alö Sufanna im Ijoben @rab liebenöwürbig unb fein.

©et Sfeurfürft ^tte ju SRünc^en einer ©attung Ober*

geaalt ber Umftänbe nachgegeben, t>ermöge bereu bort bie

^orfteüung nid)t 3uge^ [135] (äffen würbe. Xex §oAaürbige

in ©Ott, ^|>ater i^ranf, foü itjn 5U 2)?anbeim baran erinnert, 35

fcer S^urfürft aber geläd-^ett unb barauf geantwortet baben:

„jDaö t)a6e ^ier 3U 50Janbeim nic^tö auf fiA." ßr fa^ bie
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i^orfteüung mit Vergnügen, unb bemerfte, mie geiDöt^nQdi,

jebe 5eint)eit juerft unb (aut. 'änd) würbe in feiner ~2tntoejen=

tjeit noA bet (Stjolerifcfte, nac^ bem Gnglifd)en ron §errn

t?on j^alberg bearbeitet, gegeben, unb erregte meleö Vergnügen.

5 3)iefeö 3abr n^urben aud) auf bem ^oft^eater ju (Sd)iDe^ingen

me{)rere 3tücfe ocrgeftelit. Xiefer jcböne ©arten, angefüllt

mit einer ^olf^monge, n3e(d)e aus dJlani)iim, au8 bem fe^r

natjen Sf»ei)er unb ^eibelberg ba^in ftrömte, gewährt alebann

einen überaus rei^enben 5inbü(f.

10 !IDie 9}?enfd)en, welche in ben @aftl)öfen ßon ©cbroe^ingen

toebev unterfommen, ncd) 9?at)rung ertjaden fonnten, n^anbelten

mit [136] portatifen 5^inerei in ben 2IUeen ßon (Scbttjetjingen,

unb gange 3)Ja[fen gru))))ierten fid) in ben X^mptln, §ainen,

9}?ofc^een unb 33erceau0 beg ©artend.

15 ^^Ibenb^ nad} ber ^Borfteöung ergo§ [ic^ bie 3}?enge au^

bem (2d)aufpie(i^aufe, tt)elc^e^ im ©arten fetbft ift, »ie ein

Strom, in bie großen 'parterre beffetben, unb certor fid)

allraä^lid) in bie abgelegnem "i^artien. 9iun fingen nac^

unb nad), balb l)ier ba(b bort, bie Siditer an burc^ ba8 grüne

20 jTicfidjt l)ert)or ju flimmern. 2)ie ©efeüfdjaften fud)ten,

riefen fid), gaben fid) 32i*en. 5^ er fröt)tic^e Varm toarb

immer (auter unb (auter. SOian ^örte bie ©tafer fUngen,

(5t)öre unb lieber ü)ed)felten ab in ben toaüenb tcarmen

9Hd)ten, aä^renb baß im Orte Sd)tt3etjingen baö frö^Ud)e

25 Joben ber 9}?ufif, ber S^anjenben — auö jebem @aftl)ofe

erfc^oü, unb J3or aüen Käufern bie 33enjot)ner unb it)re ©äfte

in berebten .'patbgirteln tor ben X^üren faßen.

[137] Stuf ber ^eimfe^r um äRitternacbt n^ar ber bret)

(Etunben lange 2Beg einem @efeüfd)aft0faole gleid). 2Bagen an

30 SBagen, rollte einer bem anbern üor. 2^ie @efellfd)aften in ben

»orberen SBagen riefen benen gu, bie hinten fuhren. 2)iefe

anttDcrteten. 3)ie g^uf^gänger fangen Sieber. ^tie 9^eitenben

mad)ten ben 2Beg mand^mal eine ©trerfe Ijin unb tt>ieber jurücf.

(äe n^ar bie gange 9Zad)t ^inburd) ein S3erfe^r ber guten ^aune,

35 beö 2Beinmutl)e! unt ber ?VrDl)lid)feit, ber aud) ben gleid)gültig»

ften 93cenfd)en in bem allgemeinen Jaumelmit fortreißen mußte.

3^ er S^urfürft liatte ba^^ 9J?an^eimer Sweater in bret)
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labten nidit gefeben. ür trat mit teffen f^crtfd^ritten i'o

febr ^ufriecen, fcap er feinen jäbrticf^en, ohnehin beträd^ttic^en

53ei)trag ^u teffen fixerem Srbattung mit einigen taufenb

Kulten jat)Tlic^ er^öt)te.

Gr fertangte tie ^orfieÜung be^ SönigS ?ear, fagte aber 5

bem öerrn üon 2^alberg ODr= [138] her: „Sr möge ja

beairten, baß in bem erften 3(fte bie Scene fainju gefegt

njerbe, tto 2eax bag 9?eicfi unter feine Jöchter t>ertt)ei(t. Gr

fet) geroip, ba§ biefe ©cene nic^t Uo% er^äbh, fonbern lebenbig

bargeüelit, bae Ontereffe für ben .^önig ?ear nod) weit mebr lo

erböten muffe. Qx i^abt fie biöber hii) jeber i^orfteüung

ungern loermißt." Sr fanbte 5U bem (5nbe ben Jbeil beä

(gt)a!fpeare, n^ortn ?ear entba(ten ift, in ber Gngüfcfien Stuögabe

auö feiner iöibtiotbef an öcrrn Don Xalberg. 3^er (5t}urfürft

lieft namlid) biefen Slutor in ber Urfpracfee. 15

On eben tiefem 3abre 1785 mad)te iA eine ?Reife nad)

?übecf unb Hamburg. 3d) fpiette in 2übid, auf öerrn

©djröberis Sin(abung, in feiner ©egenn^art, aber eben bep=

):)aih nid)t minber mittetmäf^ig, al§ einft in SRanbeim.

@g gebort .5U jeber .ßunftübung eine Ueber^eugung, ta% 20

man bae gut teifte, roas [139] man 5U tt)un ^at. älufjer

btefet wirb njo^t eine falte D^ic^tigfeit gebeiben ; aber jeneö

?eben in unnennbaren Äfeinigfeiten, bie le^te 6anb, rer

Lnstre mirb feb(en, unb mit biefem feblt alleä »aö eigent=

üc^ intereffiert. -3* t?erniod)ie ee nun einmal nid^t, n»efer 25

je^t nod) nadj^er, unb n^erbe ee n>obl nie über mic^ gewinnen,

in ber ©egenroart eineö fo großen ^ünftfer^ biefe 3lrt con

nötftiger i^rätenfion an3unebmen. i)?adi bem, xocl§ id) barüber

gefagt babe, ift tiefer 3"''^^"'^ n>ecer 9}?ange( an billigem

©elbftgefü^I, nod) minber falfd^e SefAeitenbeit. :^o

Öerr Sc^rcber ermunterte mid), ferner 2d)aufpiele ju

f(i^reiben, unb erbot fid) bagegen ^u einem ebrent?oüen Slfforb

für meine SRanuffri^^te, ben iA biüig eine 3?elobnung nenne.

3n Hamburg rourbe idi febr roarm aufgenommen. 2{ber

bei) aüer (5rfennilid)feit [140] bafür t)atte id) einen fo ent:: 35

fd>iebenen ^ang für ?]Ru^e, unb ein ffeineree 2j3erbältniß,

barin id) ber .^unft mit 9J?u§e o^ne Üräg^eit midf roibmen
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fonnte, t>a% icb mit einet %xt con cSet)n[ud)t nad) 3[Ran^eim

iDieber 3urücf!el)rte.

On .'pomburg erfu'^r ic^ bte fi^neüe SSermät)(ung beö

^ifatjgtafen SRaj-imiUan mit ber ^rin3e|ftn Slugufte Dou

5 ©armftabt. ?^reubig twurbe ic^ baöon überrafd^t ; um j'o

mel)T, ba bie (£tammfo(ge in bem '4>fäl3ifAen ^aufe feit bem

jlobe be^ (Stb^rin^en con 3^£^^^ü(fen jeben, ber baö ?anb

liebt unb baß '!}3fäl3ilc^e ^auiS, mit Jöeforgnt^ in bie 3"^""f^

blicfen lie§; um fo met^r, ba, ben S^urfürften mitgerechnet,

10 baö 9an3e §auö nur auf fünf ':|3rin3en bamalö beftanb, unb

man oon bem )5rin3en äRapmitian bamalß nur i)^ad)folger

l;offen 3U tonnen glaubte. 3d) empfing bie iubeinben Briefe

üon 9}?ant)eim, toorin man bie nal^e Slnfunft beö neuen

'$aarö bort^in mir an3eigte, [141] unb nsie aüeö fic^ freue,

15 ben geliebten ^rin3en iDiajimilian als (Sl;emann bort 3n fe!^en.

35on ie^er roaren bie ^fa(3er mit Ijtx^ii&itx ?iebe biefem

guten, biebern, üebenSmürbigen dürften 3ugetl)an. 3d) bad)tc

mir tebenbig ia^ frot^e (Snt^ücfen beö ^oÜö, bie ]^er3Üd)en

Slugenbtide, bie baburd) »eran(a^t werben müßten. O^ne
20 bafe id) für meine ^erfon im minbeften babe^ 3U t^un l)atte,

befc^leunigte ic^ meine 9teife nat^ '>Slan\)tm mit einem Sifer,

alö bürfe fein fd)öner 2lugenbücf bort ol)ne mic^ befte^en.

gröt)lid)er als je begrüjjte i* ben üi^ein, fd)neller, fo

bünfte eö mid), maüten feine ^^lut^en, freunbtid^er nidten

25 bie »oüen Sieben, frö^Uc^er oer fernen bie SRenfd)en im

Sanbe, unb im Iiebltd)ften 2Bieterfd)eine empfing ic^ bie (Sm=

pfinbung, womit id) fam, wieber 3urüd oon alten Tlenidjm

unb ©egenftänben, worauf mein Slid oerweilte.

[142] 2)iefe war feine jläufd)ung. S)iefe 5Sermät)lung

30 war i'anbeSangelegenl^eit. (58 War, aufeer bem Stjurprinjen,

weld^er tobt 3ur SBelt gekommen war, feit 1728, unb ic^

glaube noc^ länger, in bem 'i|3fäl3ifd)en Sbur^aufe fein '"^tin^

geboren worben. 3Dät Hoffnung unb (Set^nfuci^t fal) man

alfo auf biefe iBermäl^lung ^in. jDie fd)öne '^fal3gräfin war

35 einen S^ag in äRanljeim gewefen. Ot;rc ®d)önl;eit , il^re

(Sanftmut^, iljre 5Befd)eiben^eit, ber 9^uf i^rer grömmigfeit,

i^rer ^inblic^feit. War auö i^rem 33aterlanbe üor i^r ^er=
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gec^angen, il)r ^nhüd, \l)xt 21« ju fet^n, ^atte biefen ^u\
beftätigt unb alle ^er^en erobert. 2l(t unb Oung fprad^

üon it)m unb i^r. (ä§ toar eine eigene ^egfamfeit, ein

fröl^Ucbeö, ^er3(id)eö ^laubern unb 3»[aninienfte^en unter bic

2)^enid)en gefommen, baS fogar auf bie fremben 9?ad)barn 5

mit übergegangen icar.

Od) Iprac^ barüber tiel unb (eb^aft mit meinem Begleiter.

2Bir famen unter biefem [143] ©efpräc^ an bie Sinfatjrt

»on gvan!entt)at. (Sine @ru^pe junger S3äume, bie bort

am Stjore [taub, fiel mir befonberg auf. 2Benn id) ein lo

(äigentl^um htiä^t, fprac^ i(^, fo toürbe id) §um @ebac^lni§

biefer guten @^e an eine freunblid)e ©täte gtoet) junge

33aume ^jflanjen, unb bei) jeber erfüllten Hoffnung beS ^anbeö

i^re= 3^^^ üermeijren.

3>n 3Diant)eim l)örte id) 'oon nid)t§ anberm reben, aU js

öon biefer S3egebenl)eit. Oebermanu i»ar in u^atlenber 3^röl)tid)=

feit, aüe 9}?enfd)en ju ^er3Ud)er unb lauter ?^eier geftimmt.

jDa ber 'iprinj SJJajimilian, bamalö ber gme^te ^rinj

toon ber 3*^ct)brücffd)en ?inie, unb ber regierenbe ^txpa,

fclbft bod) nur ^räfumtioer Srbe beö Sf)urfürften »ar, fo 20

mifc^te fi(^ bie Sorge ein, ob man nic^t mit jeber ^otfigfeier

ein 3^^"^^["1^^ 9^9^^ ^^'^ regierenbe .^auö fränfen irürbe.

Onbefe tt>ar [144] bie Slnfunft ber ^ieuoermatjtten unb itjrer

Singebörigen auf baö D^amenafeft ber (S^urfürftin, ben 20 ftcn

D^ooember, feft gefegt. 25

25on ©eiten beS c^urfürfttic^en 9'?ationa(tl)eater^ toar bic

crfte ißorftettung be^ 53arbierö üon ©eoilla, mit ü)?ufif oon

^aifieHo, für ben Sag angefe^t, too ber §of jum erften

SJiate im (Sd)aufpietl)aufe erfd)einen toürbe. 3i(^ fanntc bie

33ol!öftimmung , unb e? bünfte mid^ ein ^erge^en gegen 30

bie§ rege @efüt)t ju fei^n, ba§ man i^m aüe (Gelegenheit

rauben tooüte, jur lauten Sprache ju tommen. 3)a fiel

mir |)tö^lic^ bie ©ruppe üon 53aumen am J^ore ju

^ranfent^al, too man oon 2Borm8 herein fäljrt, unb mein

(Gefül)( babet) ein. Od) bat ben ^xtt)i)nn üon 5)alberg, ob 35

er mir erlauben tooüe, in einem '|>rolcg üon einfad)er ^anb=

lung biefe jungen 33dume ju fe^en. (Sr felbft, tooll teS
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})er3Ud)ften ©efü'^Iö, badjte an !eine bi))(oma= [145] tifc^e

®d)n3iertßfeit, ober o).>Terte fie (eld)t bem oatertänbifc^en @ef iit^le

auf. (Sr reid)te mir bie §anb, hat mid) ju eilen, unb üier

unb graanjiß ©tunben barauf laß ic^ ben ''^rolog, ?iebe um
5 Siebe, il^m oov. ©eine 2;i)ränen befotjnten mic^. ^ünf
S^age barauf luurbe baö {(eine ©tücf gegeben.

2Benn id) oon ber 3)orfteüung beffelben umftänbUd) rebe,

hjenn id) biefe fd)öne, beiUge (Srinnerung gurücf rufe: fo

'ijat bie "ipflid)!, eine fe()r n)id)tige 2Birfung be^ <Sd)aufpieIg

10 3u er3ät)len, nid^t allein, unb nid)t ben tjauptfaci^üc^ften Xt)eil

baran; biefer Zaa^ Ijat einem X^eile meineö SebenS 9?icbtung

gegeben, follte mein gan3e8 ?eben beftimmen, unb ^t über

meljrere Sa^xt entfd^ieben.

3;d) fomme jur <^a6:je. 5)ie @efüt)(e iüaren überall

15 gegentDärttg, überall erregt, fel^nten fid) barnacb, burd) ^erg*

üd)en 2luöbrud) ?iebe unb streue 3U oerfünben. ?D?ein (Sifer,

bieÖelegentjeitbarjubieten, ioar füge ^flic^t. [146] 3)a§ id) biefeä

mittelmäßig benjertfteQigt l^abe, ift ein ^ei)iex , ben bie

Umftänbe entfd)ulbigen. Slber ber nsarmen 2(nl)änglic^feit

20 unb ^erjlidjfeit ber ''|>fä(3er an il)re dürften, an bieß geliebte

^aar, bin i* einen 2)ent[tein fdjulbig, fo fc^lec^t unb reAt

ic^ ibn errid)ten lann.

5Bon 9}fittag an trar ba^ ©c^aufpiel^uö fcbon umlagert,

unb um bret) Uljr fo angefüllt, baß fein ^lä|5d)en mel)t 3U

25 be!ommen 'mar. 3)ie 5!J?enfc^en brängten fic^ in bie Souliffen,

ftanben in großen ü)?affen auf ben iTreppen , ben @öngen

3U ben ?ogen unb faft unter bem Sbeater. @egen fünf Ubr

legte fidi baö fröt}lid)e ©etöfe, unb aU bie c^urfürftlid)e Soge

beleud)tet xoax, toarb e8 immer ftitler. 33et) bem 'ttnfommen

30 ber Sorbot!^en ber fürftlic^en i^amilie richtete in freubiger

(Srttjartung bie gan3e ^erfammlung in einem 9^u fid^ auf,

toenbete fid) um unb fal) unüerrürft nad) ber großen Soge l^in.

(So toar eine feierlid)e ©tille. 'Dhui erfd)ien, gebeugt oon l)ol)en

3al)ren, ^er3lid) erfd)üttert [147] oon ben freubigen 33emegungen

35 ber bid)ten ^olfi^maffen, burd) aieldie [ie fid) t)atte brangen muffen,

bie (51;urfürftin. 9}?it einem n3al)rl;aft mütterlidjen 5ßlirf

beantwortete fie baS ollgemeine $änbeflatfd)en ber 33erfammlung.
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3)ie[eÖ erneute ftd) tel) tetn (Sintritte bet allgemein öere^tten

^erjogin ^Imalia üon 3'^e^^i^ücten, "iPrinjeffin oon <Sad)ien.

— (Sine fleine ^aufe — ber "ißfatggraf unb bie :]3fal39Täfin

treten ein — bie ganje 5Solfötnaffe mögt ^in unb ^er —
ein allgemeiner S^xü\ — ein ©(^rei) ber i^reube, ber 5

S^ü^rung — bie 33egeiftrung ber [c^önften Hoffnungen in

(auten Segnungen ergoffen — ftrömen bem geliebten i|3aar

entgegen. Man fie^t it)re tiefe (ärfd)ütterung. — -Sbre

53erbeugungen , bie gan3e 2lrt i^reet 3)anfä bettjeift für bie

Her3en, bie jebeö @ute njoüen, caö 53ertrauen beg 53olteä lo

fü()len unb oeret^ren, ot)ne fid) anmaßen 3U tüoüen, ba^ eg

fd)on üerbient fet). 9?un ergebt ficf) ber taute anljaltente

33et)fatt. 5)ie 5Bernunft Beftatigt jene [148] örgießungen

ber ©efü^Ie, toelc^e oorausigegangen ujaren. (Sin bonnernbeö

®etöfe, »etc^eö baö §auS bi^ auf bie (Mrunblagen 3U erfc^üttern is

fc^eint, erroiebert bie 33egrü§ung ber i^amiUe. 5)iefe nimmt

i^re ^^lä$e : ber 'per3og unb fein Sruber, ber ^4^fat3graf,

in einer Öoge natje am S^^eater.

2)ie ÜJJufif fangt an; niemanb I)ört fie. Man fprid)t,

man ruft Don einem 3um anbern. 5J?it 2Bort, 33licf unb 20

§änbebrucf ttjeih, erneut, beftätigt, ^eitigt fid) ^Smf>finbung

unb Ueber3eugung. ®er SSor^ang raufd^t l^inauf. — ©titt,

crnft — unbeweglich ri(^tet bie 25erfammlung i(;re S3li(fe

auf bie Sü^ne. 3!)ie 33orfte(lung beginnt, dlnx tjatbe Stimme

beburfte ber ^öortrag bet) biefer t;eitigen ^Sotfeftiüe. S)iefe 25

toar eg, rcefdje meine Ä'nie unb meine Stimme »anfen mad)te.

3n ernfter 33etrad)tung n^urbe bie ^lu^etnanberfe^ung

ber ^anbfung aufgenommen. 33e^ ben erften 33e3iet)ungen

entftanb eine augenbücf= [149] [ic^e Seroegung, lüelc^e aber

gfeic^ roieber oertjadte. StUma^tic^ t)örte man ein mit ®i- so

xoait 3urücf get^atteneö „%(iil" — Stifte — bann ujieber

baig i}a[b taute (Gemurmel ber freubigen S^ütjrung, 2(Uein

bet) ber Stelle, rao ber treue alte Sanfcmann fagt : „er t)abe

bie 33äume t)or feiner §ütte bet) ber ©eburt ber '^rinjen

gefegt, er iDoCle bet) jeber (55eburt eineö guten ':|3rin3en einen 35

jungen 33aum ^in3u pflan3en, möge ber gan3e '^platj ein

2ßalb »erben, bid)t, ftarf unb mäd)tig, bem fein Sturm in

Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 24. 5
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ber 2BeIt ettcaS anf)a6en fönne
!

" ba rufen üiete «Stimmen

taut butc^ einanber — „9J?ein @ott ! O mein @ott!"

baö '']3arterre ergebt fid) üon [einen Si^en, ein 9?ufen, enbüc^

ein irilbeü ©efc^ret) lüirb allgemein — man fietjt empor

5 gehobene %xmt — im 3ube( gefc^toenfte ^üte ! „?ebet,

lebet! Sr^alte euc^ @ott!" bieß rief bie ?ie6e, bie ^Ireuc,

bae Sntjücfen ber i^^tnilie entgegen.

[150] S)ie jungen ^ürftinnen fügten bie §anb i^rer

©ro^tante, n)eld)e in Jljränen fd^n^amm — (aut tpeinenb

10 umarmten fid) bie fürft(id)en S3rüber — ber 3ubel erneute

fid) — bie 33orftetIung mu^te innehalten unb bie @efüi)(e

beö ^o(tS üjoüen laffen.

Sie iDurbe enbtic^ fortgefe^t — beftänbig unterbrod)en

toon ber i^reube beö 55otfg, baö feine $er3Uc^!eit nid)t ^emmen

lönjotite, Don ben S^ränen ber (Sd)aufpie(er , tt)e(d)e !aum

iDoüenben fonnten.

jDa ber junge ißaum für bie neue ''45fa(;igräfin feierlich

gefegt aurbe, fd)tud)3ten mand)e laut — alleö Jcanbte fic^

nac^ i^r ^in — il)re fd)önen "^ugen »einten unaufl^altfam.

20 jDatS 53o(f fegnete fie in tauten 3ui^"fu"9^ii — ^^"^^ (Groß-

tante reichte i^r bie §anb hinüber — atS tootite fie beur=

funben — „(Set) gtürflid) einft an meiner (BteQe, bu bifi

eig VC ext)) \"

[151] !£ie 53äume tourben mit bem 35anbe ber ?ie6c unb

25 streue in ^fäl5ifd)er ^auefarbe umfd)tungen. — "^a^ Stücf

enbete im 3aud)5en beg 2iJolt8, toetc^e^ auf ben iBorptä(jen,

auf ben Sreppen beö .^aufeö unb auf bem !Xt)eater tt>ieber=

l^aÜte. 2)ie i^ürften umarmten i^re (Sattinnen öffenttid) unb

l^er3tic^, unb t)utbigten i^rer (55roßtante, njetc^e fie atö 9J?uttet

30 betrad)teten. 3^iefe füt)rte bie ^fat3gräfin bic^t an bie ©aüerie

ber Soge ; ber fd)öne (inget oerneigte fid) in 2tnmut^,

2lnf^>rud)tofigfeit unb 2Bal)r:^eit, tief »or bem 53otte, unb

ttfurbe im Subetgefc^rei) gur begtücften 3)?utter ber '13fat3=

grafen eingefegnet
;

ju i!^rer ©eite ftrerfte ber gute 9)?ajt=

35 mitian feine ?trme t)erab, fa^ mit Slugen, bie Don 2l)ränen

fd)immerten, über bie ganje 33erfammlung, ati§ möd)ie er

jebe aufgehobene §anb in bie feine faffen, bem 33otte bauten,
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unC für feine 3"f""ft ^^r Tlen\&tl)eh I)ulfctgen ju if)rem

üTienft — fc^toß feine @attin in bie '2(rme, unt ttutbe nun
üon fcer ^ami(ie umgeben.

[152] Ocf) ging fort, o^ne micf) umjufteiten rannte ic^

nac^ Öaufe, unb t^eiüe mit meinen ?^veunben unb öau§= 5

genoffen bie überfc^n)eng[i<^en @efüt)(e biefee Sage«. Wlein

§aug ttarb ein öffentlid^er |3lag. 9}?enicbett con allen

©tanben unb 2I(ter, ciete, bie ich oor^er nidtt gefetjen unb

nacbl)er nic^t ©ieber gefe^en ^abe, brücften mir bie Ipanb,

meinten an meiner S3ruft i^reubent^ranen. 10

3^ie 9?a(^t hm fein Sd)[af in meine 2lugen. J^er

feügfte triebe n)ot)nte in meinem -^er5en. iRod) tjiele S^age

backte id) nidjts a(§ jenes ^eft, unb je^t, ba ich bieie§ fchreibe,

ift bie Sm^jfinbung mir fo gegenwärtig, aU njäre biefe $eier

cor fur3em erft vorgegangen. 15

Xes anbern Xages fprach ic^ bie S^urfürftin auf i^ren

Sefet)l in ihrem Äahinet auf bem ©chloffe ju ?D^anf)eim,

3d) xoax allein itjr gegenüber. 60 aar 9?a*mittag^ fünf

U^r, ta^ ^aihixAt, »efche^ bie testen (Strat^len ber unter=

geljenben Sonne auf bie bunfele Xafe(et) ter [153] SSänbe 20

toarf, machte ben 2Iugenbticf feierüA, ber burch ta^, tcaS fie

3u mir fprach, fe^r ernft ttjurbe. Sine ffeine 2Bei(e fa^ fie

mic^ fe^r üjohlrooüenb an , unb fagte bann : „ 2BeIc^ ein

^benb toar ber geftrige!" — ©te ging einige Schritte, ohne

ju reben. (Se fchien mir al^ tDoQe fie Xhvanen i>ermeiten, 25

verbergen, ober ate märe fie im Äampfe, nid)t aüeg ju fagen,

toooon fie fic^ burchbrungen fühlte. Wn einem lebhaften

Üone fe^te fie bann ^inju : „9)?an !ann aber auc^ nic^t

@uteö genug oon ber '^^faljgräfin fagen
!

"

3ch anttüortete na&i meiner Gmpfinbung. „Xer ßrin^ so

SJJay ift ein recht guter 9J?enfch !" — fagte fie bann. 3d)

bejatjte ta^ treu unb miUig. „@in fehr guter 2)?enfd)!"

fe(jte fie nod) mit einem reit mütterlichen Xone l)inju.

„SSae mich betrifft," — hier ^ie(t fie etmaö inne — „fo

I)aben bie guten 3J?anl)eimer geftern üie( mehr aus mir gemacht 35

alö ict^ cerbiene!" — Sie aanbte ba§ umreöttte 2Iuge in

einiger 53er= [154] legenl^eit nac^ bem i^enfter 3U , unb

5*
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ful^r tann fort: „3^d) bin btefem ?anbe nic^t gemefen, ttaö

i(^ tl^m l^ättc fe^n mögen." ®te ging nä^er nad) betn

f^enfter. „(SS l^at nidjt |o [et)n foüen!" — 3)te§ fptac^

fie mit tranfenbem S^one, »anbte [ic^ bann leb^oft ju

5 mir unb fagte : „(Sie fdl)e mid) na»^ bem gefttigen 5tbenbe

für einen eingebornen ''l^f'i^S^^ ^^- 3d) möd^te ba8 ?anb

ntd^t öertaffen " Od) oerbeugte mit^ , unb fagte , t»a^

9^ü{)rung unb @rfennt(ic^feit mir eingaben. Sie gab mir

ein anfe^nüdjeö ©efdjenf, unb fe^te ^in3U : „3d) foüe i^r

10 bie §anb barauf geben , baß ic^ baä Sanb nic^t terfaffen

tooüe." -öd) tijat eö, inbem ic^ il^re §anb fußte. 3"c^ ging.

„SBenigfteng fo lange ic^ tebe/' rief fie mir na6), ha id)

au^ ber %i)üx getreu tooÜte.

jDaö ©eftänbniß einer ^ürftin, bie, bei) aüem toa^ fie

15 auf baö ^leußere il)rer SBürbe gu l^atten getoofjnt toav, oon

ben 33ett)eifen ber 33o{f0liebe fo erfd)üttert üjorben toar, [155]

ba§ fie in bicfer ernften 2lbenbftunbe ael^mütl^ig über ben

9?l^cin ^inauö büdtc, unb bie 2Bcrte auSfprad) : „icfe aar

bem ?anbe nid)t, toaö id) i^m ^tte fel^n mögen" — fo mic

20 bie too^ttooüenbe Sitte, baö ^anb nid)t 3U oertaffen, l)atten

mid) gerührt, unb ee mod)te bei) meinem 2(u^tritt auö bem

^abinet ber (5t)urfürftin fid)tbar fel)n.

I^aß einer il)rer alten f^ranjöfifc^en ^ammerbiener ficfc

feinen anbern @runb ber 9tül)rung benfen fonnte, a(8 baö

25 eben empfangene ©efdienf, toon beffen SBerf^ er toiffen modite,

baß er mid) bat, mid) erft 3U erI)olen, unb ba id) il^m antwortete

— ic^ njürbe biefeä Siugenblicfg (ange gebenfen, inbem er

mid) umarmte, l)in3U fügte; „baS ®efd)enf fet) fret)ü(^

fonfiberabef, id) f)abe eö aber auc!^ meritiert," — baä gel)ört

30 ju ber eigenen i'ogif ber 23orfammerbe»ol^ner.

(Sine ^eh (ang nac^ jener froren 58egebenl)eit im ®c^au=

fpielbaufe nabm baö 'iPubli^ [156] tum an allem, toa^ barin

öorgel)en mod)te, feinen befonbevn 'älntl^eil. 3)aö war auc^

natürUd). Oene fd)öne ^eier, n)e(d)e bag 33o(f gu @iner

35 gamilie Dereinigt I)atte, tt>ar eine lebenbige SIBirfüd^feit ge=

aefen. 2lUe J^eile bitten babei) t>on ^er3en ge^anbelt.

2Baö unmittelbar barauf folgte, mit roie Diel Slnftrengung
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C£S aucf) gefcbat}, trar gegen jeiteS fcoA nur für eine (Sr

ju achten, bei) voelAtx tie ßui'Aauer fic6 leitent 5U ter^alte

Ratten, nicfit hantetnt vok tort.

On fctefer (Stimmung t)aben einige fafte Spefulanten,

toelcf)e barin unfc taüon (eben unfc njeben, am poütifcfeen 5

g^irmament tie 2öitterung 5U berechnen, eö für ten red)ten

2lugenblicf gehauen, jene ?5eier im Xunfeln ^u tate(n , ten

Urheber für cermeffen oter betenflicfa auejugeben. ^^arauü

i[t n)ot)( i)ter unD ba 5IRi§Derftant entftanten. S8 giebt

SDienfc^en, tcelc^e [tc^ für aufgemachte Äameratiften halten, i"

ttenn tie (Smpfintung ihnen [157] ein 'ilergerni^ ift, unt tie

.^unft eine Jhorbeit. 3IlIein fotdie Sphemeren (eben ihren

pclitifc^en Jag — unt (öfc^en aue in ihrem Sumpfe, aenn

ihr S^ag vorüber ift.

@en)i§ ift eg, taß jener fc^öne Xag mic() enge mit is

?JUnheim cerbunten hat. T)ie ?iebe unt 3Barme für ein

j^ubtifum, »efc^e^ fo(cbe (?efüh(e fc äußern fann, machte

einen unau0(i?fcl)(ichen Sintrucf auf mi6. Xann l^abe ic^

i:n jeher mein 3Bort getreu ju ^a(ten gefucfot. I^a^ S3er=

iprechen, bais icf^ ter (Shurfürftin in jenem her5(id)en 5(ugenblicf 20

ge[eiftet h^be, ift mir ftets gegenrcänig geb(ieben 'Deicht roeit

ee con einer Jürftin gefortert, fontern iregen ter gutmüthigen

•^Irt, worin ee gefortert, unt ter Jreu^erjigfeit roegen, womit

Ol" gegeben roorten war.

9)?ein l'eben '^inturc^ bin ich gern unt am (iebften ter 25

erften ftarfen Smpfintung gefo(gt, nicht ten 53erecfanungen

tee 53erftanDe0. 9)?ehrenthei(0 bfabi id) tabet} mi* ^158]

;ian3 tttot)( befunten, trenn id) auch gegen manchen 2(nfdiein,

rer mic^ I)ätte um(enfen fönnen , tiefem @runrfa^e unnji(I=

führ(ic^ mit etn>ae Sigenfinn gefo(gt fenn foUte. 2o aud» so

in meinem ißert)ä(tnifie mit 'IRanheim. Xie i^c(ge irirt e^^

beroeifen, taß id) i()m "ilufopferungen gemad)t habe.

3m 5tühja()re 17S6 bejog ic^ nebft iöei( unt iöecf eine

red)t angenehme Sommerwohnung auf einem e()ema(igen

d'^urfürftüAen 3agthaufe ^u .ßaffert()a( unweit 9)?annheim. 35

Xiefee freunt(id)e Xcrf liegt in einer etwa^ fantigen

»ibne, a((ein nahe an einem angenetjmen ißalte, welcher pon
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fd^önen Witen bur(i)fc^nitten ift, unb t)ot eine 2tu«fi(^t auf

bie 33ergftra§e , it»ie an bie S^^eingefcirge i)in. 3^^^^ f^"^

in ber ©egenb feine 2Beinberge ; aber oieüeic^t ift eben

lüegen beö toentger ung(eid)en (SrtrageS ber ^auö'^olt ber

5 33en)ot)ner niel^r georbnet, i^r ^Betragen gleid)mütt)iger. (So

Uerrfd^t ein [159] ^rieben in biefem 2)orfe, eine 0^röf)lt(^fett

be^ ber 2lrbeit, eine 9?ac^barlid)t'eit, bie un8 oft einen fe^r

fc^önen @enuß genjä^rt l^at. 5lu§er einem ganj üertoadjfenen,

gic^terifd)en Knaben, ben bie ©emeinbe unter'^ätt, :^abe t(^

10 brei) 3at)re nacb einanber feinen einl^eimifdjen 33ettler gefe'^en.

Sturer Oronofo, loorin §err 33öcf biefe S^oHe unb

Syfabam Ü^itter bie 3moinbe fef)r [c^ön f^^ielten, inbe^ toir

»enig ober gar nid)tg ju tt)un i^atten, erfc^ienen in biefem

^atjre biö Anfang ®e)3temberä feine S^orfteüungen toon

15 53ebeutung.

3)ie 2;eutf(^e gelef)rte ©efeüfc^aft ju 9D'?anf)eim '^atte

einen beträd)t(ic^en ^reiö auf baö befte Suftf^jiel gefe^jt,

toetc^eö ii)x eingefc^icft werben toürbe.

iDiefe njar fe^r gut unb acI)tungSn)ertf). allein, baß baö

20 Stieater fic^ an^eifc^ig mad)te , aüe eingefenbeten ©tücfe ju

fpieten, baö toar [160] eine fe^r übereilte ©utmüt^igfeit.

SBentg ©uteö n)urbe eingefanbt, unb bie3eit, unfer ©ebäc^tniß,

aüe gute ?aune beö '!|3ubüfumö unb ber ©cbaufpieler ben

ganzen «Sommer binburc^ aufö ®^iet gefegt unb aufgeo))fcrt.

25 3)a8 3:i)eater tturbe unS baniit »on Oftern biö 9J?ic^aeIi^

faft verleibet.

2öir entfcbabigten un8 burc^ ben öftern @enu§ ber

9^atur auf unferm jDörfcf)en.

^ier begann n^ieber auf eine anbere SBeife, mit me'^r

30 ©emäd^UAfeit unb 2lufujanb , aber bennoc!^ mit üieler

Unbefangenl;eit unb fef)r toiet i5TÖt)lid)feit , baö Seben im

(Siebeleber 2Batbe bet) @ot^. 3ßir frü^ftücften im 2ßo(be,

gerftreuten un8 in bie Stüeen, 3U lernen ober gu lefen, trafen

gur 9)?ittagöftunbe lieber jufammen, »anbelten bem jDorfe

35 unb bem gemeinfc^aftlic^en frugalen 9)ial^le ju. 9?ac^mittagS

arbeitete jeber auf feinem ß^i^t^ß^- ^^ ^^^ 2lbenbfül)le

gingen toir ju einem 33runnen in ben Sßalb. (Sin großeiS
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O^mer (oberte in [161] bie ^ö^e, baö 5lfcenbeffen tourbc bort

teteitet, unb in ben traulid)ften @ef))Täd)en üf^errafc^te un^

oft bie 9}?itternad)t. (Sinen foIAen 5tbenb bradjte ber macfere

Sambred^t, je^t ©djaui^ieter 3U SKünc^en, an biefer (Stelle

bei) un8 ju. 3d> glaube, loir beibe f)aben biefen Slbenb 5

nid)t »ergeffen.

2)a loar nun mandber, in bem ficf) ber ©ebanfe regte,

ba^ eg nic^t gut [e^, lange an einem Orte 3U üeraeiten

;

ba§ man fic^ umfel^en, ein beffereiS §ei( üerfuc^en unb

betreiben muffe. 55on einem @efprä(f)e in baä anbere oer= 10

ferlagen, tiefen einige — Secf unb 33eii befonberg — an

biefem 5lbenbe, baö @(aö in ber ^anb, e8 laut n)erben, fie

würben bie Ü)?an^eimer Sübne oertaffen. 3)a8 tl^at mir

njet). 9)?ir voax aüeö, fo »ie eS rcar, rec^t unb lieb. ÜJic^t

biefe beiben — nic^t Sinen oon allen moüte id) oermiffen, 15

fetj er aucb ein mittelmäßiger i^ünftler. 3)aö [162] ©anje

batte ?eben unb 9?unbung. 2Bo nun audb ein befferer 2;i;eil

für einen fcblec^ten eingefe^t wirb, ba fie^t man bod) fo

lange noc^ bie S)?ei§elfd)tage 00m 5lu!§bre(^en unb (Sinfe(jen

— ben £itt. ber jufammen^ält

!

20

3cf) fprad) mit ber 2Bärme ber g^reunbfd^aft für ?D^an^eim,

?ambre^t unterftügte mic^, unb f^)rac^ SBabrljeiteu, toetd^e

bie (Srfabrung il^m eingegeben l^atte, 3)ie SBaüuuv^en legten

fid) na* unb nac!^ — bie i^i^eunbft^aft unterftü^te bie

53ernunftgrünbe — unb fo würbe enblic^ aüeS für iD?anl)eim ii

entfd)ieben, 2Bir umarmten unö, unb fo würbe abermatef im

Steife um baS i^euer im Söalbe ber S3unb ber ö^eunbfc^aft

geheiligt.

SBabrli^ biefem reinen @efüt)le für i^reunbfcibaft, biefer

?ln^ängtid)feit an 9)ienf(^en übert)au))t — oerbantt bie 30

SKanl^eimer 33ü^ne oieleö, manche S^ugenb ber S3efd)eiben^eit!

Tianä^t^ gefd)ab be^alb bort anfpruc^loö, Wa^ eine [163]

anbere 2)ireftion gern gut »ergolten l)ätte, t)ätte fie eö nur

feefi|en fönnen.

9?a^bem wir nun äße bret; befc^loffen l^atten, 9)?anbeim 35

nic^t 3U oerlaffen, fo festen wir feft, ba§ wir am nal)en (Snbe

ber Äontrafte für unfere 3"^W"ft forgen, ^enfionen erbitten.
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imb, ba beren (Srlangung ntc^t irtat)rf^einltd) toar , eine

lüabrlid) j'el^r mäßige S?erbe[jerung forbern hjoüten. jTa^ tttv

aber runb entfd)(o[fen roaxm bort ju bleiben, barauö machten

tDtr nid)t baö geringfte ®ef)einmife. ßö wäre fret^ttd) fauf=

5 männifc^er unb [id)er unö treit einträglicher getrefen, menn

toir e8 getl^an Ijätten; aber ber 2ßud)er auf bie gute 9)?einung

be^ ^^ubüfumö, auf llnentbebrüd)feit, ober überhaupt für

unfere pecuniaire (Sj-iften^, toar fo fern üon une, als jebe

33erfd)(o[fenl)eit. %üe 33er^nblungen über biefen ©egenftanb

10 tourben an unferm i*iebling8pta|je, am 53runnen im S55a(be,

genauen.

[164] (Sben bortt^in hatten n^ir unö einft eine förmüd^e

Ä'onfereuj über ^unftgegenftänbe angefagt. 2Bir erfd^ienen.

Oeber l}atte t>ie( gu fagen, feiner tooUte gerabe3U anfangen.

15 jDa toir nun barüber, baß mir 3U 3)Jant}eim bleiben

tooüten, einig waren, fo wäre benn bocb ju beforgen, fagten

toir uny, ba§ toir na* üietjä^rigem 2(ufentl)ahe gu SD?anl)eim

enbtid) bem "i^ubüfum, unb ta^ biefeei unS g(eid)gü(tig werben

tonnte. 33etbe j£l;eile tonnten afimä^üc^ gar l^öf(id) neben

20 einanber einfc^lafen. 2Baö bagegen gu tl^un fet)? 3)a würben

benn aüer^anb 'i]5roiefte entworfen : 9?ei[eurtaube, um anbere

Slünftler ^u [etjen, ein anbere«* ^^ublitum. ©nblid) tarn eö

an bie eigent(id}e Ä'unftred)nung. ©in aufrid)tigeö ^öetenntniß

foüte einer bem anbern ablegen, ob wir näm(id) Dorwärtö

25 gefc^ritten, [tef)en geblieben, ober gar jurücf gegangen wären.

[165] 2öir tjatten un8 Wo^l immer nocb im ©tiüen be=

oba^tet, un8 mandimat ein 2ßort barüber gefagt, aber wir

l^atten eine geraume ^th i)n nidit mel}r auöfüt)r(icb über

unfere ^unftübungen gef^roc^en. ÜDa erinnerten wir unö ber

30 vergangenen Saläre, wo — manche tieine •JJerfere^ beS ^ünft(er=

l^umorg abgeredjnet — in Äunftfa(^en für aüe brei) boc^

nur Sin ©ewinn, (Sin ißerluft, ©ne (5()re war. 2Bir fanben,

ba^ größere ^erl)ä(tniffe fleine §reuben aufgel^oben, ober

bocfi unterbro6en Ratten. Sßir waren alle bret) einig, ba^

35 bie fleinen i^^euben, im tleineren SBirtungötreife , eine be=

glüdenbere Sigentjeit getjabt ^tten, al8 bie, weld)e un8 je^t

bafür geworben waren.
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ÜDie ©eioi^^eit, um feinen '^xtxS un8 in einen nod)

gtößern Sirtuni^sfreiö, aii ber bamalige voax, ju vertieren,

tourbe ali'o t)or allem förmlid; beftätigt. ©ie Srneuerung

unferer eignen fttengen ^ritif rourbe feftge= [166] fetjt, unb

aÜeö, toaö i^re 2Bad)famfeit eingefc^läfert l)aben fonnte, aue^ 5

geglichen unb ju oetmeiben gelobt. 2Btr unterfucfeten nun

unfre geiler, unfet ©utes. SBtr gingen e^rtid), lebhaft für

bae Sefte unb im ©eift ber treuften greunbfc^aft babet) ju

Söerfe. 3)a8 9iefultat toar : ba§ ^ier einer anfange gu tiel

Spanier 3U Ijaben ftatt 3®at)rl)ett; ba^ bie 2Ba^rbeit beö 10

einen, gu fladi, fid) ber ®emeint;eit näf)ere ; tav, ber 3inftanb

bee anbern in ^^örmUdifeit ober ©ejierttjett aug3narten im

S3egriff fe^. 3Bir nannten unö bie 9Joüen, bie 33orftelIungen,

bie (Stellen, too baö ber j^aU bcfonberö getoefen »ar.

Einige 3ta^re oor^er Ratten lüir unter etnanber feftge^ 15

fe^t, ba^ niemanb t>on unS etira^, am njenigften bet) ben

fo genannten Slbgängen , bem ?l^}>Iaubiffement ^u gefallen

tbun fotle. 3Bir l;atten nic^t au^gefe^t, unö, njaß ben ""Jßunh

anlangt, \ei}v genau 3U beobad)ten, unb fagten un§ belj bet

Uebertretung oft ernfte [167] ©inge ; aüein toir fanben nun, 20

baß toir tod) barin ju toeit gegangen tt»aren. DJJanc^mal

üerleitete ber ©tolj, ein red)t glänjenbeis Opfer gu bringen,

einen ober ben anbern, ber <Sac^e ciel ju n^enig 3U tl^un,

um recbt gett)i§ 3U fe^n, nic^t 3U toiel getl^an 3U Ijaben

2Bir toaren bann meit unter ber 2Bat)r'^eit geblieben, fo lt>te 25

ber ßroang, mit Jener cerabrebeten 9?e[ignation einen '2(uf-

tritt fc^ließen 3U fönnen, notl)n>enbig bie gan3e oorber

gel)enbe Scene brücfen unb läbmen mufete. 3}ieß 53erbältnife

festen toir in feine gebörigen @ran3en 3urücf.

SicS tourbe befd)loffen, baß eine gan3 leere Jirabe, rcenn 30

ber 2)id)ter \k 3um Seften eineg armen ©ünbere ^ingefe^t

l^aüe, o^ne 3"^^"" befonberer Energie, blo§ in ber riditigen

©rabation beö gei^örigen O^b^t^'iiuei b^rgefagt toerben foUe.

SlUein too eine §anblung am ©d^luß einer ©cene l^raft

forbert unb i^euer, foüe niemanben ferner eine mißt^erftanbene 35

S3efc^ei= [168] benl;eit binbern, fie mit allem toag in ibm ift

auöjuftatten. 2Bo einer mit bem anbern nic^t jufrieben fe^,
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folle ©tiüft^tüeigen auf bem Sfjeater SOf^ipitligung auöbrücfen,

biö bie[e in ber näd)ften Unterrebung auö einanber gefegt

fet). Heber unfere 3"f^teben:^eit ferftanben toir ung üon

iel^er burd) ein fteunblid)eg S!o)jfniden , ober einen gut=

5 mütl^igen ipänbebrucE.

9^eu feftgefe^t — ob[d)on to'xx baä nie tüefentlid) über=

l'd^ritten I;atten — njurbe ouc^ bamalS, ba§ nie bie 2)ar=

fteüungötDcife beö einen , im ^ilugenbüd , too toir ,^ufammen

auf ber 33ül)ne ju tl^un Ratten, baö 3ntereffe Don bem Sl^arafter

10 be^ anbern, mie überl;au)3t t»on feinem 9)?itld)auf^ieter, ftören

fotte ; baß im ftummen (S).nef, im @et)en unb ©teilen, nie

mefjr ober tt»eniger ge)'(^e!)en foüe, atö bie ©ac^e unb ber

' 5lugen6Iid forbern; bafe mir ein befonbereö 33erbienft barein

fe^en unb befonbern g^feiß barauf ceriDenben Jüoüten, afle

15 [169] ^liefen, toeldje burd^ unfer 33erfeben ober bie ©c^ulb

anberer entftel;en möchten, fogleic^ im ©eifte ber ^anbfung

erfe^en unb üerberfen gu lüotlen. 2Bir gaben unö baö 2Bort,

gewiffenl^after gn memorieren. 33efonber8 aber festen toir

jtoet) 3)inge feft, unb bie l^aben toir, baö eine me^rentl)ei(i3,

20 baS anbere ftetö gehalten. (Sinmal , ba§ toir bei} leerem

§aufe mit »erbo|))3ehem i5(ei§, mit aüer ^(nftrengung , mit

aüem 2lufgebot beS ©enieS, 3)arfteIIungen geben tooüten.

3)ann, ba§ toir, toenn an einem fotdjen S^age ein ©c^icffat

über unä toatten foUte, toe(d)e!g e^ un^ jur Unmöglic^feit

25 machen toürbe biefeö burd)3ufe^en, toir boc^, eö fofte toaö e8

tooüe, Sine ©cene fo geben tooüten, ba§ biefe minbeftenö

ben unüerfennbaren <Bttmpd beS 2lrbeiterö trage.

®iefe unb manci^e ä^nlid)e 53erabrebung l^at niemanb

jemals erfahren. 3)aä @ute gefc^a^ o^ne ©eräufc^ unb
30 3lnf)3ruc^.

[170] @in neueö $?eben fam in bie ätteften JBorfteüungen.

5)aö ^ublihtm, t»on bem ^^robef)3ie( ber fc^led)ten '•4>teiöftü(fe

met)r alö (au gemacht, ertoac^te mit unö. 3ebermann freute

fic^ ber ^eränberung , toelc^e für jufäüig angefei^en tourbe,

35 ba fie bod^ baS SIBerf unferer ftrengen S3erabrebung toar.

2öot)I mochten mand^e unS baju für 3U unbefümmert unb

leidjtfinnig geilten I)aben.
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53on WiAadi^ 1786 bi8 ba^in 1793 toat überl)am>t

bie befte '!]3eriobe beg 2)?an^eimer 2l;eateriS.

Sm September 1786 befc^enfte ber ^rei^l^err ton !J)al*

berg bie 58üt)ne mit feiner Bearbeitung beg Qinfiebleiö

Don tarntet, ©iefeg toar t>on allen (Seiten eine treffliche 5

S3orftellung. 2)aö ^Iljeater ^atte ba^ 3a^r jucor an .'perrn

Ouliuö Ouagtio, 9?effen beS berühmten 3)eforateurö biefe«!

9?amen§, eine überaus fc^ä^= [171] bare ^ilfquifttion gemacbt.

(Seine ^'enntni^ ber 2Birfung, fein ©efd^mad für ben ebelften

Stt)l, feine l^errlicl^e '!|3erf)3eftiöe, finb bie iBetounberung atler lo

Kenner. 3n biefem (Scfcaufpiel erfcf)ien bie erfte ©eforation

t)on feiner Srfinbung unb 2lu8fü^rung. Sie ernjarb i^m

ben coüfommenften 58et)faII, toelcben baö ^ublifum laut beteieg.

SDaS ^oftüme toar genau beobachtet ; unb biefe 33orftenung,

in toel^er bie Äünftler if)ren 5Intl^ei( an ber (Sac^e , »ie is

i'^ren banfbaren Slnt^eit an bem ^erfaffer, fo unoerfennbar

beriefen l^aben, erregte baö erfte 'ifflai, unb eben fo bei)

mehreren 2Biebert)o(ungen, baä leb^aftefte 3Jergnügen.

Ont Söinter tourbe au6 nod) bie £)pn , ^etena unb

$ari8 , mit SJhifif t?on 2Binter
,

gegeben. 9i)?abam SOtüIIer, 20

bama(8 noc^ jTenioifeU 33oubet, geigte fic^ aU 2lmor in einem

©efange üon gröperm Umfange al§ biöl^er unb fe'^r

angenehmer ^orfteüungöart. 3)?abam 33ecf beftätigte mit

l^inreißenbem ©efange unb [172] n^a^rer .^unft ben 9?u^m,

ben fie ficb fc^on eraorben ^atte. ®ie 2lrrangement8 ber 25

5Sorfteüung mad^ten bem 9vegiffeur, ^errn 9?ennfd)üb, (St)re.

3lm Sommer beffelben Oaljreö I)atte i(^ 5U Ääffertljaf baö

(Sd^auf^iet , 53en)u§tfe^n, gefd)rieben. @ä tourbe ben

12ten Secember mit 23et)fan gegeben.

33e(I gab ben 9?u!^berg Ijinreißenb fd)ön. 5)ie fanften 30

(Stellen beS oierten 2lftg befonbersg d)arafterifierte er burd)

eine SBeIt)mut^ unb äöürbe, toelc^e aüeg erreid^te, toaö ic&

mir gebadet ^atte.

S3eil, als £ammerbiener SD^el^er, tt»ar bie 2Ba^r^eit felbft.

Sine 2Kenge !(etner 3üge , bie nur i^m eigen waren , ein 35

2)etai( ber 2(uömal)(ung , loaS nur feinem ©eniues gfücfen

fonnte, toertoanbetten biefe (Sfijje in einen lebenbigen äJJenfc^en.
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33örf, als Wim\tex — cbe( unb roarm.

[173] jDet ^efer »irb über biefe ^exim utigebulbig toeg-

gleiten unb fagen: „2)aö war, unb ift nic^t metjr." %&>,

eben barum ift cö mir ^füc^t,. boßon ju reben. S)er 33au=

5 meifter , ber 33itb'^auer , ber 9}fa^Ier — fann »on feinem

^"unftmerfe fagen: „3}iefe ift, unb eö toirb fet)n!" DZic^i

fo ber ©c^aufl^ieler. 9?ur baö Aufgebot aQer feiner ^raft

gewäl^rt feinem Äunfttoerfe S3onenbung. -Sebeö reifet it^n

nät)er an baS @rab. — jDaö fagt nac^ jeber !räftigen

10 ©arfteüung bie feudjenbe 33ruft, feine fto^fenben '^iulfe unb

bai^ erfd)ütterte '>JZert>enft)ftem , ot)ne bafe er fid) rühmen

fönnte: „2)ie§ tüirb einft fet)n!" ©ein Äunftn?erf ge!^t

batjin -- wie baö Säckeln über baö ©efic^t beö 3)?enfc^en.

jDarum rebe ber i^^ew^fc unb ber 33eü>unberer beö feünen

15 Salentö ein banfbareö 2Bort Don bem , »aö getoefen ift

!

J)a§ Qaijx 1787 »erging unter ben getreueften 2ln*

ftrengungen aüer Streite.

[174] §err SD'iüÜer, ßon 9)?an^eim gebürtig, »erliefe baiS

£)rd)efter, unb betrat al8 Oboarbo bie Süljne. <B6^on in

20 ben SSorftetlungen eineS @efeüfd)aftetl)eaten^ t^atte er ''2luf=

merffamfeit erregt, lüurbe »on bem ^^iubtifum feiner 33aterftabt

mit 33et)fan aufgenommen, unb l^at feitbem in '^ocbfomijAen

6l)arat'terroüen, h)ie ber 9tat^ 9?itter im g^reemann, galbring

in 2)ienft^flid)t , Ä'ammerratt) ©räber im 53ormunb, fein

26 Xatent fo entwicfett, bafe er mit ^ec^t ju ben ©c^aufpielern

»on SBerbienft ju jii^len ift.

3d) trat biefeö 3abr, fo mie t»orl;er im -Saläre 1784,

in ^ranffurt am 9J?ain auf ber bortigen 33üt^ne auf. 3)ie

toarme, "^erjUd^e 5lufna'^me, wetdje ba^ granffurter 'Imblis

30 !um mir iebeSmat gemährt Ijat , wirb ftetö ju ben fdjönften

Erinnerungen meinet Öebeui? gel^ören.

3d) batte in biefem 3al;re baö (©diaufpiet, 9?eue oerfö^nt,

geid)rieben. (So njurbe 1788 oljne 33ei)faü gegeben.

[175] ön bem 3al)re fam 9}Jercier ton "^nxiS über bie

35 ©d^meig nad) 9Jcanl^eim. 3)iit ber gröfeten ©enauigfeit ^at

er fc^on bama(o aüeS ^ro^l;e3eibet, toai? nad)ber bit? Slnfang^

1790 in ^rantreid) oorgegangen ift. ©o loie mand)e8 —
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— rcaö nicf)t in biefe ©c^ilberung gel^ört. @r inar fel)r

jufrieben mtt bem SJian^eimer 2;t)eater. ®ie ^^orfteCtung

ber Üiäuber entjücfte i^n. (So tr»ürbe nid)t bef(Reiben fet^n,

tüenn td) f)ier erjät^Ien tooüte, tcag er über bie 2)arftellung

beö j^ran3 SWoor mir (5t)rento[Iei5 fagte ; e^ freute mid) 5

inbeß feljr, eg bon 9J?ercier ^u ^ören. (Sr lüünfcfcte eben

l'o lebljaft bem ^arifer S:^eater eine 9?eoo(ution, aiS er ber

großen <StaatöreüoIution toorgearbeitet l)at.

Qm Sommer biefeg ^a^reö aar ber S^urfürft ta. Sr

na^m großen Slnt^eit am Sweater, toeldjeä iljm gute unb lo

lebhafte ^orfteüungen gab.

[176] Qd) t)abe bamalg ^^igaro in 3)euti'd)(anb geid)rieben.

3m ^erbfte fam ber (J^urfürft unertt3artet jurücf. äJtan

glaubte bamatS allgemein, er iDÜrbe [ein §of(ager toieber

nad) 9J?anl)eim »erlegen, ^a it;n bie (^5arben unb Der größte i5

2;i)eil beö öofftaateö begleitet ^tten, fo geiüann biefe SJ3er=

mut^ung SBabrfAeinlidjfeit.

3m "hinter biefeö 3at)reö ttjurbe id), toie im Oatjre

1785 unb 1786, für einige sijorftellungen jum ^ofttjeater

nad) .^arlörube berufen. 3)ie ®üte, bie feine 5öeurt^eiluug 20

beö ^errn 9)?arfgrafen , ber Umgang ber liebent^aürbigen

Familie (Sbelö^eim, fo »ie einige fel)r foftbare ©tunben in

®d)loffeTö Umgange, machten mir bie 9Jeife bal^in iebeemal

febr n)ünfd)enöTOertt). — Dtx (Ii)urfürft erfd)ien toegen feiner

©efunbljeit, bei) bem ungeroö^ntid» ftrengen 2Binter, nur fef)r 25

feiten im ©d)aufpie(e. Sm 3uniuö 1789 feierte er mit

feinem !pofftaat [177] nac^ 2J?ünd)en ^urücE. (5r ift feitbem bii^

ie^t ni(^t »ieber in bie ^^fa(3 jurücf gefommen. 3dj ging

eben üorö Xiiox, Ca er, ben testen 2(bfd)ieb ßon feiner 0e-

mal)Un in Oggeröl^eim ju nel^men , über ben 9?t)ein jurücf 30

fam, unb um bie Stabt ^erum nad) 'Sd)n3e0ingen ful)r.

2)aö fonnte biefer ?5ürft bamalö nic^t al)nben, unb

niemanb tonnte e8, ba^ er je^t für en^ig ton ber fc^önen

"lifalj über bem 9^t)ein gefd)ieben feijn foUte.

3n biefem xlal^re lourben juerft bie (SAaufpiele beö 35

^crrn üon Äo^ebue gegeben. 3J?enfd)enl)a^ unb 9ieue, bie

Önbianer in (Snglanb, fo n^ie bie ©treli^en ton 33abo,

i
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erregten allgemeines SSergnügen unb etiüatben ^inrei^enben

93ei)fan.

(SbenfaQg in biefem 3at)re trat ^err 33rocfmann ata

33eaumarc^aiei, (Stlborn im flatterhaften (Seemann, Oberförfter

5 in ben -Sägern, unb ©c^aufpie(er in ber §eirat^ burd) ein

2Boct)enbIatt, auf. 3}a id) ben Jag nad) [178] feiner 2ln=

fünft jum ©efeüfc^aftSttjeater nad) ©aarbrürfen, einer üor^er

getroffenen Slbrebe ju ^olge , »erreifen mußte
, fo ^be id)

üon feinem ^errüdien «Sjjiel, haß ic^ fdjon (ängft in frütjern

10 3'a^ren ju ^annooer fo innig benjunbert unb genoffen ^atte,

nur ben lauten 9?ad)^an im IjJubfifum empfangen, al8 ic^

atebergefommen xoav. ÜJaA feiner freunbfc^aftlid)en ^euße^

rung gegen mid) I^atte §err S3rocfmann ben Sluftrag oom

.^aifer 3ofep^, mein (Engagement nac^ 2Bien ju be»irfen.

15 2Bir fprad)en barüber ben Sag cor meiner SIbreife.

2)aö @anjc modite üon einer 2leut;erung i)errüi)ren,

teetdie ic^ einft, ba id) im ^aü ber ©ammlung meiner

©d)aufpie(e um ein faifertii^eö |3rioi(egium gegen ben 92ad)=

brucf 5tnfrage tt)at, bem bamaügen faifer(id)en ©efanbten

20 am -Pfät^ifd^en ^ofe, §errn ©rofen üon ?e()rbadb, babin

gemad)t Ijatte, ba^ id) njot)! loünfAte baS SBiener ^Jljeater

ju fe!^en. ^ieU [179] Ieid)t l)ciH id^ midi nid)t beftimmt

genug auögebrürft ; benn feine Stniujort bejog fic^ auf ein

(Engagement nad) SIBien. 3)a id) glaubte , ber §err ©efanbte

25 toürbe biefer Unterrebung fid) ba(b nidit mel)r erinnern , fo

l^tett id) einen 2Biberfprud) für unl)öflid) unb erörterte ben

SJti^öerftanb weiter nid)t. 2)efto me^r beunrubigte mic^

§errn 33rocfmann^ fel)r gütige (Eröffnung, ttobei) er unmittel=

bar auf jene Unterrebung, a(ö auf einen üon meiner Seite

30 gerabe^u gemadnen Eintrag, fic^ ju be3iel)en angen^iefen roar.

2Beld)er Ü)?enfd) unb ttjeld)er ^"ünftler, toie berichtigt auc^

feine IDieinung unb feine (^Jrunbfä^e fet)n mögen, ujirb nid^t

eine (ebt)afte Unrube empfint^en, reenn ibm ein '^iBirfungSfreiiS

in einer ©tabt, wie SBien ift, bargeboten nnrb? Ta3u fehlte

35 ei? nidit an au^njdrtigen ^reunben, weld^e mein langet unb

beftänbigeö 2luel)arren 3U ?D?anl)eim für »iberfinnig erf(ärten,

unb fogar für fd)dDUd) in iöetreff ber Äunft.
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[180] Xu}t^ unt fcvjö 3"f*i'^i32 i" ^^^ ganjen ®ac6e

üe§ mtc^ einen fe^r ernften ^ixd auf ten 'Antrag ricbten.

Od) fragte nad) fcen S3etinaungen. Tiefe fcbienen mir mit

9?ec^t unter aller Sraattung ]\i km, toeldie id) HÜig baSen

fonnte. Od) freute mic^ t-arüber. 9?un roar ic^ com i2d)icffa( 5

felbft t»er ©orge überl^oben, für 2BeggeI)en oter -Tabteiben auö

eigener 2Öat)I einen cerneinenten oter bejatjenten Sntfdiluß ju

fajfen. Oc^ ertlärte Öerrn 53rodmann, tap tie angebotene

(Summe t»on funfjebn bunten @u(ten '5U gering, überbauet

unt felbft gegen meine ^erbahniffe in 'DJanbeim ju gering 10

fe^. XcL öerr sBrodmann feine 5i3ollmad)t batte rceiter ju

geben, fo aurbe feftgefe^t, tie fernere 53erbanttung tiefer

^a6:ie in 'Briefen ju betreiben. Od) erbiett einige 23od)en

tarauf, in berfetben 2Inge(egenbeit 33riefe ccn öerrn Oünger,

rcorin mir mit tem ©arterobegette neun Muntert (EonrentioniS^ 15

tt)aler geboten ujurten. iÜLlein, auper ta^ §err 3ün= [181]

ger fid) at^ 2;t)eatertid)ter unterjeidinet ^atte, eine (Sigenfdiaft,

ü?e[d)e iljn für fein @ef6äft tiefer 2Irt aiv ooligü(tig be5eid)nen

tonnte, toie aert^ er mir aud) perföntid) toar, fo enthielt

liefer 33rief noc^ fcie fonter bare Setingung : „3d) foüe 20

auf ein 3al)r angefteüt fet}n, atstann für immer engagiert

»erten, unt ju bleiben cerbunten fe^n, irenn id) gefaüe,

unt wenn ic!^ nid)t gefaüe, nad) sBerlauf tiefes Oat)rei5 geljen

fönnen." 60 gebort bei) tem maßigften Selbftgefübt loo^t

feine befontere Sitelfeit ta^u, eine Setingung tiefer 5trt 25

für feine iöetingung ju ad)ten. 5?ie Untert)ant(ung njurbe

pon mir ganj abgebrochen. Daran i)abt id) um fo me^r

Ted)t get^an, ba id) nad)^er öerrn Sed bie Srfai)rung i)ahe

mad)en fe^en, ta§ in 2(nge(egenbeiten eineö ®d)auf^ie[g oon

i^m ta§ bortige 2l)eater eine 3"Hc^^^""9 "^*^ bemerfen 30

ju muffen geglaubt l)at, aelc^e ^err Oünger D^amene teffelben

iDorber gegeben ^atte.

[182] On tiefem Oaf)re fam für einige ©aftrotlen bie

gamilie Äeilbolj nac^ äRanljeim. Xie ältere XemoifeÜ

Äeitl)olj ri§ burd) ben Sluöbrud, ben fie in ben ©efang 35

legte, burd) i^re fd)öne ©eftalt, jebermann fo Ijin, bap man
bat^ geringere Jalent if)rer Sditoefter nic^t nur gern überfal;,
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jonbctn fteunbUd^ aufnahm. 33etbe tourben engagiert, (Se^r

bait) jetgte bte äftere ©c^roefter in ber 9'JolIe ber SJJaria

(Stuart, mie in ber Spijtgenia Don Otucf, in 9?ina, ba8

feltenfte S^atent für baä l)o[;e Srauerfpiel. 3}er SBetteifer,

s unb eben babur6 basi ?eben, »etd^^ biefe ^ünftterin in baä

©anje brachte, fc^uf bie glän3enbfte '^eriobe ber 5D?an^eimer

SSü^ne.

3c^ mu§ eö 3ur (5()re beö ^u6(ifumö üon 2Ran^eim

fagen, ba§, fo gro§ auch ber @nt^u|'iaßmuö mar, ben biefe (Sr*

10 fd)einung mit 9^ec^t erregte, fo ^at bennocö ba§ e i g e n 1 1 i cb e

''l^ubüfum nie beß^alb eine Ungerec^= [183] tigfeit gegen

25erbtenfte begangen, tt>e(c(}e in i^rer ?trt biefem 33erbienfte

gteid) famen. Qm Oegentl^eit n^ar man Derfd)iefenema(e ]iAu

bar bemüht, benen, njelc^e üon je^er mit (äifer banadj geftrebt

15 Ratten, anerfannte Talente für ba§ ^Bergni^gen beS 'iPubtitumiS

unb it)re @^re ju oerroenben, nic^t nur ©erecbtigfeit, fonbern

SBenjeife ber SBärme unb 2ld)tung ju geben. 9?ur l^ier unb

ba ^ben (äinjefne, begierig nad) '9?eut)eit, unb oon jeber

übellaunig, baß nic^t aüe^ unter i^rem vSinfIu§ gefAa^, auc^

20 auö anbern Dhbenurfadjen , burc^ baö ©efdireij über eine

""^ßortelj, tt)e(d)e nic^t ba mar, bie (äigenmäc^tigfeit einer ^^artet^

ju oerantaffen fid) Dergeb(id) bemüt;t.

Die 9?eDo(ution in granfreid), welche in biefem Safere

ausgebrochen njar, tt>arf fel)r balti eine äWenge ^(ücfcttinge

25 aüer Krt nac^ üDeutfdiIanb. 9?oc^ mel;rere famen 1790 an.

©el^r gro§ toar bie ^^(ngaljl, welche entroebcr [184] in iÜ?an=

'^eim, ober ber umüegenben @egenb ficft nieberließ, ober

burd)reifte.

jDer lebl)afte St)arafter ber Sran3ofen irarb ba(b im

30 ©d^aufpielljaufe fel)r merftid). 3)ie (Sd)nelligfeit, aomit fie in

eine ?age fid) üerfe^en, baS Qntereffe, »omit fie biefelbe,

(ebljafter atö bie '5)eutfc^en, ergreifen unb umfaffen, äußerte

fid) auf baö fräftigfte. (Sin erböt)eter Qöva'ü Don 'Ädrme

tl)ei(te unnjillfübrüd) bem übrigen "l-^ubtifum fid) mit, er=

35 leid)terte aüeö !Ibun ber Äünftter, entroicfede fd)neUer ben

Äeim in jebem 5lnfänger, ert)ob t*ie(e 33orftellungen 3U einer

l'ebentigfeit, n»arf ein O^euer in biefelben, Da0, fid) unberou^t,
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bte (S^aufpiefer auf eine §ö^e gelangten, tai)'m (ie o^ne

tiefes treiben fceei ^^IJufelifumö fcf)met(ic^ gefommen fetjn

iDÜrben.

Um Oftern 1790 befam id) auf 23efet)[ teö Könige ben

Slnttag, bie 2)ireftion fcee Serüner ÜJationatt^eaterS ju 5

übernetjmen. 2)ie 33etingungen aaren e^rencoÜ unt gldnjenb.

[185] 3* rourbe baoon angenehm überrafcbt, ebne ta\i irgenb

eine Stimmung mic^ bafür entfcfaieten l)atte. Sben intem

id) ju näherer Äenntniß ter Umftanbe fetbft na(^ iöerün

teifen G)oüte, erf^ielt ic^ Ü^ac^rictt, bap eine S^ame ein anbereg lo

^rojeft übergeben ^atte, looturcb biefer Eintrag befeitiget

tourbe. 3cb certranbefte bie 23ertiner 9veife in eine fröt}(icbe

9?f)einreife nac^ Xüffefbotf. Ginen Xt)ei[ biefer 9?eife macbte

idj mit bem »ereujigten ^^orfter. -3n [einen 'ilnfic^ten giebt

er mir in bem ÄapiteC über ben ®om oon .^öUn baö i5

3eugniß , baß ii} it)m nid)t g(eid)güttig war. Se ift ein er=

laubteö @efü^(, biefeS :|5atent an5ufüf)Ten.

3« ben Ärönungefeierlicbfeiten bes ^aiferö ?eopo(b

toUTbe icb oerantafet, baö (Sc^aufpiet, ^^i^iebric^ »on Cefterreid),

für ba§ äJiain^er Sljeater, a>e(cbeö tcät^renb ber ^dt gu 20

^ranffurt S3orfteUungen gab, ^u fc^reiben. Oc^ trat barin

unb in nocb einigen ^Rollen bort auf.

[186] 9?od) Dor meiner "ilbreife oon 9J?an!)eim erhielt

^err t)on !Da(berg, bei) bem ißefuc^e eineö ßacalierä au8

2Bien, bie 9lac^rid)t, baß man bort neuerbingS bie Obee ^ahe, 25

micfe bei) bem faiferlicfien Stjeater gu engagieren. 3d) tDUßte

barüber nid)tö, unb erhielt burcft ^errn oon 2)alberg felbft

bie erfte 9?ad)rid)t baoon.

Unfere Äcntrafte mit iDJan^eim waren in -O'aljreöfrift

gu ßnbe. 50?ein 5öefuc^ in i^ranffurt fonnte bie @e(egen^eit 3o

geben, ein (Engagement nac^ 2Bien aÜerbingö üortl^eittjaft

abjuid)Ue§en. Xiefe 'SjJeriobe toar alfo für beibe Jt)eile

gleid) iDid)tig. öerr 53aron Don 2^alberg ^atte bie @üte,

über bie ü)?ög[ic^!eit eineö Sibgangeö fei)r freunbfc^aftticfcc

Sejorgniffe gu äußern , unb mir gu fagen , bie dburfürftin 35

l)abe barüber erflärt — toae id) aud) wußte : — „<)d) glaube

nic^t an 3ff(anb6 5Ibgang, fo lange tdj (ebe. Sr h/at mir

Litteraturdeakmale des 18. a. 19. Jahrh. 24. t>
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fein Söort gegeben, unb er ift ein e!^r(ic^er SWann." —
3)aö eine unb bag anbete traf meine Sm^finbung.

[187] 3c^ fonnte glauben, ba§ ^err Don ®aI6erg alö

SWenfd) etmaS auf mid) '^ahe. üDiefcö^SertraucntDar
smir ftetS »on l)o()em SBertlje. 3c() l)abe toieleS

gett^an unb aufgeo))fert, bamit er fic^ nid)t in

mir geirrt t;aben foUte. ''2luf ber anbern (Seite t)örte

ic^ bie äßorte ber guten alten 3^ame, — „iDenigftenö fo

lange ic^ (ebe , nicht
!

" — fo (eb^aft , hjie ic^ für mein

10 sl^cripredjen an fie empfanb. Uniaugbar !^atte fie feit jenem

20 ften 9?ooember 1785 eine anbere 9}?einung üon 2)eutfd)en

^ünfttern gefaxt. (Sie fam oft ins (2d)auipie(, naljm toa^ren

3tntt)ei( an feinem Fortgänge, unb ben^ieö unö mand^e freunb=

lic^e j®utmütbigfeit mit einer ttjaljrl^aft mütterlichen ^rt.

15 jDie§ aüeei , bie 33anbe ber ^reunbfdiaft , bie ic^ gerrei^en

foüte, mad)ten e8 mir, aud) wenn bie Jöernunft mir jurief

ben 2Biener Anträgen 3U folgen, bennod) jur entfc^iebenen

Unmög(id)feit, SDfanbeim ju öertaffen.

[188] Offen, gerabeju, mit Streuberjigfeit unb 9^ü^rung

20 antttjortete id) ^errn t>on !5)alberg , ta^ i(^ ganj unb gar

nidjt baran benfe, »on 9}^inbeim gu ge^en. 3td) nannte i^m

fogar bie @rünbe, marum eö fo toäre. 3)a er nod) immer

ju 3ti>eife(n fd)ien ,
gab id) ibm mein (Stjrenwort, in ^ranffurt

nid)t bag minbefte ol)ne fein SBiffen 3U unternehmen, faÜ8 er auf

25 baö gerabe 23erfpredien, mid) nid)t nad) 2Bien 3U engagieren,

fi(^ nid)t unmittelbar üerlaffen 3U tonnen glaubte.

3ich gefte^e, bag, bet) ber ^|>ünftlid)!eit , toomit id) itjm

ftetö mein 53erf))red)en gehatten hatte, bel^ ber Söahr^eit, bie

in meinem gangen 2Befen liegen mu^te, ba id) biefeö 33erf)?red)en

30 jeljt leiftete — biefe njieberholten 3tt-^eifet niir ouffielen, »eh

thaten unb unbegreiflid) n^aren. @0 ift billig, fe^te ich ^^nn

erft i)'m^n, ba^, nad) ber offnen (Srttärung, ö)etd)e id) gegeben

Ifobe, unb toogu id), n>enn etwa^^ 2Befentlid)e8 t>on (Seiten

beö Ü^heaterg [189] für unfere ^"^"nft Qcfdnefjt, Seil unb

35 Sed ebenfaÜö gu vermögen glaube , n)eld)e ^^lane fie aud^

haben lönnten — eS ift billig, naA brehge^njährigen ©ienften,

unb toenn toir je^t aüe 3>erbinbungen t>on unö toeifen unb
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baburcf) t»at)T[c^ einlief für immer üerlieren, ba§ ber öof für

un8 tl>uc, iDaö er fonft otjne ®d)mteTigfeit Sluölanbern gu

üertt)inii^en ^jflegte — ba^ er nad) eingetretenem 3)ienft=

unoermögen, ober bet) ettoaniger 2lufbe6ung ber SOZan^eimer

5ßüt)ne, unö eine ^enfion bewillige. dJl'ü 93ertrauen erwarte s

id) bieß üon ber ©erec^tigfeit iinb Oute beß St^urfürften.

§err oon 3)atberg üerfprad) feine ^^ericenbung , (eiftete

fie, unb erreichte balb barauf baö 3^^^ feinet eb(en ^öemü^enS.

33e^ feiner ^ilnroefen^eit auf ber Krönung ju granffurt 3eigte

er mir bie ^enfion^betrete für mic^, 'öeiC unb Secf. lo

dlün toar id) entfd)ieben für bie 32it meinet ?e6enö

;

fro'^, ba^ feine Unfdjlüffigfeit, [190] feine 5j3erfud)ung mic^

me^r erfd)üttern fonnte
;

fro() , iia^ bie Uneigennü^tgfeit,

lüomit ic^ aüen gegenmärtigen 35ort^eifen entfagt fiatte, auc^

für anbere 33orti}eil ^atte beioirten fönnen. 2)ie§ gefd)at) ; is

benn, einmal bie 33abn gebroc!^en, erhielten nun aud) auDerc

äRitgtieter äbntic^e 3)efrete.

3n5n)ifd)en fat) ber ^aifer ^eopolb eine ^orfteüung »on

mir, unb gab beftimmt gu erfennen, baß er mit mir gufrieben

fetj. 2)a ber 2ßoblftanb eg forberte, baß ic^ unter ben an= 20

tuefenben 2Biener ©roßen üor^ügfid) bem atten i^ürften
***

meine 5lufmartung mad)te, fo ^ätte id) baburd) jugteic^ erfahren

!önnen, ujorin bie ^Sertjattniffe befteben möd^ten, raeli^e man
ton bort mir nun mürbe gerocil^ren rooüen. ©iefe 9?eugter

ift begreifüd). 3)a id) aud) für ba8 taiferlic^e ©efc^ent bort 25

meinen 3)anf abjuftatten, unb biefer ^err ba8 Verlangen

geäußert l^atte, meine S3e!anntfd)aft ju madien, fo l^abe ic^

bretjjetjnmal oergeblid) i>erfud)t, cor i^n 3U [191] ge[angen.

3um üierjebuten 9J?a[e introbucierte nn&i fein f^reunb , ber

öerftorbene S3abenfd)e 9)Jinifter oon (Sbetel^eim. 3)er i^ürft 30

6efaf> mid) (ange unb fprac^ nid)t — toenbete fic^ nad^

einigen 2lrrangementö feiner ^^oilette ju mir^ unb fagte fet)r

tangfam : „3)<x id) in 2Bien angeftedt ju fet)n n)ünfd)e, ©eine

Sl'^ajeftat ber ^aifer eS aud) genebmigten, fo möge ic^ na(^

ber Ungarifc^en .Krönung nadj iBien ^u i(}m fommen, loo 35

baoon 3u reben fel^." — Od) oerneigte mid), rannte bie

Xxtppt \)inah nadf §aufe, unb ging, ooll ^^reube über mein

6*
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af^gcfc^loßneö 33erl)ättni§ gu SD'Jan^eim, lebhaft bag 3iQ^^cr

auf unb ab

3m namtid)en ?lugenbücf fc^rieb ic^ an ben §errn toon

©alberg, ba§ tcf) unter folcben Umftänben nicbt glauben fönnte,

s ein \o großes O^fer gebrad}t 3U t)aben, a(ei er felbft eS bafüt

anfätje, bacbte an bie gute aüe (S^urfürftin, an ii^r freunb=

Itc^eä — „tüenigftenS |o lange ic^ (ebe, nicbt
—

" an bie

freunbfd^aftücfce [192] 33eforgni§ nteineö S^efs, »efcfce mit

jener falten ^»oljeit fo [e^r fontraftierte ; icb ttar in lauter

10 Oubet, tafi i* in meiner fleinen ©ptjäre bleiben fonnte, unb

fet)nte niic^ üon ^er^en nad^ 9J?an^eim gurücf.

3)aö <Scf)aufpie( g^riebric^ Don Oeftrei6 geöjä^rte mir

bei) ben 53orftet(ungen , befonberö bet) berjenigen , teo baS

faiier(i(f)e §auö gegenmärtig iDar, unb baö -Publifum bie

15 S3e,:;ie()ungen auf fo üiele Hoffnungen , bie man bet) ber

Äaiferrca^l beö Oefetjgeberö t»on Soöfana ^atte, mit traft

gu erfennen gab, einige fd)öne SlugenbUcfe. Sind) ^erbfttag,

ein ®d)auipiel, iüe(d)eä id) in biefem 3a^re gefd^rieben ^atte,

tourbe gu i^ranffurt in eben biefer 3^^^ 9"^ aufgenommen.

20— Od) a»urbe bem Äaifer üorgefteüt, unb er fagte mir einige

fef)r gütige 2BoTte.

33on ben geiernd)feiten ber Krönung, mel^reren mer!=

iDÜrbigen Xagen, unb einigen fe^r intereffanten ^ugenbliden

fage ic^ ^ier ntd)t8. [193] 3)iefe finb anberaärtö genug

25 befd)rieben. ®o(b, «Silber, Sluf^üge, (Sbelgefteine, Squipagen,

tanonenbonner, SJiäri'd^e, Stüuminationen , S^rommeln unb

©lodenläuten — baö ganje bunte unauft)örlidje ©etöfe l)atte

mid) fo betäubt, ba^ ic^ mit <Sel)nfu^t nac^ bem rutjigen

9}?ant)eim über bie ©ac^fenl^äufer 33rürfe fubr, in ber <Stitlc

30 bee nahen 2Balbeö mit langen ^ii^en 5ttl)em fd)öpfte, unb bie

frifd)e bat!amifd)e ?uft beö Söalteö toie ein Oenefenber einfog.

2)ie 3;;efrete, tjon bem Stjurfürften eigenl)änbig ootlgogen,

ujorin unfere 5lnftellung auf l'ebenefgeit ju äl'Janbeim ober

9JJünd)en gugefid^ert toax, lourben un3 nun eingetjänbiget.

35 Od) Im t>aS meinige biefeSmal mit me'^r 33ebad)t, atö eö

mir in ber erften greube über bie ganje 8ac^e möglich ge=

toefen roar.
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2Retn 2(ntrag, tie '^enfion unmittefSar auf eine (f)UT=

fürftticbe Slaffe, toie g. 33. tie ©enetalfaffe 5U TlcLuhtm,

anjuteeifen, irar nic^t [194] berDtÜta;t, unt tiefe auf tie 9J?an=

l^etmer Stjeaterfaffe an^ewiefen. <^d) äußerte tie i8etenf(icf^=

feit, ta§ mit tem etiranigen Snte te^o 9Jian{}eimer 2;i)eaterg 5

aud) tiefe ^affe ifjr Snte errei6t Ba6en irürte, unt tric e8

atstann leicht mögUA fet), ta§ ein fünftiger ö^inan3minifter

micfe an tiefe nicht funtierte .^a[fe reTttet'"en, unt weitere

SJorfteüungen teenig cter nicht achten fönnen toürte.

2öaö §err ton 2^a(herg hierüber, unb wie tie c^urfürft* 10

lidie öauptfaffe in fofchen ?^a[Ien für tie übernommenen

58erhint(ichfeiten ter antern Waffen einftehe, mir fagte, he=

ruhigte micf), unt mit freutiger Siffertigfeit unterzeichnete

ich meine 5?erbint[ichfeit auf l'ehenslang für SJ^an^eim, ten

4ten 9?oi:emher 1790. 15

(Sben ta ich tiefeö t^un aodte, fragte mid) öerr ton

S^alberg, ob td) e§ nid)t mit einer getriffen ^lengftlid^feit t^ue,

ob mir eö nid)t trücfent .fd^eine, mid) für mein gan^ee $eben

ju beftimtnen? -Sn tiefem fyaüe möge [1951 iA nur auf

fediS Oahre unterfd^reiben. -3c^ era>ieterte i{)m mit tem ao

!^erj[ic^ften @efü^(, taß idi tur* tie melen 3ahre, in einet

3eit, too ter 2Bunfd} tie 23e(t 5U feben fi6 ungeftümer regt,

meine "^nhanglid^feit an i{)n, an taei l'ant, meine (äntfd^ieten=

l^eit für ein S?erha[tni§, in bem man 9xut)e genießen fönnte,

unb bte SD^afeigfeit meiner 2Bünfdie betüährt gu haben glaube. 25

hierauf unterfd)rieb i6, unt ©ert üon 3^a(berg erleidnerte

mir, unferer Uebereinfunft ^u ^c{o,e, turc^ einen ^im'enfrepen

5Sorfdiuß aus feinem 25ermögen gegen mcnattidbe ^nxixd='

^aljtung, tie 2(cquifition eines 23efiljes am Schein, ten ich

mir lange getDÜnfd)t ^atte, unt nun fuc^en tooüte. 30

-3n tiefem -Sahre erhielt iA oon Saarbrücf ten 2(uftrag,

^ur ^eier ter nähern 5i>ereinigung teS ?antee mit tem oor=

leisten (dürften ?uttoig ein SAaufpict in (iinem 2Ift ju

fdireiben. Suaffan, 5U tiefem ^votde terferttgt, tt}urte tort ge=

geben, unb mir, um jdhrlid> einigemal [196] tort 5U fpielen unb 35

bie tottige @efellfd)aftebühne 5U leiten, eine :^^enfion oon tem

dürften ausgefegt. Xer .ftammetrat^ Stengel 3U Saarbrücf
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toar mir eine toert'^e, geliebte STfd^einung : feft in ©runbfä^en,

fanft in ®efül)(en, uneTi'd)ütterlid) in @(ücf unfc Unglücf, ton

ben auögebreitelften Äenntnifjen, tem feinften ©efAmacf unb

l^inveif^enbem ^euer — 2Eaö i)ah id) i^m nidjt 3U fcanfen?

5 Xuxä) bie anciene^nien ^etbättniffe gu Äartörulje, (Saar=

BrücE, unb bie ^er5Ud}en 33ertnntungen mit j^ütf^eim gän^Iic^

Berul)igt über alle ^"^"'^tt/ ^^^^^ i^ ^^ ^^^ innigften

ßufriebenljeit.

2)a nun aud) ber SBotjnfi^ be8 ^falggräfüdjcn ^aufcö

10 toon Straj^burg nac^ 9)tant^eim terfegt rourbe, fo gen^ann

bie (Stabt baburdi mei)x Seb^aftigfeit. 3^ie jtl)eitnat)me biefeö

^au^t^ am (2d)aui'pie(, bie Slufmerffamfeit, bie regen ^eu§er=

uneben, n3e(d)e biefee geliebte ^aar bet; aüen guten unb i"d)ö=

[197] neu (5m:pfinbungen ft)ä^renb ber 55orfteüung 3U erfennen

15 gab, terliet^en biefen einen eigenen 9?ei^, unb erljö^ten bie

(Stimmung aller ®d)au)pieler ju einer Ijer^tic^en 33erufÖ=

freubigfeit.

9tad)bem bie erften Stürme 3U 'i|?ariö »orüber toaren,

ließen bie großen 33egebenf)eiten bort reinen ©eiüinn für bie

20 2)?en[c^t;eit f)offen, nid)t fo furd)tbar erfauft, als ee nad)ber

gefc^etjen ift. -Sebermann na^m mebr ober minber lebl^aften

Sn^eit baran, alle freuten fid) beö aufgel)obenen j^rurfi^ unb

ba »ar niemanb, bem nid)t bie (Srftärung ber 9?ational=

»erfammlung, „baß fie ^ranf reiche §eil 3U begrünben, ju fd)ü^en,

25 aber Eroberungen ju madien nid)t oerfange," — ta^ ^ccb=

:^er3igfte ®efül)t gegeben ptte. SQcan fal) bas bunte ©etümmel

ber 5lu^gett»anberten, H)xt d)arafteriflifd)en Eigenheiten, i'^re

2^!^orl)eiten, freute fidi be8 intereffanten Umgänge^ mit einigen

[198] gebitbeten 9}(ännern — man lebte gon3 angenel)m in

30 bem Öuoblibet, bas* jeben Sag eine anbere ©eftalt getoann.

ÜDie 3>ertoidelungen, ben ^Bluttampf, ber barauS entfielen,

unfern unb jeben f^rieben fo graufam 3errei§en fottte, a^nbeten

toir nid)t.

<£d)on in ber Wittt beö Oal^rö 1791, no(^ me^r gegen

35 Dftern 1792, batte fid^ bie ©eftalt ber ÜTinge unb it)r Ginbrucf

auf bie ä)cenfdien merllic^ toeränbert. Stile 33egebent)eiten

unb SJ^eufd^en, irelc^e üorljer Untermtung getoä^rt, unb 3U
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ru'^tgen, teigigen ober ernften @ef))täd)en geführt hatten,

erbieten nun, erbitterten unb üeranfaßten oft traurige 5tugen=

Hicfe. Xtx ^rieg ber 9}?einuni^en begann mit ^artnäcftgfeit.

jTie Unbefangent)eit bee tägUcben ^ertetjrö toar früher, al8

man e^ bemerft I)atte, geftört. 2^iei'e (Störung toirhe erft 5

fd)tt>äcf)er, bann ftdrfer im (Scbaufpiele, unb ging auf baä

'^ricat(eben ber (Scl)aui"pieter über. @e roarb [199] aümdbüc^

jur ©itte, ba§ bie 2(nl)änger biefeg unb jeneä ©ijftemö bur(^

fünftlic^ betttirfte ober gebotene Äälte, icie bur6 jaudijenben

SSei^faÜ im ©c^aufpietl^aufe, it^re Ueberjeugung geltenb ju lo

mad^en fid) beftrebten.

2)ag unlceife, oft übermütt)ige Setragen ber (Emigranten

im gemeinen ?eben beteibigte ben ruhigen 33ürger, unb ii)X

lauter, ftitrmifc^er, gebteterif* fcbeinenber (Sntl)u[ia§mu!§, toenn

in ben (£d)auipie(en Situationen ober (Stellen tiorfamen, i5

toelc^e mit ihren Qmpfinbungen ^2(e^nUd)feit batten, n^ar nur

»wenigen faplic^, »ielen befdjaerlic^, unb allen, toelcfce an

?ubaig bem (Sed)3et)nten feinen, ober 2lntf)eil gegen il)n

nahmen, im I)öc^ften @rabe juroiber.

33efonberg njar bieß ber ^aü nadj ber Sinbolung be^ 20

Äönigö auf ber g^ludit nad) 33arenneö, unb äußerte fic^ in

ben t>erfd)iebenen SJJeinungen nad) ber ''iluffübrung ber Oper,

9?ic^arb I^öroen^erj. jDiefe 33orfte^ [200] (ung ttjurbe burd)

(auteö (Sd)(ud)3en, ein loilbeg @efd)ret), Umarmungen unb

burd) alle Seioegungen be5eid)net, in n)eld)e ein fo leb^afteö 25

^olf, in bid)t gebrängter 9}?enfd)enmaf)e, gequält oon (Sdimerj,

2But^, (5ite[feit, Unglücf unb Hoffnung, nur aui§5ubred)en

üermag. 53erfe tourben auf bas Sweater getoorfen, unb

nic^t e^er mar ber ^ufftanb 3U ftillen, bis biefe abgelefen

üjaren. 3)er (Sturm ber 33urg am (Sd)(uffe ber Oper, too so

S^ic^arb üon 53(onbe( befre^jt oitrb, rip biefe erfd)ütterten

äRenfc^en in bie Öö^e; fie ftiegen auf bie 33änfe, baö ©efd^retj

ber ©türmenben toar im parterre, unterbroAen Don mand^em

2(ngftruf um fubnjig ben (Sed)3e^nten , beffen ®d)idfa( nac^

ber (Sin^olung »on^arenneö bamalö nod) nidU entfc^ieben aar. 35

jDie 33orfteüung enbete. 2(Ile 3^ran5oi'en unb fel}r oiele

SintDol^ner riefen mit unabläffigem Ungeftüm, unb üerlangten
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[201] aufgefüljrt ^attc. 3)ie§ Se[d)<i^- ®^ toäre fef)t befonnen

getoefen, toenn aüe fic^ verbeugt unb niemanb gefj)toc^en '^ätte.

S)er 33or!^ang xoax l^inauf — baö ganje S^beater ftanb

5 ba — eine feterddje ©tifle erfolgte. 2)aö ^13ublifum ericartete,

wie gelDÖ!^nü(f) nac^ biefer ^2lrt feiner 33egrü§ung gefctiiet)!,

eine 5lntiDort. d^ toax eben fo fritifc^, einer ^öolfsmaffe

in biefer gemaüigen 23eü)egung nid)t8 ju antworten, al^ eS

fd)tt)er toar, nic^t etteaS ju antn^orten, toa§ je^t einigen unb

10 fpäter t)in ber 9}?etjr]^eit mi^faüen fonnte. ®er 5lugenbU(!

gebot — jur Ueberlegung toax faum ein Sttl^emgug 3^^^-

(Srfc^üttert üon aüem S^umuft, noc^ mef)r üon fo mand}em

fc^mer5ltcf)en Sluigruf, tcelcbeö üon ber 9^ei^barfeit eineö

^ünftferg öon @m|>finbung hjo^t begreiflich ift — fagte id)

15 auf i5J^Qn3Öfif(^: „Wöqc ber ^önig einen S3Ionbet finben,

ber fein ?eben rettet!" 3)ag ganje "ipublifuni, 3)eutfrf)e unb

^ranjofen, ftimmte [202] in ben SBunfd^ ein, ot)ne ba^ ein

2J?i§(aut gehört tourbe. 5)er 35or^ang fiet. — O^ne ba§

gteic^ barauf über biefe 33egebenl^eit toieteS ßon einiger 33e=

20 beutung gef^roc^en tüorben toare, batiert fid) bocb üon biefer

33orftetlung fo mandier 3)?i§ioerftanb, unb einige t)öc^ft fc^mer3«

Ii(^e 2(ugenblicfe , bie fo febr in mein Seben unb meine

^oufbal)n alS tünftter i?erh)ic!e[t finb, ba§ id) nic^t uml^in

fann, il)rer \:)xtx ju eraä^nen.

25 2lüe Steile, ober bod) gett>if3 bie 9J?e{)r^eit, welche in

Subtoig bent ©eAje^nten feinen 53eruf jur ^önig^ujürbe finben,

toaren bama(8 barüber einig, unb fdieinen eö je^t tuieber gu

fetjn, ba^ er aiß ^ricatmann ton mani^er Seite 2l(^tung, unb

überl^au^t 9}?it(eiben verbiene. 3)iefe em^fanb ic^ bei) jener

30 55orfteÜung ; uid)t mel^r brüdte id) auö, a(ö id) fagen mu^te.

3)afe f^ranfreid) ein 3a^r barauf fi(^ gur 9^e))ubli! erüärcn

toiirbe, fallen meüeiAt bamafö bie bebeutenbften Staatsmänner

nid)t [203] üorauei : eö ift alfo n^ol)I ju beulen, baß bie metften

toon benen, toelt^e über biefen iiJorfaü mtc^ bitter getabelt

35 unb üerfc^rien baben, unter ätinUc^en Umftänben nid^t üiet

anberö geljanbelt ])abcn njürben.

2Bie ernftUcb id) mid) auci^ ftetS um ben 5Intf)ei( ber
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ü)?el^r^eit burcfi ^ilnftrengung Setüorben l)abt, fc ^afce ic^ bennocö

nie ben Slnt^eil trgenb einer 'ißarte^ gefucfat. Oc^ bin in

bem 33eftreben, aud^ ben Sfnfdiein bviüon jU loermeiben, ju

meinem offenbaren D?acf)tt)ei(, t)ie[ ^u aeit ges^angen.

3^ie (Emigranten, mit tenen i&i — einen einzigen fd)ä§baren 5

9J?ann, ben id) lange üor ber 9teDotuticn gekannt i)abe, au!?=

genommen — nie SSerfe^r l^atte, bettjiefen mir i^ren 2(ntl)eit

nad) biefem 5^orfaüe njä^renb ber ^orfteünngen, in icetdien

id) ]u tbun b^tte, nid)t t»ie(, aber bod) etwaS lebbafter mie

guttor. (Sin bebentenber (BAaufpiefer glaubte aber, unb eine lo

'^Partei) machte ibn glauben, baß iA aur bie=: [204] fem 9?eben=

toege 33et^fa[l unb eine ©attung 9^uf erhalte, toetc^er ben

feinigen übertreffen fbnne. jl;iefe (gorge tt»arf eine 3lrt

(Siferfudit in feine Seele, voäijt er üorber nie gefannt ijattt.

Um nun audi feinerfeitfg auf einem nid)t minber bebeutenben i5

9?ebenaege midi n^ieber eiu'jubcten, ergriff (5r — ber für

bie ©orge um alle bffentlid}e 2{nge[egenbeiten üon je^er üiel

ju (eid)tfinnig geicefen n^ar — ben 2{nfd)ein — benn mef)r

toar eg ni^t — unter ber 5Iegibe ber entgegen gefegten

Partei) ju fteben, unb biefe für fic^ toirfen 3U laffen. — 20

^ieraug entftanben ©efi^räcbe, tt>urben 9}Jeinungen angenommen
unb toon mir feftgefegt, tt'eldie, fo toie itjre SBirfungen, ic^ erj^

einige ^ät nad)^er in i^rer ganzen 33ebeutung erfahren habe.

SJJandier 92ederet^, mand\er 33itterfeit feilte id) ©ebulb,

5reunbüd)feit unb ^u^e'^fic^t auf meine Xenfung§art entgegen. 25

3d) ergriff einige (55elegenbeiten, bie gerabeften (Srf[arun= [205]

gen, auf Sbatfadien gegrünbet, ju geben. @inft fanf ber

^reunb, ber faft genjaütbatig t}er(eitet tt*urbe mi6 3U cerfennen,

mit inniger 9iü^rung an meine 23ruft. — „dd ift nid)t,

toag man glaubt — id) n^eiß, eö ift ni6t!" rief er mir so

ju. (Sinige SBoc^en vergingen in ^rieben, bann trieb faifcbe

2tmbition unb bie rege 3ü^ietrad)t ii)n toieber in bie ©lieber

gegen mid). Söie baber a>ar auf bem 2Bege unferer greunb^

fd}aft burc^ meine <Sd)utb fein @xcl§ gen)ac^fen : nun aber,

too ii) oijne 9}Zi§beutung mit niemanb reben, niemanb me^r 35

grüßen fonnte, forberte e^ meine 9?ube, baß id) mic^ 3urü(f3og.

3cb brachte auf einem (harten, am (Sinfluffe beö DJerfarö
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in ben 9?I)em, meine Sage in befc^ränftem Umgange mit

Slvbeit gu. @U[e öon 53atberg iDurbe bie§ Qa^r auf bie

Sü'^ne ge6rad)t; auc^ bie ^ageftotjen.

Um biefe ^eit iourbe mir, ol)ne 23eranla[fung, (äinteitung,

5 3"t^u5^ 0^21^ S^erfeinbung
, [206] tüel(^e ic^ in 2Bien iceber

l^atte, noc^ je^t t)a6e, über Srieft l}er, auf @ef)ei§ beö ^aiferö

^eo))oIb, ber ^luftrag, gegen getoaltfame (Staatöummälgungen

ein ®c^auf|)iet ju fd)reiben, unb bagu ba§ X^ema gegeben,

tt>ie in ber Wüu beö vorigen 3a^rt)unbertg bie tönige ton

10 jTanemar! bie verlorne ©uceränität lüieber erlangt Ijaben. —
^Dagegen fe^te fic^ mein ©efü^I. d<i) fonnte nidjtö anberö

ernjarten, a(8 ba^ bie ^Bearbeitung biefcg ©egenftanbeä

burdjauö mi^üerftanben toerben, entgegen gefegte unb fe^r

üble 2Birfung t^un müfete, unb fd)lug bal^er cor, in einem

15 anbern, felbft getoäljften @egen[tanbe, fo gut i(^ eS vermögen

toürbe, ein 33i(b aüeö 9)?if3Derftanbeö jtoifd^en beiben S^^eilen,

fo tt)ie baä @emä^(be eineig i^ürften ju entioerfen, toie dürften

fe^n foüen, unb wie mand)e finb. 3nbem ic^ baö Ungemac^

beö "ißarteijgeifteg in S3ürgerl)auöbaltungen ju fc^ilbern mir

20öornal^m, fonnte id) ;5ugleid) mi(^ beö brücfenben @efüf)[g

entlaben, boö ic^ felbft [207] eben je^t angefangen ^tte

t)ierüber gu em^finben, unb beffen ^una^me id) mit 9ffed)t

befürchtete. 3)iefer le^te ©runb beftimmte mic^ am meiften,

ben erl}altenen Sluftrag ju übernel^men. SJiein 33orfd)Iag

25 tourbe angenommen. jDie§ ift bie Sntftet)ung bee! ©c^auf^ielö,

bie ^ofarben, worüber id) nac^^er fo ^rt mi§üerftanben

irorben bin.

@ine 9?^einfai^rt , bet) toefdjer wir an ber ®d)tDebifd)en

©äute, t>on ©uftaß 2(boI^^§ 3tnbenfen begeiftert, eine ^ibation

30 feinen SD^anen brad)ten, unb bei) bem 2Bunfd)e, ba§ in feinem

t^atle eine frembe Station bie ^Deutfdien übertoältigen möge,

bie 2ld)tung für ben Unternel)mungeigeift ©uftat» beö ^Dritten

— »eranla^te in jenem Stugenblid ben @ntfc^Iu§ jur 3^=
eignung ber tofarben an biefen ^önig.

35 (gie iüurbe ausgeführt, wie lebhafte 9J?enfd)en oft ben

erften Oebanten ausführen, ben fie in einer befonbern (Stimmung

empfangen ^ben.
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[208] Seit ber @rf(^etnung biefeö (Sc^au[|)iet8, luelc^eg im

(September 1792 gebrucft tcurbe, in ber ^eit, ü30 eben bet

gtoet^te 2f)eil ber großen SBeftgefdiidite begann, f)aben mand)e

au§ SO^ißüerftanb, ben ic^ mit tiefen Usingen üeranlafet I)aben

fann, mi^ bffentüd) für einen enragierten ^ilriftofraten, noc^ s

ba3u in ber fc^fimmften 33ebeutung, erflärt. 9?ur bie SBenigen,

toetc^e mic^ fennen, finb barüber [o erftannt toie id) felbft.

3d) toünfcbe, ba§ eö mir gelingen mijge, burd) biefe nidit

aueigei'd)mücfte, treue Srjä^fung beö ^ergangeö, ber Umftänbe,

toe(d)e bagu bet^getragen ^aben fönnen, jene äReinung berichtigt lo

gu !^aben. Scteol)! meine früt;ern ©d)auf)}iele, aU bie, tt)eld)e

nac^f)er gefdjrieben [inb, fönnen midi, glaube ic^, ßon bem

S5erbad)t frei) [^>red)en, a(8 fet) ic^ ju ja'^m, für bie gute

(Sac^e ber SD'^enfc^tieit 2Ba^Tf)eit ju fagen. 3c^ ^abe mic^

fcemü^t, biefe na^ meinen Gräften ju üerbreiten, unb nie i5

i)ahe [209] i(^ tabei^ irgenb einer Pfaffe gefri)l^nt, fie gelte

für bie erfte, ober für bie britte. 5lber eine (StaatSnerfaffung

ju untergraben, ba^^in ):)ahe id) nie arbeiten sollen.

SBar nun unter biefen Umftänben üon ber »origen glüd=

liefen Unbefangeni^eit meines Cebenö mandieö oerloren ge^ 20

gangen, fo feljte id} nod) met)r bapon ju, al8 im -öa^re

1792 bie 9^egie beö d}urfürftU(^en X^eattx^ mir übertragen

tourbe.

§err 9?enfd)üb, üjelc^er biefelbe bi§ bal)er certoaltet ^atte,

forberte unb erhielt feine (Sntlaffung, um eben biefe (Stelle 25

in feiner 53aterftabt, grantfurt am 9}?ain, mit ungleich

größeren 33ort^eiIen gu übernel)men. 3)a£! Jl^eater üerlor

an i^m einen gebilbeten Sdiauf)>ieler in bem %a&ie einiger

gefegter Stollen unb ber ^iaifonneurö. SJiabam 9?enfd)üb

gafc ©iele 9J?ütterrotlen mit (Smpfinbung unb SInftanb. 9>?e^rere 3o

53erfud^e im ^od)!omifc^en %aä:i, toie bie £)berl)ofmeifterin

in (Slife üon ^al= [210] berg, l^aben betoiefen, ba^ fie eei

barin toeit gebracht ^ben toürbe. 3t)r früher Slbgang üon

ber Söü^ne ift auf alle gälle ein 3^erluft für biefelbe.

SRe^rere Umftänbe , beten ^Detail gu toeitläuftig fet^n 35

toürbe, mad)ten eg mir gur unerläßlichen 'l^fli^t, biefe (Stelle

eben in jener fritifc^en ^eriobe 3U übernehmen. 3c^ ^abc
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ti)r treu(icb »teleö ijcn meiner 9tu^e, meine SWuße jum

Slrkitcn, einige 33ortt}eile unb fielen i^rol^finn aufgeopfert.

2)er 'iptan, nad) tcetdbem ic^ biefe ©tede ju führen mir

toornabm, toar oor^ügüc^, fo lange eg nic^t offenbar in

5 SBiberf^^ruc^ mit meiner '^^flic^t wäre , ba§ 3ntereffe ber

©d)auf^neler ju beobachten, inbem ic^ gen)i§ n)ar, baburc^

am fidierften baö 3ntere[fe beö ©angen ju bewirfen, toeld^eö

ber 3ntenbanj am .'perlen lag.

©iefer %^{an, todä^en id) bem §errn öon ©atberg öortegte,

10 unb ben er genetjmigte
, [211] ift noc^ bet) ben Elften beö

3:i)eater§ ju 9}knt)eim befinblic^. 3d) fann mir fagen, ba§

ic^ ii)n
, fo toiel an mir lag , befolgt \)o.ht , unb barf mic^

be^^lb breift auf ba8 ^^i^S^^ß ^^^ (Sd)auf|3ieler ju SD'?ant)eim

berufen. 3d) Ijabe mid) bemül)t, bie ©efe^e ber Ueber=

15 ^eugung ber ©d)auf).neler gum eigenen 33ebürfni§ ju machen.

3)en B^^J^s?' bie 5lengftUd)feit, bie 9}?orofität, bie Slbtöbtung,

roeldje barauS entftel)en, wenn jebe gute ober üble ?aune

notiert unb l^art oer|)önt werben mu^, \)(x^z id) ftiüfdjweigenb

öerbannt.

20 (St(i(^e ber auf tierfd)iebnen 2:i)eatern eingefüf)rten ©efe^e

entölten eine ^ebantere^, einen ®ruc!, eine ^(einlid)!eit,

Welche mit Äünfttergefüt}! nid)t 3U bereinigen ift. ©ie fd)einett

mdcfc für ^anbwerfi^burf(^e , alö für ^ünftler entworfen,

©inb fret)Iid^ nur wenige (Sd)auipieler ^ünftter, fo gewinnt

25 bennod) eine ©ireftion , wenn fie atle <xH [212] ^ünftler

bel^anbett. ©ie l;at bann bon ben ©c^aufpietern gu forbern,

Wa8 fie il)nen bor{)er geteiftet ^t — Humanität, ©ic^er

wirb biefe auf foldjem äßege mel)r erreicht, alö auf jebem.

anbern.

30 SD^an fann unb foü bem tünftler^umor nid)t beftänbig

einen .^ap^jaum borl^alten, ber be^ bem erften Slufbänmen

bem mutliigen ^fjaden aufgeworfen wirb. @ö ift berjei^Ud^,

wenn berfelbe Junior, ber !^eute liebenöwürbige (äigenl^eiten

geboren I;)at
, fic^ morgen in etWoS »ergibt ; unb man mu§

35 eö nic^t für ein ^apitatoerbref^en neljmen, wenn baburc^ ber

^(an ber innern .*^au^füt)rung um etwaö berfd)oben Wirb.

(Sine unf(^äblic^e 2Bitlfüf)r, xatXi^t man ^eut überfielt,
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eT3euv3t morgen eine J^ienftleiftung, n3e(d)e ber S^agetüerfer

üerlDeigert. 3^^^"^/ ^'^ '^^^^ 9D?cno^>oüum in ber £unft=

Übung ©tatt finbet, rco jebem 2:atente (S|?ielraum geroäl^rt

toirb, ba finbet feine Unentbe^rUd)feit ©tatt, unb n?o feine

[213] Unentbe!^T(icf)feit ift, fällt ein finbifAer ober böeartiger 5

2^ro^ auf ben imiid, ber ii)n geigt. 9^ac^ meinem über=

gebenen ^^^one roax niemanb unentbel:)rlicf). 3cb toax fo

entbeljrüd) tüie aüe. 255ie n)ar' eö au^erbem mögüd) getuefen,

baß bas iOJanbeimer S^t^eater, na6 fo empfinblid^en 2;obe8=

fäüen unb einigen fdinjer ju erfe^enben SIbgangen, ficf), toenn lo

aud) nidjt in bem ©lange feiner 9Jcittelperiobe, bod) biö

!^eute in einer 33erfaffung Ijatte erl)alten fönnen, n)e(d)e immer

jene nodi teeit übertrifft, njobin einige anbere 2;i)eater bei)

nid)t fo t)äufigen 9?er[uften t^erfe^t lüorben finb?

3d) l)abe gettünfd^t, UnterriAt ohne (2d)uImeiüerton, is

Slnfel^en burd) Offenheit unb 3utrauen, ^^eftigfeit ot)ne (itarr=

finn, St^atigfeit Durd) ©elbfttbun gu beroirfen. d^ fommt

mir nid)t ju, ju beflimmen, in mie fern biefe§ mir gegtücEt

fei?. ^2Iber baö ift aftenmäpig, baß üon 1792 biö 1796
nur (Sine Ä(agfad)e oorgefallen ift, unb gujar in einer ^[eiber= 20

angele= [214] genl^eit, üdu ber unf)eilbaren (Sitetfeit unb ben

eingefd)rdnften 33egriffen einer Slftrige ßerantaöt. 3)ie 2ltt

unb SBeife ber ^tagid)rift, tt)e(d)e fie gegen mid) üerfaffen

lie^, fönnte ee miberlegen, ta\}, man auf bem 2ßege ber

®e(bftt)intenanfe^ung i'iebe gu getinnnen üermag. 3)a eö 25

inte§ ber eingige ^aü iwar, rco id) üorfeljUd) unb mit arger

33efonnent)eit gefrdnft tuorben bin — fo l^abe ic^ biefen

33orfa(I balb üergeffen, fidier nie entgelten laffen. Slnbere

klagen finb au^geglidien , bet)gelegt, ober burd) Uebergeugung

gurücf genommen morben. iSinige unerlaßlidie 'i>unfte au8= so

genommen, voa§ nämli(^ bie Orbnung be^ groben unb

toä^renb ber SBorfteÜung anlangt, ift eä mir geglüdt, ba^

bie übrigen ^^unfte ber cortjanbenen @efe<je in fveunbfd)aft=

lic^e Erinnerung, aber nid)t in ftrenge 'ilppellation gefommen

finb. Sin fd)a5barer Esprit de Corps für bie St^re beö 35

(Sangen l)at bie ä)tant)eimer 33ül)ne, fo lange ic^ fie fenne,

nic^t üerlaffen. ör fonnte ein= [215] gefd)lafert werben,
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aBer ftctö unb o'f)ne gro^e Wlix\)t roax er 3U eriDeden. 3!}?it=

güeber, bie ntd)t in engem S^ertrauen leinen, !^a6en, anä) njenn

fie eben über einen "iliunft in Uneinigfeit toaren, fic^ toif

feiten @ere6tig!eit t^erfagt, toag i^r »at^reö latent anlangte.

5 Unbemerft t)aben be^ gutem (Spiel, ober bet) (ängft an*

erfannten ©cenen, bie (Soutiffen [id) ©on ben 5!}?itfpie(enben

gefüüt. ©ie Äunft unb ber 5lugenblicE [iegten über ben

eben [cf)n)ebenben ''43ro3e6 — man erfannte bie SBa^r^eit,

unb :^u(bigte il^rem "iPriefter. 9)?öge biefe (Stimmung ber

10 SD'Jon^eimer (Sd)aufpie(er [ic^ nie toerUeren — fo bleibt ber

(Stoff, um jeben @en)inn für bie Äunft ju erhalten, 3U er=

l^ö^en, 3U ld)affen.

Qm 3uüuö 1792 ertjielt ic^ ben 9?uf oon bem neu

errid)teten 9^ationa(tl)eater ju i^ronffurt am 9J?ain, tcä!^renb

15 ber Krönung beö ^aiferö ?^Tan5 bort aufzutreten, unb für

[216] bie Ärönungöfeier ein ©elegenfjeitöftüc! ju geben. @8
toar ber @id)enhanj, in Sinem 5tfte.

3cJ) fa^ 3U ^od)l)eim unter einem furc^tboren ©etoitter,

baö mit bem ^anonenbonner oon 9J?ain3 , ber iljn empfing,

20 toetteiferte , ben .^önig f^riebrid) 2BiU}elm ben ^^Je^ten öon

^^reu^en anfommen. jDiefelbe (State f)at fünf ÜJionate nad)t)er

baS 53(ut feiner brauen Krieger gefärbt, alö er an it)rer

(Spi^e ben ©ieg über bie ^ranjofen errang, unb, §err über

fid) felbft, S3ergebung rief, ba toom .^irc^ttjurm l^erab einige

25 gran3ofen , atö fc^on bie 5Iffaire geenbet t»ar , noc^ auf ihn

feuerten.

öm (September rief unö bie .^anonabe beS Süftinifdien

^eereö bet; bem Angriffe auf (Speiser oon ber ']3robe ber Silla.

!Diefe Oper ivurbe beffelben ^2lbenbö gegeben. 3)er Sroß
30 unb bie 53agage ber ^Deutfc^en lag »or ber (Stabt"; i^rc

9?ieber(age toar befannt. — 3)ie 9?ai^riAten, toelc^c, mit

jebem [217] ^ugenbtid »eränbert, in bie Stabt famen unb

baS 'ißublitum im Sd)aulpiel(;aufe aüarmierten, mad)ten bie

(Stimmung pein(id).

35 2llS aber furj barauf bie unt»ermut^ete 9?adirid)t ber

Uebergabe öon 9)?ain3, an einem ©c^aufpieltage , eben be^

Einfang beö Sd)aufpiel8 eintraf — fo n>ar bie gan3e
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33eriatnm(un9 bacon geCät^mt. ?eifeg 9?eten, ftiüeg, ftarreö

Dor \[A öinbttcfen cetfünbete bie Srauer um bie gefallene

2;eutfd)e ^efte — um bie gefunfene (J^re beS 3^euti'c6en

9'?amen0. B'ooax erfannten bamalg noc^ bie ^ranjofen bie

•JJfdljilcfce DieutraUtät; allein i{)re 53orpcften gingen bid^t an 5

bie 3^beinlc^an3e. ^ie [eb^afteften SInftalten tuurben gemacht,

bie ?^eftung in Sefagerungeftanb ju fe|en. 5ll8 2{nfang§

1793 baS faiferlic&e öeer auf ber anbern Seite ber ©tabt

bicbt corrütfte, baö ©ouüernement in ftrifter DceutralitätS*

beoSacbtung ^eute 9?adit fid) in 3?erfaffung fe^te , einen lo

UeberfaU ber S^eutfc^en, [218] tooburcf) [ie fid) in 33eft<j ber

^eftung toürben fe^en fönnen, aSjutreiten, morgen einem

befürchteten Singriffe ber 5ran5ofen ju »iberfteben : fo tourbe

baburd) eine 5^f)ätig!eit , eine Unruhe unter bie 33et}tDol}ner

gebrad)t, toelAe im @an3en intereffant voax. i5

(Snbe 1792 üjurbe in 9)?an£)eim baS 3u6iläum ber

Regierung .^arl S^eoborl laut gefeiert. 2{u6 über bem

9?t)ein, mitten in Süftineg 2(rmee, tourbe eß feierli* begangen.

3)a0 f[eine ©elegen^eitsftücf, toetc^eg ic^ baju fcbrieb, tjeißt

:

bie 53erbrüberung. 3}ie 'ißfat'jer nabmen eä mit grcper 20

SBärme auf, fo toie im ganzen ?anbe fiele un3n}et)beuttge

9)JerfmaIe ber ^iebe für ben S^urfürften unb bie 53erfaffung

gegeben tourben.

3m i^rü^jal)re 1793 fa^en air unioeit 9??anl)eim düftineä

Slrmee retirieren, bie "il^reußen öorbringen, ben @rafen Sßurmfer 25

über ben dit}e'm ge^en.

[219] -Om 5{uguft unb September befuAte Äiinig i^riebric^

2Bi(t)e(m ber 3^^^)^^ ti^ Sburfürftin unb bie ^la^^ijbxMifiit

^amilie 3U 9J?an^eim, 3^ie ^orfteüungen, n^eldje ber Slcnig

auf bem 9?ationa(tbeater gefe£)en ^at, finb : bie ebelic^e 30

43robe, Suftfpiel ; bie Qntfübrung auö bem Serail, Oper;
ber @eniu8, 53orfpiel in (Sinem 5(ft, nacfe ber Sroberung

Don SJiainj, ba3u Otto ber Sdiü^, ba§ 9?äufd)6en unb bie

Oper, ixet) ^reper auf einmal; bie ^eimüdje Sbe, Oper,

^toet^mal; 9?itter S^olanb, Oper. 3)er .ßönig be3eigte feine 35

3ufriebent)eit mit biefen S3orftellungen, unb ^atte bie @üte,

bie Urfac^en feiner 3"fT^i^^c"^£it «uö einanber 3U fe^jen.
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On eben tiefem Saläre ftarb ^err 33öcf. 2)aö Ül^eater

ütt baburd) einen empfinb(id)en 53erluft, ben e8 lange nidjt

toetfd)mer3en fonnte. !J)er @raf üon ^(eoe, in Otto ber

©d)ü^, iDar [eine (e^te Atolle, ^n feinem @ra6e ^ie(t ber

5 (£tabtbed)ant, ^err Spiel- [220] 6erger, eine rüljrenbe 9?ebe,

tDeld)e feinen (äinfid)ten unb feinem öeqen gteid) große (Stjre

mad)te, unb mit bantbaren Smpfinbungen üon unS aüen

aufgenommen mürbe.

'^ladc) Södg Sobe tourbe ^err ^oä) unb beffen j^oc^ter,

10 33ettl} £oc^, oon bem eingegangenen SD^ainjer 2;^eater engagiert.

§err Äod) trat mit allgemeinem ^^el^fall aCö Ä'aberbar in

ben 3nbianern, unb feine Xodner alö 9}?argavetl^e in ben

^agefto(3en, auf ©ie ri§ jebermann l)in burd) 2Bat)r!^eit,

©efü^l unb eb(en ^2IuebrucE. 33eibc tourben bem ^^ubtitum

15 toert^ unb njaren fe^r gead^tet.

!J)ie ©c^aufpiele mürben ju jener 3^i^/ ^'^ über^upt

ioä^renb beS Üriegesi, oiel befud)t. ÜDie <Stabt mar mit

äJienfdjen angefüllt, unb bas ^in- unb ^erreifen gu ben

Armeen bilbete ein eigene^ Sßerfe^^r. 2{uö ben entlegenften

20 Oegenben maüten gauje 3"^^ 3« ber Belagerung oon 9J?ain3

;

anbere !el)rten bal^er gurücf ; bor bem 5Kt)ein= [221] ti)ore

oon 9!}?an!^eim bilbeten fid), befonberö gegen 2lbenb, mannig=

fad}e (Gruppen, meldte bie Äommenten um D^euigfeiten be=

fragten, bie iljrigen bagegen umfe|jten, unb in 2)?utt)maßungen

25 unb "iProptjejeibungen fid) ergoffen jDie§ aüeö tourbe oom
3Bicbert)atl bee .^anonenbonnere oot unb auö ilRainj, Sanbau

unb ben äßeifenburger i'inien begleitet.

(Sben l^atten mir unö oon ber (Sorge bei) Eroberung

ber ^Beifenburger Sinien unb ber 2Ingft htt) ben bre^

30 mörberifc^en Sagen oor lautem , meldte ben 9iuljm beä

^erjogö oon Braunfdimeig unb bie S^apferfeit ber oerbünbeten

Öeere oeremigen, erholt, alö im 3)ecember bai? faiferlidje

§eer, enblid) ermübet oon ben unaufbörlid^en blutigen dampfen,

in meldte ber unerfd)rodene iBurmfer biefe tapfern brauen

35 Solbaten tägüd) gefül^rt batte, biefe über ben 9ibein, baö

^reußifd)e ^eer biö an Oppenheim fic^ gurücfju-jieben ge»

nijtl}igt tourbe. graujöfifd^e ^peerl^aufen [222] erfc^ienen nun
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t>or ÜJian^eint, eine faiferUc^e iöefa^ung 30^ tarin ein. ^urc^t,

DJiißmutf) ber einen '!|3arte^, ^fjoffnun^ unD 9)?ut!^ bei) ber

cinbern, Sitteten einen fonterbaren Äontraft. Xk <Stabt

nax üon einer Seite burcb tie i5ran3ofen eingefcfifoffen ; bie

^JertBeibigungöanftalten tüurben mit Sebbaftigfeit betrieben. 5

9J?ein ©artenbaue! am 9^f)ein tt>urbe bebrobet, eingeriffen

3U toerben, a[^ ein gro^eg SÖerf bid)t baneben angelegt werben

foüte. ßinem taiferliAen Lieutenant, ©errn ton 3acabo»ef^,

ben icb roeber ücrber nocb nacbber je gefprocben t^abe, ging

bie 3^^f'''^^"""S ^^^" freunb(id)en 33efi^ung naf)e. (Seinem 10

2Biberi'prud) gegen ben unnüljen 9iuin, unb meiner nadi^erigen

sBerfic^erung, im 9?otl)falIe baö §auä, roenn e8 oerfangt würbe,

l'elbft anjUjünben, banfe icb bie (Srbaüung. 2)en l^erjü^ften

2)ant meinem unbetannten ?5^reunte für fein SöcbteoUen!

2Balte einft [223] ein guter ©eniue über bem S)a(^e, barunter 15

er auerubt ton ben 33efc^a>erben beS l'ebenö !

3nbef5i njar ber Sinbrucf, ben biefe teränberte ©eftalt

ber (Sad)en auf 3D?anbeim machte, fo merflic^ er roar, bennoc^

minber ängfttic^, atö bie 2(nftatten ber Sanbeoteritattung

ernft unb feierlid) waren. Wlu\it unb Sanj würbe eingefteHt, 20

ba§ ^arnecal terboten, baig Sdiauf^iel [iftiert, unb ta^

tierjigftünbige @ebet angeorbnet.

3)a bie )3rcußifd)e 3Irmee, otjue Unorbnung 3urücfge3ogen,

nod) jenfeitö bei $K^eine ftanb, unb ben 2I:inter über ftef)en

biith — bie 3ablreic^e faiferücbe Wrmee bie 33ergftra§c 25

entlang in SBinterquartieren blieb — fo mußten bie Se=

tool)ner ton Wlax\l)tim nacb jenen nieberfc^lagenben 5lnfta(ten

mit 9?e6t befürditen, baß itjre Obern ton bem 'ilergften,

itaö gefd)el)en !önne, met^r alö 33ermut^ungen ^tten.

[224] -Sd) war einen Slugenblirf in Äraftlofigfeit unb ftarreö 30

i)?ic^tbenfen terfunfen, at» f^exv ton 2:alberg mir eineS

Slbenbö auf 33efe{}l bei iDiinifteriumö fdjriftüd) anfünbigte,

bal gefammte J^eater fei) fiftiert, unb idi möge jebermann

antünbigen, fid) nacb einem anbern Engagement um3ufe^en.

9)Jein Stufgeben anberweitiger 5)erbinbungen war nun 35

nad) biefer (Srffärung traurig oergolten, aüe 33anbe ber

(^reunbfc^aft gerriffen, wir in aüe Snten 3erftreut, ic^ aul

Litteratardenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 24. 7
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meinem ©artenparafciefc »eririefen. 3c^ fonnte mid) ton

bem (2cf)Ia^e gar nicf^t erholen, .^ein <£6(af berüt)rte meine

5lugen. 3cfi ftanb auf — n>arf mi6 nieber — raffte mid)

aiefcer auf — f)ie[t untertroAene <2e(fcftgef))täc^e — ta§

5 bie mitgefc^icfte, mir officleß t^etannt gemachte 3}?inifteriatorbrc

einmat unb nod) einmal — c^ne baß icfi bon bem : „ba§

Sweater ift fiftiert," in ber Crbre beö SJJinifterg, ju bem:

„ ic^ folle jebermann [225] bie (Sntlaffung anfünbigen," meinet

ßtjefg, einen 3i^1<Jti^i"sJ^^<ii^S finden fonnte.

10 @ine 3)unfet^eit unb 3?ertt>icfe(ung beS bortigen @efcf)äftgs

ftt^Ie§ njar mir fret)Iidi eben fo befannt, al§ man^e fic^

bered)tij3t glauben, barin eine abfid)tlid>e , bem ©taatc gu

3eiten nü^tidie, ftjftematifc^e ©onberbarfeit ju fuc^en.

©etoiß fonnte mein S{)ef ben Umfang unb bie ganje

15 33ebeutung beö 2Öorte§ — f i ft i e r t , beffer atö ic^ unb in

allen ^otgen, na* feiner Äenntniß ber 53orfä[(e am riAtigften

bemeffen. Sein Sefelil, „ba§ bie SDZitgüeber fid^ nac^ anbern

CEngagementsi umfeljen feilten," ent(}ielt bie i^etle jDeutung

unfercr Sage, fo toie e§ bet) aüer feiner Siebe für bie 33üt)ne,

20 ber er fo manche 33emü^ung geujibmet i)atte, ein ^ett^eiö feiner

gürforge ujar, baß niemanb unter ^Verfügungen unb einem

!rc|>pelfinne leiben folle, tt(eld)e 5U cerf)inbern er nic^t in

feiner (>3en)alt i)ie[t.

[226] 2Bie bem fet), fo befc^toß ic^, bon bem 33efef)(e,

25 ©ntfaffungen befannt 3U madien, fc^(ec6terbingS unb auf feinen

f^all ©ebrauA ju machen. 3c6 ftellte §errn ßon 3)cflberg for

:

1. Ta^s idi midi auf bie ©ültigfeit meinet ©efreteS für

mid^ unb alle Xefretierten l>ejöge, n^ie auf bie 53ollgültigfeit

ber unter d)urfürftUc^em «Siegel mit ben ä)?itgtiebern ge=

30 f(^Ioffenen Sontrafte.

2. Siftieren ^ieße ni^t aufl)eben ober faffieren, fonbern

einfteüen. Xa%, toenn eö bie (Staatöoerira(tung unumgängUcfe

für bae ^efte f)ahe, unfere Äunftübungen ein5ufte(Ien, »ir

uns, »orauägefe^t, baß tfir bie fontraftmäßige 3^')fuJ^3 fott

35 erf)a(ten n^ürben, biefeS aüerbingö gefallen laffen müßten.

3. 2;a§ idi ben ©efe^I, jebermann foüe Engagements

fudien, nid)t befannt madien fcnne, o^ne aüeS ju jerftreuen^
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unb manchem bie »illfcmmene @e(egenl)eit 3U geten, feine

©teile ju »erlaffen, woburd), tca§ fo [227] ütete 3af)re mül^=

fam erf)a(ten ö>orben »äre, in einem 2(ugenHicfe Pernic^tet

fei)n toürbe.

4. 5^a$ ber S^urfürft im [ieSenjä()ngen Kriege, 3U einer 5

3eit, ft)o ein irett betTä6tüd}erer Jbeit feiner bcimaligen

i'anbe toom geinbe kfe^t geilten icorben, roeber iöefotbungen

noc^ "^Penfionen aufgef)oben haht. !Dap eine ^affierung »ie

bie jegige, gegen SBort unb Unterfc^rift, bei) ber 6i8f)erigen

3Jerfat)rungeart biefe'? g^ürften nidn ^u benfen fet). 10

5. 5)aJ3 id) enb(id) mein ^Tefret beffetben XageS burd)

einen 9iec^tgge(ef)rten bem ^urfüvftlidien ©taatöminifter (trafen

»on Obernborf üortegen, unb um beffen ^rvift in biefer febr

bebenfUdien ^a^^e miÄ erfunbigen würbe.

3ule§t bat idi Öerrn ton 2^a(berg, ba^ ^{nfe'^en feiner i5

©teile unb feineg (Staub ei? gu gebraueben, um unfer 9?ec^t,

bag 9?ationaItf)eater, bie§ 2öerf feiner 53emübungen, feiner

©ebulb, unb baä Xenimai^l feinet ©efdimad^ 3u erbalten.

[228] Öerr ton 3)a(berg antwortete, ba^ er für bie (5r=

baüung bet^ ©anjen bag Unmögüdie wagen wolle. Snjwifdjen 20

trug berfelbe mir bie Uebernaljme be» gan3en SBerfeg, nebft

ber Unterftüljnng toon @arberobe unb Stbtiotlief an. 0(^

verweigerte biefeS burc^au^, fet3te aber bin3U : baß, wenn

bie 33et)'ammenbaltung be§ SbeaterS baburd) 3U bewirfen

fel)n fönnte, bap bas @an3e auf d)urfürfttid)e ^ecbnung biö 25

3U rui^igern 32it£J^ ^^ ^legenSburg, ^^rag, ober einem anbern

Crte, ben man für ^jaffenb Ijielte, gefüljrt würbe, id) redjt

gern unb ol^ne ©diwierigfeit fo lange unter ber ^Tireftion

eineg anbern flehen woUe, W03U i6 §errn ^odi corfd^tug.

S;er §err 9)?inifter antwortete bem 9tec^t§gelebrten, wetdjer so

mein 3)efret ibnt oorlegte: „3)a§ e§ frei)lic^ eine eigene

©adbc fei), unb er e§ ben §erren — ber 9?egierung —
wobl bemerflid) gemaAt t)obe. (5r glaube, [229] ba|3 bie

Sefrete Würben geilten werben muffen."

-36 übergebe I)ier ade SBege, 5}orge(egte '^^lane unb 35

iBemül)ungen, ivei&it i&f unoerbroffen gegen febe ©cbwierigteit

3ur (5rl)altung be^ä 9)?ant)eimer 2f)eater§ gemacht babe. @ine
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betaiÜiette 9iec^enfc^aft barüber, nebft ben Ortginatbetägen,

tft bei) ben Sitten. ©riBiefen ift eä, ba^ ic^ fc^on bamalS

mic^ für entlaffen anfe^en fonntc, aber ba§ ic^ 3U Wlan^eim

bleiben wollte.

5 2)a bie 33eforgni§, ba§ bie ©tabt befc^offen Serben fönnte,

aügemein getcorben tt>ar, fo bat id), ba^ jum @tn))acfen oon

©arberobe, 33ibüott)ef unb 3}Ju[ilfaüen bie nött)igen Ä'aften

gemacht »erben bürften. (So gefcftal} ; baö ganje X^eater

tourbe bemontiert ; eö »uiben Stiforbe geid)loffen, unb alleö

10 ftanb 3ur Slbfatjrt nac^ 9?ecfar = @Iö bereit.

Sd) i)ahc burc^ einen ^\i\ali. bie Slbftimmung ber 9?egierung

über ben ©egenftanb be8 [230] jn entlaffenben 2;(^eateri3 ge=

lefen, unb ben 33ortrag an ben SOiinifter, welcher [einen

58efef)l an unfern S^ef unb beffen Orbre an mic^ üeranla^t

15 1)at. „Um ben 33ürger, fo l)it^ e8 in bem eintrage ber

ct)urfürftli(^en ötegterung, me^r gur ernften 33erti)eibigung 3U

ermuntern, fet)en alle Voluptuaria, fo au6 baö (Ed^aufpiet,

je^t 3U befeitigen ; obfdjon man biefen beuten 3U anbern

Reiten it^r O^ortfomnien ttot;! gönnen möge." ^i^öf^^i^ ^^^

20 ber ^inau^toeifung beS ©djauf^iel^ toar , megen ^(jeurung

ber Wii&i, baä ©emmelbaden ein3u[(^ränten, in bem SIntrage

entölten.

9Zac^ fe(^8 SBocben lourbe baö 2;i)eater, o^ne njeitere

berui)igenbe Srttärung über jenen 33organg, mit einer 9?ebe

25 lüieber eröffnet. 3^amali3 lourbe baö ?uftfpiel/ bie ^leife

na(^ ber ©tabt, auf bie 33ül;ne gebrad^t. (S^ fanb 3U

2J?an'^eim feinen iöeijfatt.

SWitte 3uUuö 1794, nad> bem unglüdUc^en ?fe(b3uge in

ben Defterreid)ifd)en 9?teber:= [331] tauben, toar auö bem

30 @ange ber 33egeben^eiten übert)au).''t, auiS ber fpäten @r=

Öffnung beS S'elbsugeö am 3t^ein, au3 bem langen (£tiü=

ftanbe, i»eld)er auf bie Olfupierung beö Soften« ton ^aiferö=

Sautern bur(^ ben gelbmar|d)all üon älJöüenborf in ber

'45ofition oon ®pei)er über (Sbing^ofen bi^ nac^ lautem l)in

35 Statt fanb, mit @et»i§^eit 3U befürd^ten , bafe bie ?age ton

9)?ant;eim im SBinter ir>ieber biefetbe unb oieüeic^t noc^

fc^limmer toerben loürbe.
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3!n btefem 9)?onate, nodf) »or 355egnal;me be§ ^oftenö ber

Slnnafa^etle am Ueberr^einifc^en ©ebirge unt» batauf erfolgtem

^^üdjuge ter 2irmeen, Ü6erga6 iä) ber d^urfürfttic^en ^'nten^

t>ani 53ori'(^(äge, lüaö meiner itnma^geMtAen SWeinung na<if

im üblen, ober auc^ im fc^Iimmften ^ade ge[cf)ef)en fönne, 5

um bennod^ baS J^eater ju erbähen. 3c^ begreife, ba§

barauf feine beftimmte Slntoort erfofgen fonnte, unb erfreute

micb ^ex^ü6) ber [232] 3"[i*2T^ungen, ba§ unfer üere^rter

ßtjef in feinem g^aüe feine fräftigfte 33ern)enbung un8 ter=

fagen njotle. lo

SBenig 2;age barauf ftarb S3eil. Untoermuf^et, fc^on auf

bem 2Bege ber ©enefung, rafften i^n bie i^olgen ber 9?ul)r

bofjin. S<ii empfing biefe Srauerpoft im ©arten, too ic^ eben

»on feiner ©enefung gefproc^en t;atte. 2:ief er|d)üttert, toie

o'^ne 33en3u§tfet}n, ging i^ na(^ ber ©tabt. ^if ifobt §errn i^

i>on !5)alberg gefef)en, iüie er bie 9?ac^rid)t toon bem Sranbe

feineö ©tamnifjaufeij empfangen l;atte unb fie mit ^raft trug

:

bei) biefer ''^tad)ricf)t öjeinte er I)er3lid). 2luf ber ©teile

!^anbe(te er, feine ®emal;(in unb t?ie(e gute 9J?enfd^en für

93cil8 Sßitttüe, roetc^e er ol^ne 3Sermögeu jurüd gelaffen ^atte. 20

Oebermann fanb ben ©diauplalj üeripaifet. 2ln feinen

Srfa^ iturbe auf feine Sßeife gebac^t, weit baö @efü^( ju

lebhaft ü)ar, baf^ er nid)t gu erfe^en fet). 3)a ein ©d^Iag*

[233] ffuf:; bin3u gefommen »ar, fo blieb er U§ in ben fünften

Xag unbecrbigt unb beiüad)t. SQfan Ijoffte, (aufd)te auf feinen 25

5It^em ; er fe^rte nid}t tt?ieber. 2Bie mandie — mandje

Erinnerung jerri^ mein ^er3, als feine .'pütte l;inab gefenft

Tüurbe ! S^^^ '^xeun't^t au«( bem 23unbe fd)öner Reiten fef)rten

ron ber @ruft beö britten gurücf. ©prat^Iog, in Xi}x'inm

aufgelijft, öon bangen ?([)nbungen beflommen, traten rt)ir beibe, 3o

33ed unb id), üon ber ftiflen, fdiauerüoüen (Stäit in baä

bunte, lärmenbe ©etöfe ber ©tabt jurüd.

Oc^ l;atte fc^on einige Atollen toon 33öd übernel;men

muffen, unb mu§te nun nod) me'^rere toon Seil übernel^men.

(Statt ber genjöfjnlidien bret) möAentüAen ^^orfteHungen tourben 35

je^t feit geraumer ^dt »iere gegeben. Mdm 2lrbeit Ujarb

fe^r gehäuft.
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Äuvj barauf ftarb ju 2Bein^eim an ter 33ergftra§e,

O)ot)in fie liegen ber Ärteg0un= [234] rufien geflüchtet toax,

eBenfaflg an ber ^uftv, bie (If)urfürfttn (Süfabetf) Stugufte.

9?od} 5e[)n Xaj3e juoor batte iij [ie bort gefproc6en, lüo fie

5 jeljr t^eilnet}menb nad) ber Sage beö Xbeaterö fid> erfunbigte.

(S6en bamalö icar burd) ein öofreffript ber @enera(faffe

fcefoMen tüorben, mit aßen fernem ^^Ij^wngen an ba§ Sfieater

auf3ut)ören. Gin ißefet)(, ire(d)er i^on ben großen .^riegöfoften

fret)(idi jur Diotl^ioenbtgfeit gemad)t rcurbe; ein 23efet)(, tt>e(d)er

10 un» um fo tneniger befremben fonnte, ba fo manche ton ben

Ueberrbeini]"d)en 33eamten nur fc^ttac^e Unterftü^ung erljalten

fonnten : allein e^en biefe§, unb baö 3^9^" ^kr bie 3ufunft,

tDe(d)e§ fo tiefen 5J?enfdten fiA mittbeilte, madite unfere

Sage um fo Bebenfüdier.

15 3^ie i>ftern bringenben «fragen ber 9}?itg[ieber an mid),

ü)ie eö benn mit bem ül^eater fte^e? bie 33eforgniffe, loelcfee

fie gegen [235] miÄ übet bie 3"^""!* äußerten, über bie

©efaftr ber <Stabt, über bie in ber Xl)at faft unerf(^i»ingüdie

S^t^eurung aller unb jeber Sebürfniffe — ber 'lÜtipmutb über

20 ein Engagement, beffen bamals üiete gern entlebigt gewefen

toären — bie get^äufte Slrbett, bie id) oon il)nen forbern

mußte — ber Ümftanb, ba§ ic^ i^nen nic^t jebe 2Bal)rbeit

fagen fonnte, unb feine Unü)at)rf)eit fagen njoÜte' — bie oft

oon 33orfid)t aegen ber ^ei^f^äufte, noA öfter ton bringenbem

25 33ebürfni[; üeranfaßten 3"bringU6feiten auf meine SBertoenbung,

um 21uöl)ülfe ton einer Äaffe gu em|)fangen, bereu ni(^t 5U

ftarfer S3eftanb al8 unfer fic^erfteS §ülf#mittel im fd)Ummften

^^aUe fo febr ju 9iatt)e gebauten merben mu^te : — — aüe

biefe 2)inge mad)ten mir baö Seben (äftig, fo baß tc^ oft

30 mit einer lüabren 33angigfeit aiX'S' meinem ©arten, rco i6

mand)ei3 oergeffen fonnte, ber (Stabt 3ugegangen bin.

[236] On, jener 3^^* loaren meine TarfteÖungen auf ber

33übne ein lüibrigeö ©tüdloerf getoorben, ba id) faft nie mit

Uubefangenbeit aufzutreten im Stanbe tt^ar. 25?ie fcnnte ba§

35 aud) anberö feun ? C^ntte 9?a^rid)ten unb iyurd)t , böfe

9?ad)ric^ten unb .^offnung — toaren immenvdbrenb im

333ed}fef. 2^ie DJeuigfeiten ivurben jebermann aufgebrungen,
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aud> teilen, üjeWe e5 [ic^ 3um @efec^ gemacht hatten, gar

nickte böten 3U tooflen. Se(6ft biefee SiiÜfchireigen über

guten ober fdiUmmen 3(uec;ang ter Xinge irurbe gemipteutet.

S^tr einen -43arten n>arb man baturd) s^erbaAtig, ber anbern

ein ©tauet. dJlan fcüte unb mupte eine DJteinung jagen. 5

£n bin id) befibalb biö in bie (Eoutiffe terfc(gt n)orben.

2Iud) ber SInbücf be§ -Pubtihimg im Sd)aufpieÜ)aufe voaxt

eine 32^tu'^^- ®^ 9^^ "^^erioben, tt)o jebe rafdie 23en>egung

in ben flogen ba» (Signal einer Übeln :i)faAriAt ^237] von

ten ^ürmeen n?at. Snbe Dttcberg ftanb e^ [0, baß bie 10

minbefte SBen^egung, tt»eld)e biefe rücfn^ärtg maditen, bie

trautige ?age »on DJZanbeim entfc^eiben mußte. Xieß ge=

fcöat). 2(n einem Vormittage n^urbe 'Dfanbeim auf ber

^beinfeite üon ben j^ran3ofen umgeben, ^ait war ibre

erfte £'inie aufgeototfen, eben fo bie jroeiue, unb an biefe i»

fcbloffen [i(^ S3attetien für 2Burfgefd)ü§ an. ©ac^funbige

gaben biefe» aüti für Vertbeibigungeanftalten aul; aüein

i* f(üd)tete abermals einen Jbeil meinet Öabe, unb mietbete

Gnbe Diooembetio ein ^intntß^ ^^ einem entlegenen 2beile bet

(Stabt , n)o man tot 33omben allenfalls fiAer ju fetm 20

glauben tonnte.

-3c^ legte bem öerrn -Jntenbanten einen "431an für bie

(Srbaltung te« Sd^auf^ielbaufeö ücr, in fo fern nämlid)

bie ^)lebe baocn fehn fonnte, einzelnen öaubi§en= ober

33ombenbranb 3U Icfcben. (fr rcurbe genebmigt, [238] baig 25

•ipetfonal ba5U beftimmt, alle 2{n[talten gettoffen, bie 3ur

Rettung bienen tonnten. Xu @atbetobe njutbe nebft bem

entbebttid>en 2beite bet iöibliotbel unb DJiufifalien eingepacft,

unb etftete an ben entlegenften Jb^il ber 3tabt, 3anfdien bem

§eibelberger unb Ü^ecfar^S^bore, gejübrt. Xie Dekorationen 3o

n^urben in ben bombenfeften ÄeQer unter tCL'ö Sbeater gebracbt.

Xa ic&fS 2öod)en lang bennodi aüe Stürfe, U3etd»e auf

bem rKepertoir loaren
,

gegeben aurben
, fo läßt fi6 bie

9Jiübe unb «Sorgfalt beulen, womit au!§ fo oerfd^iebenen

Crten bie mannigfachen Stforberniffe 3ufammen gefndit 35

toerben mußten.

Snblid) n^ar bie 2(bfi^t bet gran3ofen, bie 9il)einfAan3e
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nebft t-en taüor angelegten glefc^en, ee fofte ira«( e§ n^ctle,

gu nehmen, nicfct länger ^u bejtüeifeln. 9'?a{^bem beibe Jfjetfe

fic^ feit mc^^rern 2Bod)en, oft o^ne (Srfolg, fanoniert Ratten:

fo for= [239] betten bie g^ranjofen, alö am j^age »or 2Bei^=

5 nacfcten ber 9?I)etn fo ftarf mit Siö ging, ba^ e§ ganj un=

möglich loar, Unterftü<jung oon ber i^eftung auö in bie

(gelange ju geten, bie (£tabt felbft unb bie ®d)an3e auf.

5Son 'S'iittag an toar man in Unter^anbtungen über Äapitu*

latione^unfie für bie Uebergabe ber ^^{»einf^ange unb ^lt\6^iru

10 Um. fecbS Ubr ^ilbenbö, ba eben bie (äiferfüc^tigen unb bie

fceiben iBiüetß gegeben mürben, erfutjr ic^ auf bem J^eater,

ba§ mehrere ".lierionen bie <2tabt fc^on »erlaffen Ijätten, totxl

bie Kapitulation nid^t ju (Staube gefommen fet). 2lüe ?öf(b=

anftatten n)urben in 33en)egung gefegt, ^alb eilf Ubr fielen

15 bie erften Scf)üffe beö 33ombarbementS. 2ßir rannten auf

ben SBaü, auf ben 'Imüiüon beg ©^(offeö. Kanonenfugetn

fd)(ugen an bie 2)?auer, §oubi^en unb S3omben fielen in bie

©egenb bee: Äomöbienf)aufeö, toeil bie ^ranjofen befonberg

auf baö nabe babet) [240] gelegene ))fal3gräflid)e ^alai§ i^r

20 @ef(i^ü| gerid)tet !^atten. 9?id)t roeit Don mir njurbe ein

Sfflaim erfc^lagen. (Sine ^ombe fiel in ben §of meineö 9?a(^=

barö, ba id) nod) in meiner Sßo^nung xoax.

SJiitten in biefer @efa^r tt»urbe nod) ber übrig ge=

bliebene S^eil ber 33ibtiot^et beö S^eaterö in bie Heller

25 gefc^leppt; bann ging tdi in bie gut <Si(^etl)eit gemietl^ete

SBobnun;). 2lud) big bat)in reichten mit Sageeiaubruc^ bie

^aubi^en, 5)ie ^^ulüertarren toaren in jene @egenb gebradit

trorben. 2)iefer "^lufentbalt marti atfo unfidierer loie ber

oorige. ^atjin tarnen nod) ©c^auf^-neler, tt)etd)e im 2.^etreifen

30 9?et>erfe braditen, ©ageantoeifungen oerlangten, mit klagen,

©orgen unb S^ragen mic^ beftürmten.

(Sben ba idi um ?Ofittag bie ©tabt oerlaffen woUte,

tourben bie 3i"ini<^^" "" Klofter ber barmljerjtgen Vorüber, mo

bie ©arberobe oertoal^tt lag, für bie S3leffierten, unb bie 2luö=

35 räumung ber ©arberobe »erlangt. 3(!^ [241] fudite "l^la^ in

ber SJfünge, fanb il^n mül)fam, unb ^atte feine 9)?enfd)en gum

Sranöport ber ©arberobe. (Sben ba i* befebalb l)in unb ber
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ging, roüte eine .^anoncnfugel tcn jenfeit teä 9?^ein§ bic

^lanfe herauf na6 fcem SBaüe fom öeitetbergex Sbore.

jTte ©arterobiere, 9}?atam 9Q?ei)er, f^ejorgte entließ ten

Xranf'port ber ©arbercte mit bet}|"|)iel(ofem 3Diutf)e, ba icfi

inbep anbete i^eranftaltungen ]u tretfen batte. Um mer 5

Übt l)?ac^mtttagö üertieß idi bie Staf t, ging nad) 2c^tce§ingen,

unb um fünf UI^t enbete baö Schießen. Xie ^^^einfc^ange

»urbe übergeben, unb fünf Tage betnacb n^ar n?ieber bie

erfte ißorfieüung. (ftüdse ^^aubit?en maren in ba§ Äomcbien=

t)ou0 gefallen, bitten aber nicbt ge^jünbet. lo

Öier muß ic^ ertoäljnen , bap mit im Se^tembet biefec^

3al)teö au§ bem ^aget tot SBarfcbau erneute Einträge gemacht

tt>UTben, ba§ fönigüc^e 9?ationaItbeater ]n 33erUn 5U [242]

übetnebmen. ^m ©lauben an mein Xefret tDanfeni: aemacbt

burcb ben S^organg bet) ber 3iftierung, meine« SS>orte^o an 15

bie (5t)urfürftin entbunben burcf) itjren Xot , macbte i6 bet)

(äm^fang jener SSriefe bem .^errn t?on JTatberg bie na(^=

btücflidiften S5orfteIIungen über meine Sage. 3cb forberte

ibn auf, fe(bft 3U entfcbeit-en, n>as! icb für mein GMücf, meine

dlu^t im Filter, bett allen forber er^äblten Umftänben, bie 20

icb i^m inö ©ebäc^tniß rief, ju tbun fcbultig fet). (5r

antroortete mir fef)t gütig, bap er mancben ^erluft, ben

ic^ feit bem -Kriege erlitten, fenne. -D?id} ',u entfcfiäbtgen,

bot er mir ben Xi)di beö ton ihm aus feinem 35ermögen

geleifteten S)orfcbuffe0, bet bamals nocb nic^t jurücf be5ablt 25

n^ar, als ©efcbenf an, unb gab eben fo für meine ^^enficn,

ttenn ic^ fie gegen feine Ueber5eugung vertieren foClte, felbft

«Sicberbeit. x^nntgft gerübrt, burcbbrungen ton (£rfenntlicf)feit,

ganj hingegeben an biefen grof^mütbi^ [243] gen 2)?ann, be=

fc^loß icb auv'jU^arren bii§ jute^t, toie eg ton nun an au6 3o

immer fontmen möge. 3cb fc^tieb fogleic^ nacb 33erlin , unb

aüe^ njurte abgebrocfjen.

$err Saron ton Xatberg, ba icb toenige SBocben hierauf

in ber herjlicbften «Stimmung an ibn über biefen 3?organg

unb feine ©üte für mich in feinen ikrfprecbungen fcbrieb, 35

fa^ fid) genöt^igt, mit 3U erflaren, ia^ fein 5>erfpredien gern

gegeben fei), unb id) barauf red)nen fcnne. Onbe§ tocire ee
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to&i inö a^üd) , ta% feine eigene l'age nod) Sebenfüc^ roerben

fcnne, tefcnberS tt»enn feine ©üter ü6er bent 9if)ein verloren

ge^en feilten. 5{(öbann ^ak er bie ©orge für fein §au3

unb manche Sefc^iDerbe auf fic^, »etc^e fein mir gegeSenel

5 ^'erfprecfcen für ii)n fet)r läftig madien fönnten. 3)iefe toar,

fo geved)t tiefe 23eforgniß beö ?5ami(ient>aterö unb fo fd)äöbar

bie Cffenbeit teü eblen SWanne^i iüar, bennod) ungemein

nieberfd)lagent für mid}.

[244] 2Bo[Ite ic^ meinem @efü^t folgen, fo tcar e8 '^flid^t,

10 nad; biefer Grflärung auf jeneS 5i?erfpredien gleid) fret)tcillig

^ergidü 3U leiften. Xann trat aüerbingö ber üorige 3"ft^"^

ber Ungetüif^^eit tüieber ein. Ober id) mußte, toenn aliee

übel ge^en fodte, auf ein gütiges, gutmüt^igel 33erfprec^en

mit einer ^"t^inöl^^'i)^"^ loöftürmen, bie nidjt unb niemals

15 in meinem (E^arafter gefegen tjat. Onbef? war meine Siet»e

;u .sperrn r»on ^atSerg für meine ^erbäftniffe , mt fie aud)

verringert irorben öjaren, fo entfd)ieben, ba§ id) 6a(b über

alle iöebenflic^feiten i^inmeg, mit 33ertrauen auf ein guteö

8(^irffa( unb auf baä ©efü^I oon meiner .^anblungömeife

20 geftü^t , ol^ne fonberüc^e SBefümmerniß meinen 2Beg weiter

ging. 3A toarb ber 9{pofte(, ber mit ?eben unb ?^euer aüeö

3ur 9iuf)e, jur @etulb
,
gum 2tugf)arren, gum 3^abIeiben,

jur Hoffnung ermunterte. 2)a aber met^rere, oft bringenb

unb ernftü(^, einen entfd)iebenen ©djritt für bie ißeru^igung

25 [245] 1 ämmtlic^er 9}?itgUeber »on mir forberten
; fo enttoarf

id) für bie @efellfd)aft eine $!orfteüung an ben dljurfürften,

erfud)te ^perrn ton 3}a(berg um 33eförberung biefer SInfrage

nad) 5Jtünd)en, unb erlebte bie B^reube ber c^urfürftüd)en

Srftärung : „Xa^ Se. S)urd)Iauc^t aud) im SombarbementS=

30 falle bie .^ontrafte ^tten würben , bagegen fic^ beffelbigen

oon ten 9Jiitg(iebern i>erfäf)en."

9?un war jebermann berubigt, baS ©anje erl^ielt ein

neues i'eben, unb wir würben ton bem ebelften (Sifer befeett.

2Bir fd)meid)e(ten unS mit bem naiven ?^rieben, mit 9?eutrali=

35 tat, mit aüem, toa§ unö in ben Sefi^ unferer öotigen 9tu^e

wieber ^ätte bringen fönnen. 2)a war feiner, ber bann

nic^t gern jeben ^erluft cerfd)mer3en wollte.
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3d) toar nun fo ent[d)(oi'fen unb fo getoiß, 3)hnf)eim

nie gu üer(affen, fcaß td) et^en in ber ^dt mid) um bie ipanb

meiner guten, tnnigft geliebten 3^rau ben?ar6. 3ljre 23er6in=

bungen, [246] i^re 0^ami(te, xhx nal)e^ 33aterlanb, aileS machte

i^T biefe @egenb tt)euer, luetdje fie nie 3U cerfaffen toüni'cfcen 5

mußte, ^rot} unb g(ürfticf) in ber Hoffnung itiree 33efit5e!ö,

tDurbe baö |d)öne ^anb mir no(^ fdjöner. 3[)ät freubiger

9?ül)Tung toanbelte ic^ oft in meinem ©arten am 9if)ein

um^er, unb backte mir bie 3u^unft, bie '()er3lid)en 2Iugen=

Uide, xotl&ie id) mit btefer fdiönen Seele bort teben tyürbe. 10

Seruljigt burc^ jene (Srfliirung, mit ^rieben in ber Seele,

fing ic^ toieber an gu arbeiten.

!l^em ©diauf^iete, 2)ienft^fIidU , toiberful^r eine gute

^i(ufnat;me. Xa 33et(ö 2Bittiüe fein Vermögen befi^t a(g

einen ^offnungsiooKen Sobn, fo »verfiel id) barauf, ibre Sln= 15

lagen unb i^re oort^eil^afte ©eftalt ju il}rem 3?ortl)ei( für

bie 33ü^ne 3U benu^en. Sdi) fi^rieb ein HeineS Dtacbfpiet,

bie ©eflücfeteten, bamit fie barin auftreten fönnte.

[247] Sag '!]3ub(ifum n>ar ^er5lid) gegen bie SBittme

feine» SieblingS, unb .^err oon 2)alberg e^rte baö 5(nbenfen 20

eineö ber beften Xeutf^en Äünftter, ber tiefe -äa^re für

mäßige 33elo^nung gebient {;atte, bur(^ eine e^renootte 33er'

forgung feiner tugenb^aften SBittme. Unbefümmert, ob je^t

fc^on i^r Xa(ent fic^ ber 33ü^ne oerintereffiere, l^at er Seilen

baö »ürbigfte 9J?onument geiüibmet — er oerforgl feine 25

Familie. Qx öerforgt fie, unb n)trb fie üerforgen. SJJöge

au(^ biefe Xtjot in ber mül^famften ©tunbe feinet Sebemä

i^m .^raft geben ! — Sine ooIüoid)tige Xt)at ift eö.

3d) gebe übrigen^ mein 2Bort barauf, iaf^ 'DJtabam 33eil

S^afent für bie Sübne ^at. Xciß Uebermaß ibrer (ämpfin= 3o

bung ftört oft ii)x «S^^ief, fie ):)at natürlidi mit ben ®d)toierig=

feiten beö 2(nfangö gu fäm^-nen, unb bebarf ber (Sorgfalt

in ber (Sntloicfefung ibrer g^ortfd)ritte. — 2Ber [248] n^irb biefe

i^r oerfagen ? 9?iemanb ! baö glaube vi) getroft oerbürgen

ju fönnen. 35

3n biefem 3at)r erbieh i6 tcn bem ?5i^e^)l)e'^tn oon

53raun aui§ 2Bien ben Eintrag, für bie boriige 58ül)ne ein
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3;^I)eaterjouTna( ju fcf^rei&en, unfc bafür einen fe^r angefefienen

@el)Qlt nebft einer ']3en[ion in fcer SIrt gu f^ejie^en, baß

meine 9J?ant)eimer ^^ienftjaf^re mir, ale toären fie im bortigen

S^ienft ^ugeh-acfit, angerecfinet rt>erben fottten. 3A eririebertc

5 meine (Srfenntüd}feit, 3ug(eic^ aber aiic^, baß icf^ toegen ber

2(nl)ängü(^feit an §errn ton 3)a(6erg bie S^re biefeö 2(ntra=

geö nic^t annei)men fcnnte. 2)affe(6e «»ieberbolte ic^ bem

.f)errn t>on iöraun bct) feiner 2lnn>e[en^eit jn 9}?anbeim.

3)er Sommer 1795 verging oijne fcefonbere Unruf)e.

10 2)ie ^Irup^en belogen terfcf)iebene ^ager , of^ne befonbere

Unternet)mungen gu »errat^en. 2Bir gfaubten un§ n^egen

biefer 9iut^e fc^on bem ^rieben nal^e, alä ^tö§= [249] lidi

bie O^ran^öfifd^e 2(rmee be^ jDüffe(borf über ben 9x^ein ging,

nnb 9}?anl)eim, toegen beö ^apitulationö^unheg , ba§ biefe

15 ©tabt i^om Scmbarbement nid)tg ju beforgen ^abe, fo (ange

ber Ärieg auf bem (infen tHl^einufer fei) — nun abermaiö

unb ^Ic^Iicf) bebrol)t n?urbe. 31tle^ paätt ein, flüchtete, bie

9(nfta(ten ber ©egennjet^r »aren bie furcbtbarften.

Wltm torgefegter '|.Han, bem S^tjeater au§er bem (aufenben

20 5D^onate nodh gtüet) 3J?onate @et)a(t au^ju^aljten
,

jebermann

ju feiner SiAer^eit 2lbreife gegen ben Stetere ber SS^iebev^

tebr am (Snbe ber gefäbrüAen -periobe gu geftatten, mürbe

genei)micit unb auögefübrt. 2)a bieß ton «Seiten ber Onten^

banj gegen bie (Sd)aufpteier mit 33ertranen unb mit '^^Jräjifion

25 gcfdjal)
, fo tt"ar in aHem Sumntt eine getoiffe Orbnnng.

Oebermann trennte fid) ton bem anbern mit ber lieber-

jeugung : 2Bir fommen n>ieber jufammen , unb e§ ift gut

[250] unb rec^t, ba^, obttsofjt eö mandje ton un^ me( beffer

unb rul)iger I;aben fönnten, ttir bo(^ nt*t ttjeidjü* fmb,

30 fonbern an ber allgemeinen ^aft unfern !Xbei( mit (Srfennt=

lidjfeit für ben «Staat tragen , ber im 5Iugenbücf bei^ .^ummerS

bie nid)t tergi§t , totlAe in beffern ^^^ten feiner i^reube

reblicb bienten. 2(berma(^ n>urbe baS ganje Jl^eater bemon=

tiert, aUei§ einge^>a(ft unb in bombenfefte .Heller gebraci^t.

35 ^Ue(e reiften nur auf nal;e gelegene 5)örfer. -öd) ging nac^

Jpeibelberg. T'ret) !itage tcax id> bort, alö i(^ 9?aAti§ ge=

ttecft nntrbe, unb man mir entgegen rief: „50'?ant)eim ift ben
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^ranjofen übergeben, bie faiferüc^en Xruppen jie^eit au3,

toie bie ']3fäl5i[c6e ©arnifon. So tüirb abtcärtö Don 2)Jan=

i)etm fanontert ; bort roerben bie granjofen über ben jHbein

ge^en ; in wenig (Stunben jinb fie ^ier. " 3c^ ging adn

<2tunben weiter auf 9iecfar=S(§. öier erfu&r icb ben ^er= 5

trag ber Uebergabe con 9}?anbeim, welchen ber [251] @raf

Obernborf mit ben Jrangofen gei'cbloffen batte, um, ba bie

Stairfaitfc^e '2lrmee im ^f^ürfjucje, bie Surmferfcfce entfernt

war, ÜDJanbeim nic^t »ergeblic^ in einen 2{f6enbaufen ter^

wanbetn ^u (äffen. Slue einer t'afemattierten Satterie, wet6e lo

in ber ')iheinfcban5e erridnet war, hatten tie i^ran^ofen bieß

in einem Xage bewirten fcnnen, wenn fie gieid) alebann fid^

cor bem @efd)ü§ ber ^eftung nidjt (änger würben b^ben

balten !önnen. ^(Qein ^jlö^üd) rücften alle fleinen doxp^

cer faiferticben 5{rmeen gegen DJtanbeim ocr. Xiefe felbft is

folgten; ben öeibetberg wurten bie ?^ran5ofen gefc^Iagen

;

llJian^eim wurce bieffeit Des 9ibeinö Don ben Äaifer=

lieben eingefd)(offen ; niemanb oon un» fonnte ]uxüd in

bie (Statt.

3n ber 3^^^ er!^ie(t ic^ einen f6mei6el^aften 2(ntrag 20

oon SBeimar, bort ©aftroüen 5U geben. DJJeinem gegebenen

?He»erfe budiftäbü6 treu, lebnte idi ibn bamat» ab.

[252] äöie aud) baö ©cbicffal Don lOZan^eim auffallen

möd)te, fo woütc iÄ bet) Eröffnung ber Stabt fog(ei(fi

gegenwärtig fetjn tonnen, unb außer biefem @efüb( für bie 25

'|>flid)t meiner Stelle , wollte id) aud) meinen rec^tüdien

2(nfprüd)en burc^ eine ?}ieife außer Vanb, W03U micb nid)t

baö Vorbringen beß feinbUcben §eere5i genöt^igt ^tte,

nichts! vergeben.

(Sfairfait fd)tug bie Jran^ofen bet) -DJainj ; SDJan^eim, 3o

bieffeit beä Öibeinö ton ber "ilrmee bes @rafen 2Burmfer

fc^on früber bef*offen, würbe nun oon allen Seiten bur6

Die faiferlic^e 3(rmee umgeben ; baö 33ombaTbement begann.

2l(^! nie werbe ic^ beö 2(ugenblicfä oergeffen, wie im

D^oö'ember, ic^ glaube ben 1 4 ten, wo iA eben im ['ager cor 35

^Dianbeim auf ber 53atterie '^lo. 1 war, bie Crbre gegeben

würbe, Wlanhdm ernftüc^ ju bombarbieren. Wix fd)lug baö
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^CT3 — meine ^ruft iDarb enge — meine Äniee bebten.

SD'Jeine §reunbe icaren [253] in fcet ©tabt. 3)ie [(^cne

©tabt! fie lag ßon ber ©onne ^ell befeud^tet fo freunbli^

ba! 2{uf einmal erbebte ber 33oben üom !Donner, ber un=

5 auf^ör(icf) l;inein gei'c{)Ieubert ir>urbe, unb aug aöen flammenben

9xad)en ber ^eftung tt'ätjten bide 9taud)n)olfen fid) Ijerab t'on

ben 2BätIen über bie (Sbcne. 'iOJeine St)ränen fielen unauf=

I)a(tfam auf bie 33ruftn3el;r ber ©dian3e. ®aö fonnte ic^

ntd^t auSt^alten. 3fd) eilte nad^ .^eibefberg, unb bin nic^t

10 el^er lüieber in ba^ Sager gefommen, a(ö biö bie ^a))itufation

unterjeidjnet iDorben war.

2lber in ^eibelberg — lüeldie S^age t^abe id} bort gelebt,

Jrenn an ber 5S5irtl;^tafe( einer biefe abgebrannte (Strafte, ein

anberer jene nannte, unb ba§ man in ben Srandieen baS

15 @ett)immer aui^ 9}?anl)eim i>erne!^men fönne ! ü)e(d)e Slbenbe,

n?enn in finfterer 9!}?itternad)t bie 33erge ^u öeibctberg im

flammenben ©(ange ftanben, ber tion bem 9?utne am 9J?anbeim

ljierl;er (eud)tete ! 3J?it iammernbem öerjen [254] bin ic^

bet) STage unb 3lad)t, 33erg auf unb ab geftiegen ; in @turm
20 unb 9iegen t;abe i^ baS Öammerbilb gefel;en, unb — t^üte

mic^ mein <Sdndfa(, ba^ id) nie tt»ieber t^on ber ^J^arter,

Dcn ber <2ee(enbangigfeit gequält t»erbe, bie bamalö mid^

ergriffen l;at!

-Sn ber erften ^dt ber Belagerung l^abe id) iDot;l man(^=

25 mal am ^lingentt^ore ju §eibelberg na^ bem langen ^ai\c

beö Ä^oraöbien(;aufeö ton 5Dfani)eim l;ingefel)en , unb mic^

gefreut, baf? c^ nod) ftanb. 51ber ^ule^t mar e§ mir gleid)=

gültig, gleid)gültig meine unb unfer aller Sjiftenj. 2)ai8

allgemeine (Slenb ber ©tabt — meine i^i^eunbc — bic§

30 allein nal;m meine Seele ein.

(Sineö Xaa^iä l;örte man ton fcc^ö UI)r Slbenfeg on nid)t

met)r »or 9J?anl)eim fd)ie^en ; bie oft getäufd^te Hoffnung

»on bem geenbeten Sammer belebte alle 3)?enfd)en. 58i§ 3et)n

Ul)r fommt feine 9fad)ric^t. S3olI (5el)nfud)t gel)e id^ mit

35 einigen in finfterer [255] 9cad)t an bie ^eibelberger Brüde.

2Bir l)arren auf 23otl)fd)aft be§ Srofteö. 9}tanc^er reitet

in bie ©tabt — aber e^ tt*ar nidit baö mutl)ige 9io^, bag
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fcen 33ott)en bes ^^i^is^eng trägt. Gö toar ter gleichgültige

©(^ritt fceö getcöf;nlid)en ©efd^äftölekni?. S^en iroHten toir

traurig t^eimfetjren — ba fommt ettoaö auö ber i^erne.

2Bir i^orc^en — h>ir tjoffen — gittern — wagen eö nic&t

ju fragen — ba gie^t ein 33auer ju ?^upe fein müfceg "^ferb 5

langfam nacf). „2Bo()in?" 2iuf bie i^oft. „3Ba^ bort?"

Gine (Sftafette i^efteöen. „Sarum?" — @i) 93Zanf)eim ift

über! — Gin aÜgenieiner Sekret) — n.nr umarmen ung

— ber 33auer »irb befc^enft — tt^ir toeinen — tefuc^en

unfre S3e!annten — bie gan5e «Stabt gerat^ in freubige 10

Setüegung — niemanb fcfiläft — mit Slageöianbrudi alles

fort in§ l^ager.

2)ort ift aUeS in regelfofer, freubiger 23en3egung. —
2tuf einmal icirbeln bie S^rom^ [256] mein; bie fiegrei6e

3(rmee ftel)t ba — ber 3"9 Kginnt ; bie 3)eutfdien Jyal^nen lä

»e^en auf bie ^eftung ^u ; im -Subel ber ^riegemufil jiel^t

tfü^ §eer langfam unb ftolj nad) ber Stabt.

3d) — ükr ©raten, 2rand)een unb (Sum^f an feiner

«Seite fc^nell »orSew, coraui', bic^t au bie Sljore, 9^od) finb

fie gefc^loffen ; bie 2)eutfdien ^Iteu. 9)?an toe^felt 3?otl= 20

matten. 5l'ein CÜDilift foll biefen Sag hinein, fo l)at @raf

Söurmfer 6efol)len. ''ülux ber Ingenieur jur Ueberna^me

ber Slrtitlerie fotl mit bret) anbern eingelaffen »erben. 3}ie

eiferue '^^forte öffnet fid) ettoaö — nur fein '^ferb fonute

fi(^ hinein brängen. 3d) tt>ar bid)t an feinem $)uffd)lag 25

— mit 5^l;räuen fal; ic^ ben Officier an — ad) meine

gange Seele l^at getoi§ auf meinem @efid)te gelegen. @r
Hidte menfd}enfreunblid^ nac^ mir l)er — noc^ ein burd)=

bringenber S3licf bat i^n— reben burfte id) nid)t. — [257] ^n=

bem u>ar er l;inein, eben foHte fid) ba^ ©itter fd)lie§en — er so

n>anbte fidi, fat; no(^ einmal :^erau8 nad) mir — mit einem

rafd)en l)er3lic:^en S^one rief er bem i^rangofen gu — ©aS

ift mein Ä'ammerbiener , er mu§ l)erein. — ®a8 ©itter

öffnet fid), bie SJ^enge ber 9}?anl)eimer mit flo))fenbem ^erjen

mir nac^ — mit £'eben§gefat)r riß id) mic^ burc^ bie Xl)ür 35

— fie fd)lug binter mir ju.

9?un fort über bie jertrümmerten 23rüden, l)inein in
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feie tobtenfttUe ©tabt, beren 33eü)ot)ner noc^ aüe in ben

.kellern lüaren — fort übet ©djutt — burc^ 9?au(^, jufammen

9eftür3te Stetnmaffen, an 3erfd)(agenen 9}?enf(t;en unb jerftreuten

©fiebern oorbet^ — at^emlo^, mit enger 33ruft, ju meinem

5 §reunbe 53ecf. — (Sr lebt — er umarmt mid) — fein

2Beib — feine ^inber erljeben ein ^^reubengefc^rei) — iljre

(angen Sobet^3Üge beleben fiA burc^ bie 2Bonne ber i5teunfe=

fc^aft — XDix f^rec^en nicfttö — treinen, umarmen unö,

»einen [258] faut. .f)in in bie ©tabt — Xu 9}?enf(f>en

10 toamien auö if)ren feuern — mit %tütx teid^en fte mir

bie §anb — §err t»on ©alberg njeint — toeint berjlidi

— umarmt mi^ — ber ftiüe 3ube( ift oI)ne (änbe.

Uij iDetc^ ein Zaa^l 3)te armen guten SRenfd^en, tcaä

f)atten fie gelitten! 2)ie gamilie ^ecf unb 9)JüIIer toaren

15 in einem teuer unter bem ©d^Ioffe, bic^t am Opern^aufe.

Xik^ ftanb fc^on in i^Cammen, el;e fie eö raupten. ®ie retten

\\&j, fliel^en über ben ©d^lofet^of burd^ ben Kugelregen in

einen anbern Heller, »ermiffcn ein Äinb — finben e8 loieber

— üerüeren »ie( t»on il^rem (Sigentl)um — unb — 3)od^,

20 ic^ iDill biefe Oammerfcenen nic^t fc^itbern.

§err üon 3)atberg l;atte in bem teuer unter bem

©c^aufpieU;aufe gelebt. 9JJtt i^affung, ©egenroart unb ä)?utb

toax et bort für Otbnung, @efunbl)eit unb Hoffnung bemüljt

getoefen. 3'c^ fanb, baf? er merfUc^ abgenom= [259] men

25 Ijatte. 9?ad^ einiger (Srf)otung fprad^ er: „^on unferm

®d)aufpiel la^t fid) nun nid)tö fagen unb too^t tüenig hoffen
"

-3(^ iüar fo ^erjlic^ erfreut, il;n erl)atten ju fef)en, baß

ic^ üor^er taum flüchtig baran gebac^t ^tte. „2Ber tod^l"

fagte ic^ ted)t mut^ig 3U i^m. — „Unfere meiften 2)efora=

30 tionen finb im Opern^aufe mit verbrannt." 3c^ befann

mid), baß toiele oon ber eljemaügen großen Dpex naA

(Sc^toegingen in (Sic^ert^eit gebracht Waren, bie rcir würben

brauchen tonnen. 3d) fagte baö, unb baß ic^ biet Ä^offnung

Ijabc. „'ädf (Sie I^offen immer," fprac^ er xtdit freunbUd)

35 ju mir. 3)a er mir baö auc^ metireremale gcf(^rieben l^at,

fo ift'S ein ^ß^ö^ife^ worauf i(^ mic^ gern berufe.

S)e8 anbern SiogeS mod)tc 16) i^m bie Semerfung , baß
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baö .f)auptquartier ber Sfrmee nacft Tlcmi)em fommen, unt

ba§ biefe »at^rfcfieinlicf) fe^t halt (Scftaufptel f^egebren tüürbe.

@r ertotebette, ihm bünfe, btep bteße bem [260] iöerfuft

ber (Sinrt>of)neT ntci^t mit Sichtung begegnen, roenn man

frü^ bavan benfen troöte, ^Scfiaufpiet 3U geben 3^a§ (S6au* 5

fpiettjauei ^Qtte irentg gelitten. Tie meiften fatferüc^en '^om^

barbiere finb leibenfd^aftlicbe S^aufpiediebbaber , unb icb

glaube e«(, tca^ einige unter ihnen mir gefagt baben, fie

^oben, baton betrogen, in ber 33e(agerung bieß §auö ah--

fic^tücb gei"d)cnt. 10

5lbeT bem reblicben ©reife, bem eblen, tapfern Söurmfer,

[ollte 'i)J?ani)eim ein 9J?onument ber 3)anfbarfeit erricf)ten.

2Bie erzürnt tcar er, a(§ bag erfte ^euer in 9D?anbeim

aufging ! 2Bie lange bcit er gefcbont

!

%[§ einft ein ©eneral ücn ber anbern Seite be§ 9?t;ein§ 15

if)m fagen liep, er möcbte baß (Schloß mit ©etoaü befc^ie^en;

unter ben (Ecbto^feüern fetjen bie 53ürger, iJjre ißer^n^eiflung

muffe bie Uebergabe befcbfeunigen : fo gab SBurmfer bie

fc^öne 2Intwort ,
„mit ben j^ranjofen habe er Ärieg, nicbt

[261] mit ben 33ürgern t»on 5D^anf)eim." 2Bie mancbeö 20

Uebel, baö 9}Janbeim nacb ber ^Belagerung treffen foüte, b^it

er abgen>enbet, unb, toag er nic^t abtt*enben founte, gemilbertl

(ii)rt fei) bem 5(nbenfen beö mutbC'oHen 33ertbeibiger0 ton

•IJ?antua I ^rieben fet) mit ber Seele be§ menfcbücben

(Srobererß ton ^anl)eim ! 25

SBenig Sage nac^ ber (Sinnabme ton ll^anbeim tterbe

ic^ lu bem ^errn ton ©alberg gerufen. Sr erflärte mir,

baß ein Courier be§ Sburfürften i^n nacb 9}cün(^en entboten

i)abe , unb übertrug mir baS ^Ibeater. SJlit 33eflommenbett

ttjat ic^ einen fcbneüen 33ücf auf aüe 33erbä(tniffe beS ^'anbeä 30

unb ben Staat feit ber Sroberung. -5cb bat um 33ofImacbt

unb 3nftruftion. „3d^ fann Sb^fn feine geben, .^anbetn

Sie nacb Ueber^eugung unb ©eitiffen. 2(bieu!" Xie 9?acbt

nod) reifte er n?eg.

2^ie ?age, morin ic^ ^urücf blieb, aar mir burcbauä neu 35

unb febr beunrufjigenb. [262] Un^ufrieben mit ber Uebergabe

ton ÜJ?anf)eim an bie t^tanjofen, iturben ton ben faiferlicben

Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 24. 8
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Generalen 9tequifitionen guv l'aft unb 3um (S(^at'en fceä

;?anbeä betrieben. 9äemanb icußte töotan er »ar; ber

faiferlic^e §of [c^ien baS 23etragen feiner fommanbierenben

®enera(e ignorieren 3U iroüen ; biefe felbft liefen bei) allen

5 ©egenüorftellungen fid) nie barüber fjeraui?, ob eö S3efe'^le

beö Äaiferö, ober eine augenblicflic^e miütärijc^e 9J?a§rege[

toäre. 3n biefer Unentfd)iebenl)eit bauerte bie traurige l'age

lange fort.

^on 2)?anl;eim luurfce eine t;arte Kontribution geforbevt,

10 alle c^urfürftüdjen Waffen iDurten in 33efc^Iag genommen,

©c^red uiib ^tngft t^atte fi^ aller ^intooljner bemäd)tigt.

Unter biefer Stimmung ber @intDol;ner foltte baS <Sd)au=

f^icl anfangen.

3)ie ^rmee begel^rte e^, unb ol)nerad)tct fünf unb gtoanjig

15 ©eforaiionen r>erbrannt toaren, bie meiften ©c^auf^ieÜer unb

(Sc^au= [263] ipielerinnen »on bem langen iileüeraufentl^atte

franf tourben, unb bie i^amilie Kod) in Hamburg abtoefeub

war, üjurbe boc^ baö ©djaufpiel am fed^öten Sage nac^ ber

Eroberung eröffnet. 3)ie faiferlic^e 'ärmee fdnen ein @e=

20 tegenl)eitöftüd jum (äm|3fange beiS Gröberer^ oon mir ju

ertüarten ; allein id) toiirbe bamit bem Äummer ber ^Bürger

ipot)n 3U f^redjen geglaubt l^aben, unb unterließ bie Erfüllung

biefeö 2Bunfc^e8.

3)a nun feit anberttjatb 3at)ren ber (^urfürfttid^e 3"f^wB
25 3urüd genommen , ein großes Äa^jitat bereite aufgenommen,

unb in ben Umftänben, »o jeber feine Sjiftenj bebrol^t fanb,

öon ber ©tabt tcenig Sinnabme ju erwarten mar, fo beftanb

meine Apoffnnng auf ber beträd)tlid)en (Sinnal^me, toeld)e bie

Slrmee unb baö Hauptquartier ter £l;eater!affe geben n^ürbe.

30 3d) fanu ben ©d)reden nid)t befd)reiben, ber mic^ über=

fiel, alicS ßon Seiten be^ lom= [264] manbierenben ©eneralS

mir erflärt lourbe : „"^a^, ta nun bie !aiferlic^e ©arnifon

in bie 33er^ältniffe ber üormaligen '!)3f'J'3if<^f" ©arnifon

trete, fie aud) baffette iDol;lfetle ^3lbonnement forbere, boö

35 jene ge^bt l^abe, unb barauf befleiße." ^u^^^^*^ lüurbe für

ben ©eneral eine freite ^ofloge, unb baffelbe für ben ©encrab

ftab »erlangt.
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9)Jctnc Srtlörung, baß baä Stbonnemeut ttx '^fäl3ifc^en

©arnifon mcßUd) gett»e|"en unb geftattet ttorben märe, toetl

man barauf a(ö auf eine genjiffe (Summe Sa^x auö Saljr

ein Ijabe redmen !önnen ; baß ba^ mit biefer ©avnifon, tDel.d>e

bei) Grcffnung bet (iampagne teränbert iDerben lüürbe, offen= 5

barer 9?ac^tbei(, unb bet) ber 9)tenge t)on außen l)ereiu

fommenber Officiere, benen man in ber (Site es nid)t an=

fe^en fönne, unb meldie bie ?^rage, ob [ie jur ©arnifon

ge^^ören, fel^r übel beuten toürben, gar ni(^t tl)unUcb fei);

baß ber S^urfürft feine eine [265] ?oge mit ad^tje^n taufenb lo

@u(ben jä^rUc^, ber c^erjog unb ber 3ntenbant felbft il)re

^ogen befonberS htiai)iten, frud)tete nid)tö, a(ö l^a^ bie ?oge

für ben @enera(ftab befahlt tt)urbe.

<Bo antt)ei(ne^menb unb ujarm fid) baö (^ovp§ Offlciere

ber faifcrüdien ^2(rmee im ©anjen gec^en ba^ 2y?an'^eimer is

2;i)eater betragen i)at, toocon id) bie baufbaren Srinnerungen

geroife nie »ergeffen toerbe : fo i}aht icb bod) n)egen biefer

<Sac^e, weiche con ben meiften mit großem Sifer unb oon

einigen mit (ärbitterung betrieben, i^on mir lange ftanb()aft

»erfagt n^urbe , Don ben einzelnen ^Beauftragten barte unb 20

bittre '2lugenb[irfe erleben muffen.

3)a0 ä)?i[itär fa^ biefeö 3lbonnement für ein 9^ed)t

ber ©arnifon an, unb fanb fid) beteibigt, baß man bet

taiferticben @arnifon weniger jugefteben tooUte a(ö ber

^fäljifcben. 25

9}?ül)fam Derftanb id) mid) enblid) ju einem berab ge=

festen ''^^reife für bie 9Jiititärt)älfte beS [266] "^iarterreö.

(Sin Xl)eil be§ (2d)aufpie(^aufee tt>ar mit ein paar .Kompagnien

öon ber 3trti([erie alö Sinquartierung befegt njorben. Xic

Raubet, bie oiefen 3änferei)en, 9JJi§oerftdnbniffe, 33erlegen= 30

l)eiten, eben beß^atb bie ©erid)te oon biefer (Sinquartierung

»eran(a§t, bitten eigent(id) cor bem S'ieffort ber §offammer
be^anbelt werben muffen. Slflein ba biefe fe^t gar nid)t,

toie fonft loo^t, eiferfüc^tig auf il)re auefcbUe^lic^en SÖefugniffe

toar
, fo üjurbe taß aües mir übertaffen. — Sie 33iüigteit 35

unb ^Irtigteit beö j^eftungetommanbanten, @eneral8 oon

Söaabcr, übert)ob mic^ mandier 2Beit(äuftigteit.
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3cf) erinnere mic^ nicf)t, jemalö in meinem ?e6en fo

angefpannt unb üerbraucfit »orten gu feijn. 33alt) toar i6)

auf ben "l^roSen ; batb tourbe icf) abgerufen, tcegen einzelner

33ege.^Ten teö 5>?i(itärö, iregen (äinquartierung in mein Öauö,

5 in meinen ©arten , ö50 man einft baS allgemeine ®rab beö

?ajarett)8 mir bicf)t »or ten [267] i^enftern anlegen ujoüte

;

bann mufete ic^ 9ioüen für anbere übernel;men. oben für

ein paar Sage eingeri(f)tet, n^urbe biefer '^ian burcf) ^tant=

Reiten jerriffen. ^ranf^eiten unb fd)(eic^enbeg 9}?i^t>ergnügen

10 aüet DJJitglieber »erbitterte mein ^'eben. 3nbem fc^reibt mir

^txx "oon jTalberg auö 3)?ünc()en : „(Sg fet) nun für baö

Jljeater aUeö t'erloren, unb fein 33eftanb nidit ju benfen."

Od? unb ade I^atten für biefeö X(;eater nun ju ciel getrau

unb gelitten, al§ bag ic^ bet) biefem trüben Slnfc^eine e§

15 g(etd) f)ätte aufgeben fönnen. SBeit entfernt tcn biefer

f^urc^t niebergef(^iagen 3U fetjn, er&cb fie meine 53el)avrüc^=

feit gum angeftrengteften ^am^fe. 3d) befd)(o§ für bie 2luö=

bauer ber 9}ianl)eimer ^ü^ne basi Unniög(id)e 5U t^un. 3rti

biefem 2)?utt)e fd)reibe id^ .^errn con ^Dafberg, ba§ er nid^t

20 3U frül) bie Hoffnung aufgeben möge. (Sr ^^erf^^ric^t biefe^^

»ieberf^ott mir aber feine 3i^eife( mit fd)»er ju ir>iber(egenben

©rünben. 3)efto größer, fagte [268] id) mir, toirb feine

3ufriebenl)eit mit mir fet^n, toenn er fcmmt unb finbet mic^^

n^ie id) bie fc^Umme <Baii)e l)inbur^ fcim^^fe ! Od) freute mic^

25 auf feine Ueberrafd)ung bamit, toie id) mid) gegen bie ^w
mutljuugeu ber Gröberer benommen l;atte.

3u gleicher 3^^^ betreibt ber §err @enera( SllptUjt^

einen noA »oljlfeilern ^VeiS beö Singang^ für bie SIrmee,

aU ber fd)on ^erab gefegte n>ar. Oc^ n.Meberl}oUe aüe

30 ©egengrünbe, id) übergab beut §errn ©rafen wn 2Burmfer

ein 'tDcemoire über bie l'age, baß man bie ^affe beö ßburfürften,

n>crau«i feine 3^iener bejaljh ujerben , in ^^efd^Iag nebme,

unb jugleid) ben Srn^erb befdjränfe, n»oton fie fubfiftieren

fönnten. Xiefeö 'Diemeire 'mar mit met)r Äül^nljeit gefduieben,

35 a(g üieüeidjt irgenb ein ''|^fä(3if(^er (Staatsbeamter geft^agt

^at e8 3u tt)un. Oc^ erflärte gerabeju, baß entn^eber ba&

faiferüd^e 5lrmeetcmmanbo i^on biefer .^affe auf ben rürfftiin-
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tigen ci)urfitrft(id)en S3ei)trag unö ein [269] Äapitat auä=

tjänbigen muffe, ober ba^ mx ben 'preiö :ucf)t üerminbern

toürben.

&xai 2Buvmfer »erlangte midi ju fprec6en, fagte mir

jelbft : biefer 3(ntrag fe» billig , er foüe bewirft irerben ; 5

in3»ifd)en bäte er mid) um bie ©efüüigfeit, ben "j.n-eiö t)erab

3U fetjen. C5r fönne baö nid)t t^ermeiben. Uü\ jeneS 3>er=

fpred)en beS ©rafen t?on SBurmfer, unb ba and) bie (Sinnatjme

übert^au^n über aüe mög(id)e Grmartung roax, unb nic^t nur

3ur llntert)a(tung ber 33ül:)ne
, fonbern aud) noc^ ju einem lo

Ueberfc^uf? l)iitrei(^te, it»eldier bem neberfd}up voriger Oat)re

gteid) fam; ba 16) enbli* ben ©eneral, lüetAer in bem
51ugenblirf im Sefiö (anbeöt^errlidjer 9^ed)te über bie '^3fal5

toar, unb faft in allen 9ieffortg fie o^ne SBiberfe^ung übte,

tii^t tonnte reiljen n>oüen, ju befebten, toa^ er, au^er i5

feiner perfönüdien @üte, üieUeic^t auö 5Hüctfid}t auf meine

e()rlic^e unermübete ^erroenbung
,

gebeten l^atte : fo »urbe

id^ ton aüen biefen 9?ücffic^= [270] ten beti^ogen, bie aber-

malige §erabfe^ung ber ''^^reife nacfejugeben.

3c^ t^at alfo fel}r fpdt , unb nur bann , afä id) t)ort)er 20

attc 2{b(et)nungen unb 2Iu^biegungen evfdiö^^ft l;atte, roa§

mandier anbere weit frütjer bem atigemeinen Sol^lrcoden ber

faiferüd)en Officiere, ujocon ic^ bie et)renöolIften ^öetoeifc

empfangen ^atte, auö ^öfUc^feit, ßrfenntüAfeit ober egoiftifc^er

Äünft(errüdfid)t, geteiftet t)aben ujürbe. 25

3d) t^abe nie 2(nftanb genommen, bie 9ied^te ber Ontenban3

mit 9fad)brucf 3U oert^eibigen, n^ie i{^ audj barüber mi^Der=

ftanben 3U a^erben lüagen muRte. So »urbe ju 3)?anl;eim

mand)ma( bie i>orfteüung ber 3^uberf[öte mit er^ö^ten -greifen

gegeben. Xaö gefdial) aud) in biefer '|>eriobe. 30

(Sin 9J?itgtieb ber '^tbiutantur mad)te mir barüber 55or=

toürfe, ujelAe unter 2(utorität beß (trafen SBurmfer gemacht

3u fetjn f*ienen. ®og(eid) übergab id) bem §errn @enera(

eine ^or= [271] fteüung, unb erflärte, baf? idi, toaS bie

?^üt)rung ber innern XljeatergefAäfte anlangte, nur bie 35

33efe^le meineä (Sl)ef^ unb bie 53erorbnungeu beö öl;urfürften

anerfennen fönne. 3"ö^fi^ erinnerte idi bringenb an bie
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üerfproc^ene 3'*'^'""9 ^i"^^ 2;^ei(ei t>om 9?ücfftanbe be8

Ü^ijeater^ au§ ber in 33efd)(ag genommenen ©eneraHaffe.

§ert @enera( 33aaber fagte mit im 9?amen tc^S @eneva(

2Butmfer, ba§ er jene mir gema(^te ^lenßerung mi^Hüige,

5 unb aüe (Sinmifc^ung in ben @ang ber 2;t)eatergef(^äfte

»erboten ^abe. SOSaö bie ^apita(3at)(ung anfange, muffe

\6) mid) an bie 9ieid)§fanfiel) toenben. Oc^ übergab bem

3U ^olge an jene 5ßel}örbe nad)brüd(id)e SBorfteQungen, unb

unterftü^te biefeö ©efud) unermübet burd) ^erfcnlic^eS <2o(=

10 licitieren.

Tie^, unfc bie '^3oti3et) im ©d)auf^tetl^aufc , »eldie ijon

bem taiferlidien Jeftnngefommanbo auf bie mufterl^aftefte

2Beife get;anbl;abt ttjurbe, [272] voax ber ©egenftanb einer

beftiinbigen ^orrefponbeng unb fortgefe^ter münbUc^er 3>or=

15 fteüungen.

-3d) mußte babet) um [o bet^utfamer ge^en, ba id) hetf

allem, n)aö id) gu erlangen n3Ün|d)te, aud) [o nnif 3U benehmen

l^atte, ba[^ id) nid)t am (änbe für »ergebene 9iecbte ober

tüiUfül^rltd) id)einenbe Ginräumungen Der ''^.^fäljifcben ^-anbeös

20 abminiftration üerantroortUd) n^erben fonnte.

Unter aÜen biefen 33emül)ungen unb ©orgen irurbe

mir eineö Slbenbö bie ^üdfel^r be^^ ^errn »on Xalberg aui8

5)^ünd)en angefagt. ^^reubigft eilte id) 3U it)m. 5(^ burfte

nad) meiner rebüd)en, angeftrengteften 2>enr>enbung feinet

25 S3et)faUö gemi^ fcl)n. Od) freute micfe auf biefe ^Belohnung,

unb ^tte bie (Sitelfeit ju glauben, bafe mein betragen in

einer fo fritifd)en '^^eriobe, icelc^e jebermaun mit 33eforgniß

unb tnele mit 3«9';^fttgfeit erfüllt b»^tte, ba il)re (Sntuncfelung

fo gar nid)t »ürl)er ju [273J feigen n^ar, feine gute 3)Jeiuung

30 Don mir er!^öl)en njürbe.

§err »on 3)alberg empfing mic^ ett»aö faft. (är liefe

fic^ beu .^ergang ber 3}inge, n?orüber id) ibm mit febem

^ofttage 33erid)t erftattet batte, umftänblid) ergä^len, unter=

brad) mid) burd) öfteren 2'abel, unb enbigtc mit g;in5lid)er

35 Un3ufrieben^eit über aüeiS, n^ai^ id), nad) feiner l^teinung,

teid)tfinnig unb 3um größten «Schaben ber Jl)eaterfaffc

»ertoiHigt IjciU.
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^k in meinem Seben ift meine Srwartung fo bitter

ßetdufd^t trcrten. Qi) tonnte i^m ntc^t anttrorten. ©ein

23ene^men fd)mer3te unb fränhe miA tief. Sd) iceiß nid)t

n>ie id) bamak^ fein 3^"^"'^^ t>er(affen ^a6e 9?efigniert

antn)ortete i&i itjm, er ^abe mir feine Snftruttion ^interCaffen, 5

atö tie, nad) Ueberjeugung unb ®eh>iffen ^u ^anbeln ; bieß

[et) gefc^e^en.

Sd) befanfc mi6 einige Xage fetjr übe(, ^vtben Umftänbe,

9[)?enfc^en, falfdie 9?ad)riditen, ber 3)rucf feine§ SBatertanbeä,

meinem (it)ef biefe [274] ^Kic^tung gegeben ? 3c^ toeiß niAt, i<>

öjefc^en ton aüen biefen 3^ingen id) bie Äälte unb mancb=

mai eine gen?iffe $ärte ^ufdireiben foü, bie er mid) toon ba

an fortbauernb empfinben Uej^. S^ber ):erbiene id) S3ortcürfe

barüber, bap id) in einem 2(ugenbUcfe, n>o feine Seele üon

ben n)i(^tigften ©(^idfaten beg (Staate! beftlirmt njar, bie is

^^orberung mad)en iroHte, er möge meine Semü^ungen

freunb(td)er erfennen? Tariiber entfcfteibe id) niAt : aber

ein fdilimmeß 3^^*^)^'^ ^f* ^^ "^^)^' ^^"" ^^^^^ (ebf)aft lüünfc^t,

»on benen erfannt 3U fei)n, bie man tere^rt. Stuf aüen 3^at(

war baö ®efü^( über meine .^ränfung 3U fein unb ju fc^merj^ 20

lic^, a(ö baf5 id) e! "^ätte überunnben fönnen.

Xex (Sburfürft batte il)ni an ber (S^.n^e einer .^onferenj

bie l*anbe^tertca(tung aufgetragen, ©eine »ic(en, ernften,

»erü)tcfe(ten @efd)äfte entfernten midi nod) mel)r 'oon itjm.

2Bir tourben einanber fremb. Xiefer 3"ftßn^ ^^^ ^^^' ""' ^^

crträglid). SDJeine fet)r mcifügen [275] S3ortbei(e konnten mti^

nid)t in ber ^|>fa(5 halten. Tic 2(d)tung, tpeldie mein dbef

bem 5!}^enfd)ennjert()e in mir beriefen ^tte, bie fc^öne 9?atur,

bie j^reunbfd^aft unb bie l'iebe hielten mid) bort.

2)ie 9?atur roarb mir öbe, ba id» ton bem fü^en S^raume 3o

ern^edt tt>orben toar, ba^ id) erfannt fet). ®ie j^reunbfd)aft

unb bie IMebc tröfteten mid) für baö gen?a(tt{)ätige 53erfennen

eine! C£()ef!, cor beffcn klugen ic^ fo tiefe 3a^re offen, el)r(idi,

uneigennü^ig gewanbeft tt'ar, unb bem, »ie id) nun fal),

meine f)er3li6e 'ifnf^ängfidifeit an feine 'ißerfon enth^eber 35

nie öon tefonberm 2Bertt)e geaefen , ber fie nie geglaubt

l^atte, ober if)rer fe^t nicbt me^r ad)tete. Ter 9}?enf^ foüte
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i^m lieb [et)n, baä mar mein <Stotj, mein ein^igeö S^d;
ber Äünftter fam |o üiel iceniger fcabet) in Slnfc^lag, baß

i(^ eö faum in 9?e(^nung bringen meiste, loaä er tiefem

einräumte.

5 [276] Wü jerrütteter Oefunb^eit , mit abne^menber

Seelenfraft, mit einer bumpfen @feid)gü(tigfeit i)aht i6 bamaÜ
üon einem Xage jum anbern gelebt.

3n ber ?aft tiefes 3"Ü^"^^^ ^^^^* "^^ erbiett ic^ im

%xüi)iai)xt 1796 bie SrCaubnip ju einer 9ieife nacb 2Beimar.

10 SBa^rücf), el ivar eine fdjöne ^tit, bie id) bort gelebt Ijabe

!

Wth ber 9iüf)rung ber innigften Xantbarfeit benfe id) an fo

ciele eb(e, gute 9J?enfd)en, rceld^e midi mit SBobtooUen unb

2Bärme überl^äuft traben.

2Bae! meine Slufnaijme al^ .^ünftler anbetrifft, unb bau

15 inaö ic^ in meinen 3)arftetiungen geleiftet i)'xbe, fo fürchte

ic^, baR bie entfc^iebene i^reunbfc^aft §errn Söttigerö j^etet

gefübrt, unD er bem 'i]Sublitum feine 3beale in ber (Sd)i(berung

meiner Äunftübungen gegeben l;abe, tneii fein 2Bof)ImotIen

i^n glauben mad)te, ic^ i^atte fie ausgeführt. 9?ie ijaht i*

20 lieber, nie forgfäüiger gefpieü, alö 3U 2Beimar. 5)aö [277]

laßt fid) beuten, ©ie umarme 5(ufnal)me fo l^errlicber "Dienfc^en

aarf lieber einen t^unfen in meine (Seele ; id) empfanD

aieber neu für bie ^unft, toie el^ebem. ißergticb i(^ bie

9^u^e, ö)omit iA hier meine Sage ^ubradjte, mit bem üer=

25 geblichen kämpfen, woburd) id) nun feit bret) Oa^ren miA
abgetöbtet l^atte — fo mupte bie Se^nfuc^t nad> 9iut)e in

mir l'eibenfc^aft n)erben. ^ü SSeimar ift guerft in meinem

:?eben ber ©ebanfe in mir ettoad^t, ba§ eö mir möglich fetm

tonne, 5[Ranbeim 3U i^erlaffen.

30 Öegen iCftern foUte ber Ärieg irneber anfangen. 3*
fd)rieb aufii äBeimar an §errn ton !£atberg über biefen

ängftltdjen (Segenftanb, unb ert)ielt l^ierüber, ujie überhaupt,

falte unb faft abfc^recfenbe '^Introorten.

x^d) fing nac^ unb nac^ an, in 3)ian!^eim fremb 3U roerbeit.

35 (Sin fd)öncö ^Jerbdltnife, meld>e)S faft fec^3e]^n 3iahve gebauert

!^atte, war auf einmal feränbert, fo gut alö aufgehoben.

[278] 3d) tonnte biefe ©leid^gültigfeit nic^t ertragen. ))l\m
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toar eä ni6t mein UnmutI) hierüber, ten icb borte, fcntent

tie 2>ernunft, ireldie mir mädnig ',urief, üiü 5U iubtn, an

meine 3ufunft "nf cor3Ü3licb an meine Veben'3rut}e ju tenten.

3c^ teic^loß alfo bet) mir, taß, menn außer fcem, maß fc^on

gefcBe^en aar, unb ciel umftänfctiAer gefcfeefien lüar als i* 5

eä bier erttäbne — im i'aufe tiefee Krieges abermat:^ mein

^^er^ättniß ^u lOtanbeim in einer "^Irt aanfent gemacf^t n^erren

üjürbe, roetcfie cor meinem ©eroiffen, vor cer Vernunft, unb

fc(6ft öor ter bucbftäbticf^en ©ereditigfeit , ben iHi§ fcur&

biefc 53erbintung , ber icb io rebücb meine uneigennü^ige 10

Streue in ben gefabrccüften ilrifen beriefen batte, cerant-

njortlicb macfaen fönne, icb, aufgercrtert rcn meinem (5)Iüct,

tas icb nun nicbt länger binianfegen fonnie, biefe J^erbinbung

entfcbtoffen jerreißen reoEe. 3* äußerte tiefes in 23eimar,

unfc baß icb atsbann bort 3U leben n^ünfcbe. 2)?an begegnete is

tiefer obee, [279] unb bie 2>orfcbIäge, rcetcbe id), faü» bie

Umftänbe fi6 fo vereinigen n^ürben, enttoorfen habe, tonnen,

glaube id), für meine Uneigennügigfeit, für meine öi^d^aAtung

für ^errn oon 3)a(berg, unfc für fcie 3InbängUd)feit an bie

^fal^ unfc meine ^reunfce reben. 20

iBet) meiner ?)iüdfebr irar Öerr ccn Xatberg terbinbtid^
;

aber eei aar eine ööf(id>feit, in ber icb "i*t ben Srfaß bee

ebemaügen berjUAen ^erbä(tniffee finben tonnte.

2;en 19ten 2)?an grünfcete meine grau fcas @(ücf meinefii

^erjen^ auf ^'ebenSjeit. Un fciefem Sage aurben ttjir üer= 25

bunfcen. Ginige Xage fcarauf überrafc^te uns bas Xbeater

fcurd) ein geft in meinem ©arten, n?eld)ee! mir fcie freubigfte

9tübtung gab, teren id) bis an mein ßnfce gebenfen werbe.

'Sflan fübrte unö am 2(benb bin^u^- 2^et ©arten aar er=

leuchtet, eine fanfte -DJufif begleitete fcie Umarmungen ter 0)

tPobCaoüenten DJienfcben, unb ihre Xbränen [280^ fpradien

für ibre ©lüctroünfAe — bie unfrigen für bie innigfte

3^anfbarfeit.

2;er 2BaffenftiÜftant njurbe aufgebeben. Xix 2Ibgang

eines beträd)tUcben 2bei(3 ber '2(rmee nad) 3taüen, unt ter 35

^rieg, rcelAer fc unglüdtidi tort geführt würbe, forterte

ten 9{ürf3ug ter Defterreidiifd)en Uxmei über ben ?}{bein.
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3td) erneuerte meine ^ro^ofitionen für fcen fc^ümmften ^aö,

lr>or aber ni(^t fo glücfüc^, ba§ ein 23ef(i)(u§ erfolgte.

jDae! rechte 9?()cinufer n?urbe t>on TJäffelborf unt bem

53Tei§gau tebrol^r. 3)er traurige @rfo(g toar »orl^er 3U feben.

5 3cfi erneuerte fo unermübet , beutücfi unb n>ieber'^oIt toic

el^ebem, h)o mcgiidi um fo bringenber, je weniger iä^ nun,

nach bem ir>a>5 id) im fc^ümmften ^aüe für mid) feCbft ya

t'i)mi entfc()(offen tt>ar, nodi mein eignet -Sntereffe baburd) ^u

beförbern glauben tonnte, in mel^rern 55orftelIungen bie il^or*

10 ferläge 3U ?0?a§rege(n, n?e(d)e [281] bie ©icberi)eit ber 2J?it=

glieber unb bie 3ufaninienf)a(tung beg Sl^eaterö begrünben

fönnten.

^errn ton ^Talbergö unrul)iger, mübfamer, gefäftrüc^er

']>often terfjinberte einen feften @ntf(^lu§.

15 3)te DJiefjrljeit ber ©d)auf|^ie(er, n)e(d)er bie '3tngft unb

©efa^r ber (egten 93e(agerung ju frifd) im ©ebäc^tniß tt>ar,

I^atte fid) gegen mid) teftimmt erflärt, einem 93ombarbement

fid^ nid)t unb in feinem ^valle auäfe^en ju sollen. 3* fteUtc

bieg bem öerrn ^ntenbanten tjor, unb baß id) nun, ba ic^

20 für meine ^^rau ju forgen fjabe, nid)t toie etjebem ben [e^ton

3Iugenbücf ber ß5efal)r abwarten fönne.

9^iemanb befommt tu einem foCc^en 5tugenbüde ber bringenb*

ften ®efat)r ein i^u[)rir)erf, ober riöfiert, ta\i e^ il)m auf ber

Vanbftraße ^um Sram^port ber 23agage fon ber Slrmee ah^

25 genommen wirb. Qd), fo lange id) aüein war, fonnte auf

ber g^(ud)t fo Weit ge^en, aU [282] eö nctl)ig war ; meiner

f^rau fonnte ic^ eine Steife ju (^ufee nid)t 5umutl)en. ^exx

i>cn 3)a(berg, ber bamalö fetbft im ^alle eine'? 58ombarbement8

nid)t ju 9}ian()eim bleiben woüte, fanb biefe biüig, unb gab

so nUr feine 3"ftinini"n9.

Xie t^ranjofen brangen über ben S^^ein, fd)(ugen baö

(5oTp8 be§ -^lirinjen ton SBürtemberg, würben ton bem

>pe(ben '^axi oon Oefterreic^ wieber geworfen, brangen aber

bann be^ S!el)( über ben 9v()ein, unb ftauben fd)on bei) j^rieb=

35berg, i)atten 9iaftabt ^^affiert, a(^ id) nod) immer 5U

^ant)eim war.

9?un iagte mir ben lOten 3utiu'o ein mit allen Umftänben
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unfc 35orfäIIen 6efannter, übeThau^^t ief)r unterrichteter fatfer«

liebet Cfftcier, ten t6 gebeten t)atte, mir ten le^-ten, tringeitt=

ftcn -^unft, ipo eine i^iiiM nodi möglid) mar, 3U nennen,

eben ta ic^ 3ur i^orfteüung geben tooüte : „-5e|t fet) ee

3eit an tie ^(ncftt 3U i28.3] tenfen." Wxi trefcbem öerjen 5

i&l, in ten ©efcbnjiftern i?cm i'ante, ten alten ^i^arcn, meine

le^te 9?oüe ;u 9}?ant)eim, gegeben ^abe, (aßt ftc^ tenten.

On ber SD'Jitte ter ^orftellung fam er auf ta§ Xbeater unt

jagte mir, ba§ bie eben eingegangenen 9iad)ricbten ibn t)er=

binben mir 3U ratfjen, id) mcge morgen abgeben; (ieber 10

beute nccb, menn eö fei)n tonne. 3^ie Strafe über 'iDiarburg

unb 5u[ba fet) nid)t mebr ]u ^affieren ; nur tie über

SßÜTjburg fet) nod) offen.

%m Snbe ber i^orfteüung läßt mid} öerr t^cn Xalberg

^u fid) befAeiben. „5(üe^ fd^eint certoren, njaö ifi nun ]m is

tbun?" rief er mir entgegen, ^d) fagte ihm, taß iA meine

i^rau in Sidierbeit bringen, unt am ßnte ber Unruben
roiefcerfommen u-türbe. (2r brang in micb, ta 3U bleiben, fagte,

ta§ er felbft ba Hiebe. Sd) ertrieberte ibm, taß tie feit

ac^t Jagen getroffenen fürdner(id)en 2(nftahen [284] jur 20

i^ertbeitigung ter j'veftung 5U teutüd) j>retigten, voa^ tt>ir 3U

ertrarten bätten. 9iad) ter Grfabrung, tcetdie bie Sdjaui'pieler

im legten 33cmbarbement gemadü bitten, fönne id) mi* ta^u

nicbt entfd)üeBen, unb fjätte tie %^flid)t, meine i^rau ter

©cfabr nidn auejui'eßen, „(5^eben Sie, rief er mir unmutbtg 25

ju — aber icb »eifi; ee, Sie uferten nid)t trieterfommen I"

3d^ betbeuerte ibm, baß ic^ gu ten Stuinen t^on 5D?anbeim

roieterfommen ir>ürte.

3cb erbielt 3»et) ?D2onat (^ebatt, gab bcn 9?eüer8, am
(fnbe ber @efabr ;urürf 5U fommen, unt reifte, nad^tem idi 30

mü^fam genug ein J^ubraert gefunten batte, teö antern

•DJorgenö mit .pintertaffung aller meiner Qffeften ab.

33ei) ter Ueberfabrt 5U Dierfar = QU mußte meine ^rau

mit ^ebenegefabr burd) tret) taufent angefpannte 33agagett'agen

geben, n>e(d^e in trei) 9?eiben auf ter (ibauffee in einanter 35

[285] gefabren waren. Gin anterer QBeg, a(« tiefe dbauffee,

n^ar tee gruntlofen SDegeö b'^fber nid>t 5U fabten, nodi
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^u gci)en. 3)er Zvo^ unb bte t^lüc^tenben mehrten [ic6

jeben SiugeuMtcf. 3" SBürjtnivg mußten mix big an ben

brüten Sag auf ^ferbe nsarten. §ier xoax ber 3ui"^i"nt^n=

flu§ aller ©effüc^teten. 3)ie DJac^ric^t langte an, ba§ gran!=

5 fürt trenne.

2)en 3n)ei)ten 5:ag na6 unferer Slbreife oon SBiirjburg

iraren bte '^ranjofen üor biefer (2tabt, unb ber Sdjaufpieter

.^oc^ tourbe bort mit feiner gamilie eingefc^bffen. 33en)ei§

genug, baf? ic^ nic^t fpäter l^ätte gel)en bürfen.

10 Q<i) ging, ol^nerac^tet id) burd) @otl?a reifete, nid)t über

2Beimar, um mic^ nidit fe(6ft 5U einem «Stritte gegen Wlan-

l)dm ju t»er(eiteu.

33i§ Gnbe 5Iuguftg blieb id) rul^ig in ^annoüer. 3)ann

ging id) auf bie Ginlabung be^ ^evxn (Scbröber ju einigen

15 ©aftroüen nad) [286] Hamburg, unb blieb bort bi§ ben

9ten Oftober.

-3n biefer ^dt imx bie 9Jeigung, in 5DhnI)eim ju leben,

ganj unb mit unmiberftet)lid)er ©eiualt in mir ertoac^t.

Ilber gegen bie beftänbigen Unruljen, bie biö gu Snbe bes

20 £riege§ bort üorljer 3U fel;en »aren, iroClte id^ bod) nun

minbeftenS über meine 3"^""!^ ^^^^^ l^'^^^ 3tt>eifel feijn.

3d} f(^rieb bal;er »on bort auö an §errn toon 2)alberg oft,

unb fo umftänblidi unb beuttid) »ie möglid). Od) »erlangte

ganj unb gar feine 3>erbefferung ,
fonbern feine 9)?einung

25 über bie (Sic^erl)eit ber ganjen ©ac^e, tt>elcbe er felbft mir

n)ieberl)oft 3n)eifen)aft gemad)t l)atte. 3(^ bat befd)eiben um
eine 5lu§funft, nne iA auf jene 3ufi'^ci^u«9 rechnen fönne,

ö)eld)C er bie ®üte get)abt l)ätte mir 1794 ju geben. 36
berül)rte meinen ®d)mer3 über baö geänberte 53er^ältni§

30 jttsifc^en il)m unb mir. 9J?eine Greife nacfc 33erün 3U einigen

©aftroÜen l)atte id) fc^on auö ^annoocr gemelbet. [287]

3^ermutl)lid) finb fon meinen 93riefen lvetd)e verloren ge=

gangen, Od) rttüf^te mir fonft nidit 3U erflären , n^eß^alb

i(^ auf bie U)id)tigften '|ntnfte gar feine Slntirort erhalten

35 ^be. 2luf anbere erhielt id) furse , l)öfli(!^e, au^meic^enbe

3leußerungen.

3d) fann mir febr njol)l benfen, baß .^err i>on 2)alberg
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mir ni(^tä ©ntfcfiettenteS für meine Sic^er^eit auf tie 3"^

fünft f(^reiben fonnte, unfc baß er ju ebel backte, mir eine

@en3ißf)eit gu geben, an bie er felbft nicf)t ijäüt gfauten

tonnen, 'äbn baig eben t»erme(}rte tie '}3einticf)teit meiner

Sage. 5ßei) aüem ^BunfcfiC, in SO'Janbeim 3U (eben, mußte 5

ic^ mir boc^ enbüc^, nad) adem toa^ bafür fcbon anfgeo|)fert

aar, bic ^i^age aufteerfen, too^in esi mid) fixieren »erbe.

5)a ic^ in öamburg bie 9?aAri4t er'^ieft, baß ber .tijnig

mid) anfteüen ju tt^oUen geäußert i)abe, metbete id) eö §errn

ron 2)a(berg fo= [288] g(eid). Ocb fagte babei) offen unb 10

e^rlic^, baß ic^ gei^n
, fe^r gern jurücffe^ren n^oüe; nur

n>ünfc^e ic^ bie Ungetoi^^eit über üDinge aufgehoben, teren

beftänbige Grörterung of)ne meine (2d)u(b ibm Uiflig iverben

muffe, ttiie fie mir )>ein(ic^ fei), diad) meiner 3{nfunft 3U

iöertin njieberboüe ic^ i(;m biefe 33itte. ®ie Ungeiinßl^eit 15

meiner ^'age büeb biefetbe.

yioä) am 18ten Oftober fc^rieb id) auö 33erün, ba§

bie 2(eußerungen über ein ()ieftge§ Engagement tortl^eifbaft

njdren, unb anfingen bringenber ju n^erben ; baß id) niAt

^erbefferung, nur beftimmte 9(u§einanberfe§ung ber 33evt)ä(t= 20

niffe tDünfd)te. — 3^ie immer g(eid)e, geprüfte ^rt meineß^

33etragenä in @e(bfac^en fonnte unb mn^te mir ben ^rebit

erwerben, ta^ mir biefe Uneigennü^igfeit Srnft fei). 3d)

'e^te binju, baß, n>enn meine fel)r mäßigen ^er^äÜniffe

nic^t inei .ftlare gefegt n^ürben, id) atebann bei) ben 33e= 25

bingungen, n)e(d)e bie [289] Önabe beg Äönig? mir gewahrt

l^abe, e^ cor ber 35ernunft nic^t ju oerantnjorten lüiffe, fie

nic^t onjunefimen, unb hiß id) biö jutn lOten 9?ot*ember

^öd)ftenä bie Slnna^ine Derfdneben fönne. (Segen ben lOten

9?oüember fam, in Einlage an ben (i()urmain5ifc^en @e= so

janbten, §errn ©rafen »on ^ajfelb, ein Srief, ber nid)ti^

oon allem beantwortete, h^arum ic^ fo oft unb fo bringenb

gebeten batte.

Sil fragte ben öerrn (trafen, ob er, ba er ein ^reunb

be§ ^errn ton 3}a(berg fei) , üieüeidit ein Ultimatum ijahe, 35

roomit er jurürf bauen foüe? SA bat it)n eö nid)t ju

tl^un, ba id) nun meiner ''^pfüc^t für 9J?an^eim me^r alg
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genüge getetftet Ijabe, iinb ai\o , twenn bet §err ®raf für

mid) feine 'Jtufträge \)aht, bie @nabe beig ßütigcn ^önigg

an^une^inen im 53egriff fte^e.

ßr oerfic^erte mid) nid)t nur, ba§ er feinen Sluftrag

5 für mic^ l;abe, fonbern 5eigte mir [290] §errn t'on 2)atbergö

33rief, ber au^er einer ^ilnfrage, toie ic!^ su 33erün gefalle,

nid)t baS minbefte üou mir entl^ielt. Unter biefen Umftanben

fann lüot)! niemanb fagen, ba^ ic^ mid) leidet ton 9J?anf)eira

getrennt ijabi.

10 5)en 14ten 9?ot»ember frül; 9J?orgen^^ fd)rieb id) bem

§errn gel^eimen Kämmerer 9fi§, ba^ ic^ bie ®nabe, n)e(d)e

beö Äönigö DJ^ajeftät mir erjeigen tooÜe, banft^ar erfenne,

unb bie l;ie[igen 2)ienfte annef)me. 2)effeI6en 5lbenbö lU

U^r erhielt lif bie fönigüd)e Äabinetöorbre , toelc^e meine

15 ^(nna'^me beö Engagements ^u ^Berlin »oüjog.

3)en 16ten fam — ju f^'^üt — ein iörief beö .'perrn

t)cn ®a(berg, tüeld)er bie naivere ?lu§einanberfe^ung entl)ielt,

iDarum id) fo lange gebeten t)atte, unb eine ^erbefferung,

n)arum id) nid)t gebeten l)atte. 2Bäre biefer 33rief, aud»

20 ol)ne 33erbefferung , brel) 2;age früher gefommen
, fo tüürbe

ic^, treu meinem 2Borte, [291] auS (Sl)rfurd)t für mein @e=

füj)l, baS an jeneö ^anb, ju manci^em guten 'i0?enfd)en, ]n

meinen treuen i^i^eunben mid) l)in3og, 3t»ar mit fd)n)erem

§er3en toon ber @nabe be8 Slönigö, nic^t ol)ne gerechte (5m=

25 pfinbung »on Berlin felbft, aber ol)ne allen Äampf ton ben

betrvid^tüd)en angebotenen ^ortl)eilen gefd)ietien, unb in meine

fd)öue (Sinftebelet) an beu 9tt)ein 3urildgefel)rt fei)n.

2)ie mid) fennen, iwiffen, ba§ baS ®elb mid) für nid)tö

entid)eibet, t>a^ 9tut)e mein l)ijc^fteö @ut ift; fie lüiffen e»,

30 iDe(d)e 3)inge id) für mein gegebenes SBort 3U »agen unb

l)in3ugeben im ©tanbe bin : eS ift eine Senfung in ben

!il)ienfd)en=©d)idfalen ; biefe l)at entfd)ieben. Oc^ benfe mit

2Bärme an bie 'iJfa^, mit 3nnigfeit an bie fd)öne 3^^^
njo v'perr »on 3)alberg offen unb 3utrauUc^ 9^9«« "lirf) ^'^^^

35 Od) l^abe il)m nie Unrul)e r'erurfad)t , oDer mit meinem

Siffen [293] feinen Unn)itlen erregt. 3(^ ^abe il)m bie

i^aft ber 3ntenban3, i»etd)e er ebelmütl)ig übernommen l)at,
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er(etcf)tevt, fo x>id i* e^ üermodjtc. -Sd} l;abe attem ^unft=

tnonopoüum luiberftiebt , trie er [etbft, unb 5ut 5ßUbung

ange^enber 2:atente unermübet nad) meinen Gräften bei)=

getragen. 5d) gtaube getoife, bie (S(^auf))ie(er toon 9)?an^eira

toerben mir auÄ in ber i^erne nidn übet woüen. 5

•3n ber t^olge ber 33erl)anblungen ift tai @efd)ent njetc^eö

^err üon ®a(berg 1794 mir betüiÜigte, mit SljrfurAt jurüd

gegeben. 5(uc^ bie ^lüei) ÜJionate @et)a(t, njeic^e ic^ bei)

meiner 2(breife empfangen l)abe, finb jurüd gegeben.

3m 3at)re 1785 l)atte id) au^ freiem 'Eintriebe in 10

einem !^er3lid)en bittet bem iperrn üon ©alberg einen ^^ecevä

gegeben , ta% id) nie o^ne [ein 2Biffen ein (Engagement irgenb=

[293] 11)0 abfc^(ie§en woüte. ^6} t)atte biefeö 33illet üer=

geffen, fo rote §err ton 2)a(berg beffen felbft nie beftimmt

eriDäl)nt bat. Slber e^ beburfte biefe^ ^eoerfeS nidit : meine 15

©mpfinbungen unb (5ntfd)Uef?ungen fint) biefelben geblieben,

toetc^e id) l)atte, ba i* jeneö ^^iüet fd)rieb. 5!}Jeine S3riefe,

ü)e(d)e ic^ con bem 3tugenbttde an, mo id) in Hamburg mutl)^

maßen fonnte, baß 5U Berlin . üon einem (Sngagement

bie üiebe fei)n fonnte , bem .^evrn con 5)a(berg gei'd)rieben 20

l)abe, n^enn fie für it)n attbers ben SBertl) baben lonnten,

baß [ie nod) torl:)anben mären, mögen t^ä bereifen, ob id)

übereilt, unb ot)ne il)n bie Bcidjt bell iel)en ju laffen, ge^

t)anbelt ifobt.

Sr t)at mir nad) geenbigter «Sadie ben 9ieoer^ mit 25

Uniciüen jugefc^idt, unb bie barte ©teile gefc^rieben : „3d)

I)anbelte anDerö a(ö id) fc^riebe."

[294] SBie ic^ biefen Üieüerö la0, biefe el)rlid)e 2(ufrcallung

eineö Oüngling^, ber ic^ auc^ als ÜJiann in borten ^dtcn

gefolgt bin, unb baö 3al)r 1785 cor mir fat) , — ba^ 30

3at)r, too aöe0 antere au^fab, friebUd)er mit freunbüd)er

— bie SBelt — §err üon Dalberg unb id) — fo ba^te

ic^ mit Sße^muti) an ben 5n)an3igften Dioüember 1785, roo

er mic^ mit S^ränen in feine %xmt fd)lofj.

Unb ö)ie ic^ bie ^arte Stelle in feinem unfreunblid)en 35

©riefe (a§, backte ic^ : „SCßa« ift e8 benn nunV (Bcd/^djn

3a^re bin ich oor biefem Spanne geioanbelt mit bem @(auben,
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\d) fei) ihm betannt. %m (Snte l-er ^^aft imb "ipiage bin

i^ il)m nidit me!^r aU baö?"

Sin bittrer Unmutl) iranbelte ntid) an. Od) legte ten

un9eved)tcn 3?rief — ^en 33rief, ber mir 33u(^ftaben an=

5 rechnete mit [2951 mein 2l)un Qnö(ö|d)te — im @efül)t com

2Bertl)e meinet^ .^cr;ieni^ mit fefter ^ant bet^feite.

üT^amatö — iint» and) toeil idi in ber %oia,e bemerft

l)abe, tap man ge^ien midi bet) l'euten, an beven guter

"Dieinunii mir riel liei]en mnp, nidit aüerbingi? mit @limf»f

10 ivvfa^rcn ift, \)ahc \d) befdiloffen über meine '^aufbal^n ein

SBort 311 l'ajjen.

3* bürge mit meiner Sljre für bie ftrengfte 2Bal)r()eit

afler eingaben, n^eWie id) bet) biefer ®e(egenl)eit gemad)t

I)abe, um fo melir, ba id), n>enn ei? erforberlid) tt>äre, eine

15 jcbe mit belegen beurfunben t'ann. SoHte um ein ober

jttjct) 2:age rücfträrtö ober tortr>drtö irgenbtoo — nur nic^t

in ber 3?er(iner (Sngagement§=(2ad)e , tüorin atteö auf bie

©tunbe 3utrifft — aber foüte fonft irgenbnjo eitt ^atum
unrid)tig fteljen, fo airb mir baö 9?ad)fid)t [2961 ern^erben,

20 ba§ id) au0 bem (^ebdd^tniß fd)reiben mu§, mü id) meine

ISaj^iere nidU aÜe I)ier bet) mir i)ahe.

2)ie 2Beit(äuftigfeit, in bie ic^ toiber 2Biüen geratt)en bin,

tt*irb benen minber entgegen fet)n, unter n>e(d)en id^ toiefe

Oa^re gelebt I)abe. '2lnbere i'efcr n?erben eg ber Slbfid^t ju

25 gute bähen , burd) eine — t>ieöpi(^t ju genaue ©c^ilberung

überzeugen 5U njoüen.

Od) bitte .f)errn üon J)a(berg, bie SBerfic^erung anjune^men,

ta^ id) nie feine feltnen 33erbienfte um bie '3)eutfd)e 33ül)ne

oergeffen »erbe. @efd)mad, 33i(bung, 33el)arrüd)teit, @ebu(b,

30 oieleö @ute l^at er i^r gett)ibmet. 9?ie irerbe ic^ gfeic^güttig

ber 3^it gebenfen, n^o i^ in fein ^an^ ü)ie in ben Xempel

eineö frieblic^en ©eniuö gegangen bin. $err t>on 3)a(berg

wirb nic^t ber 3^^^ toergeffen, n>o ein junger ^ünftfer

[2971 mit reiner öerzenöergie^ung fic^ it)m f)ingegeben

35 S)at. Sr tt3irb i^ielleid)t, toenn er je bie§ (efen foüte, em^

pfinben, roaö id) em^^finbe inbem ic^ e8 fd)reibe, bie 2Bel)=

mut^ über ben Unbeftanb menfd)(id)er (gnttDÜrfe unb menfc^=
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Udien SBoÜenö. (Selben bod) jtret) 2Banberer, bie ian(\t

einen 2Beg mit einanber i^egcingen finb, toenn fie nun fic^

getrennt ^ben, noc^ einet x\ad) bem anbern fid) um, unb

gebenten ber traulichen Öefpräd^e, in benen [ie einiget ge=

gangen finb. 5

©er ^önig ^^tiebric^ SBiltjelm ber 3^c^^c ^^^ feie @nabe

getjabt, mir bie g^ü^rung ber ^'ireftion beö 58er(tner Xl^eaterS

an3ut>erttauen. Wlan fann feine eblere Onftruhton für

biefen 4>often geben, aU bie er fetbft mir ',u ':|>oti^bam

münblid) ertl;ci(t l^at : „Ritten (Sie ®id) für einfeitige 9iüUen= 10

tertl^eilung , (äffen Sie jeben PorUjärtö gelten. 3d) [298]

t)ätte gern, ba§ and) baö Ie<jte 9}?itgUeb am Jl^eater 3U

Reiten bemerft toürbe. 3)ie 5)irefticn tf)ue etirat^ befonberö

um feinetunüen." 5)iefe taterUd)e 3(bfidit tt*irb mir ftetS

üor klugen fet^n, tüie bie gan3e unt)erge§üd)e Unterrebung 15

— toie biefer gütige ^önig felbft.

©ie ©ered^tigfeit , bie 9)?i(be, toomit <Se. 9)?ajeftät ber

je^ige ^cnig bei) ber Saft feiner O^efdjafte e§ nidit üer=

h^eigert, ben Slngelegen^eiten be^^ 9?ationaftI)eaterg einen

Sdüd 3U fc^enfen, geben ein er^ebenbeö unb baö banf= 20

fcorfte ®efül)l.

jDaö ^öerüner ^ublifum ^at mir ^(c^tung eingeflößt unb

©rfenntüc^feit. 35om erften Stugenblide an ift e8 mein fefter

53orfa^ getoefen, für fein 23ergnügen unb baö 33efte beö

®an3en, fo üie( an mir ifi, ju tüirfen, o^ne bur(^ 9?euer= 25

ungen eine ®en)alttt)ätigteit 3U begel^en, toeld)e ben ©cftaben

ber (Sin3et= [299] nen belrirft, inbem fie baä ®an3e mel^r

l^cmmt alö öortoärtö bringt.

3)ie 2;alente, toeld)e ic^ auf bem ^Berliner Jtf)eater ge=

funben bak, finb äd^t unb fetten. 3^^*^'^"^" "^^^ S^^^i^ ^0

SBille »erben immer met)r il^re enge ^.Bereinigung üeranlaffen,

»etc^e bie 33olIenbung beä @an3en unb ben Zxiump'i} ber

tunft bewirft.

g^ern ton ^leinigfeit, offen unb toa^r l^abe id^ an bem

.^ünftler loom erften 9^ang, bem 53ertrauten ber $Bal)rI)eit as

unb 9?atur — an §errn %ied, einen SJiitarbeiter, beffen

greunbfc^aft unb 33ieberfinn baö ahe äRä^r^en toiberlegt, baß

Litteratnrdenkmale des 18- u. 19. Jahrb. 24. 9
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jtret) Äünftler mit gleidjer SBärnte für tte ^unft auf Siner

33a^n nic^t in ^rieben toanbetn fönnten.

2Bar eä nun rec^t unb gut, luenn i(^ im UekrBürf auf

meine Saufba^n mir fagen fann : ,,^6} Hn [tetö mit jeber

5 2{ufo^ferung gern unb am (iebften meinem erften ©efü^l

[300] treu geblieben, " ober ift baö ©cbn^äi^e? darüber

entfdjeibe ic^ nii^t. Slber ba§ barf ic^ t?er[id)ern, biefe 2Beife

'i)at mic^ minber irre gefü'^rt, als bie 9?efle^-ion.

^erjüd) rei(^e id) allen bie §anb, ti3e((^e mir »ol^t toollen.

10 Berlin, ben 17ten Slprit

1798.

öfftanb.
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